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von der trauermusik für die opfer des krieges in vietnam (e s t a  N o c h e , 1967) des 
neunzehnjährigen peter ruzicka führt eine verborgene spur zur s t e l e  f ü r  p a u l  c e -
l a n  (1985). verborgen, weil der weite atem, von dem die vox humana im Frühwerk 
getragen wird, im letzten satz der celan-kantate in einer weit ausschwingenden voka-
lise und wie unvermittelt wieder hervorbricht. Dass dieser ,canto‘ indessen sehr wohl 
vermittelt ist, und zwar durch seinen eigenen tod, der sich in der subtil ausgehorchten 
partitur des 5. satzes vollzieht, berührt einen zentralen aspekt der kompositionsästhe-
tik ruzickas, in der Mitteilen und verschweigen, erschaffen und zerstören, Werden und 
vergehen dialektisch aufeinander bezogen sind. ‘verborgen’ darf man diese spur auch im 
blick auf das umfangreiche oeuvre nennen, in dem Musik als . . .  f r a g m e n t  . . .  (1970) 
und s t i l l e  (1976), to r s o  (1973) und i n t r o s p e z i o n e  (1969/1970), als g e s t a l t 
u n d  a b b r u c h  (1979) sich selbst befragt. im schlußssatz der Celan-kantate hingegen 
berührt uns die schönheit einer Musik, die nicht länger über Musik reflektiert, sondern 
die – schmerzhaft genug – zu sich selber gekommen ist, einer Musik, die ich sagen kann 
wie ein Jahr zuvor der canto in s a t y a g r a h a : „ ,satyagraha‘ meint: Festhalten an einer 
als unbedingt, als unumstößlich erkannten Überzeugung, Wahrheit ohne relativismus. 
in meiner orchesterkomposition gerät ein gleichsam unendlicher, insistierender ,canto‘ 
immer stärker in das kräftefeld eines orchestralen abbruchs, scheint vorübergehend von 
ihm überlagert, aufgehoben, in Frage gestellt zu sein. Der ,canto‘ behauptet sich aber als 
,wahre‘, als eigentliche gestalt, als grunderfahrung des musikalischen bewusstseins, an 
der festgehalten wird.“ (peter ruzicka). hier hat ruzickas begegnung mit dem sympho-
nischen Werk von allan pettersson, insbesondere mit dem ,canto‘ seiner siebten sympho-
nie (Musik als ,langer blick‘, p. r.) ihre spur hinterlassen.

stand sein schaffen gegen ende der sechziger Jahre noch ganz im banne der ,vätergenera-
tion‘ (henze, ligeti, stockhausen), so lassen sich seit . . .  f r a g m e n t  . . .  (1970) Mahler, 
Webern und celan als die trigonometrischen punkte bezeichnen, die von nun an den 
ästhetischen kurs markieren und die selbst noch Werke so unterschiedlicher intention wie 
b e f r a g u n g  (1974), . . .  d e n  i m p u l s  z u m  W e i t e r s p r e c h e n  e r s t  e m p -
f i n g e  (1981) und a n n ä h e r u n g  u n d  s t i l l e  (1981) zu einem oeuvre zusammen-
binden, von dem man sagen darf, dass es sich auf immer neue Weise treu geblieben ist.

Die vorstellung eines ,work in progress‘ kennzeichnet in besonderem Maße auch den 
inneren zusammenhang derjenigen Werke ruzickas, in denen sich die auseinanderset-
zung mit der lyrik paul celans spiegelt: to d e s f u g e  (1968/1969), . . .  f r a g m e n t  . . . 
(1970), g e s t a l t  u n d  a b b r u c h  (1979) und . . .  d e r  d i e  g e s ä n g e  z e r s c h l u g 
(1985). – ruzickas affinität zu gustav Mahler verdankt sich nicht zuletzt der exegese the-
odor W. adornos, der die aktuellen brüche in Mahlers Musik als ,antithese von Weltlauf 
und Durchbruch‘ umschrieben und das triviale Moment bei Mahler als ,dialektische bre-
chung‘ identifiziert hat.

Der bei Mahler zum Formgesetz geratene bruch mit dem verfügbaren Material gewinnt 
beispielcharakter in einer historischen situation, in der ruzicka die Material-evolution der 
50er und 60er Jahre auf ihren endpunkt zusteuern sieht. ohne den stachel des Neuen, 
ohne ein segment konkreter utopie müsse komponieren heute bis zur entäußerung mit 
vorgegebenem Material auskommen; im sinne eines ästhetischen Fortschritts sei kein neu-
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er stachel in sicht. Das Material sei nicht direkt zu nehmen, es müsse vielmehr verdingli-
cht, uneigentlich erscheinen in einer ,Musik über Musik‘. Werke wie i n  p r o c e s s o  d i 
t e m p o  . . .  (1971) oder b e f r a g u n g  (1974) gleichen katalogen von gefundenem, das 
in allusionen, in einem als-ob präsent, polemisch beleuchtet wird. – im spannungsfeld 
von gefundenem und erfundenem, das für ruzickas schaffen so charakteristisch ist, be-
zeichnet die anverwandlung Weberns den anderen pol: sigle der erfindung bei ruzicka ist 
vor allem die kraft zur verdichtung, der Mut zum Fragmentarischen, die entschiedenheit 
in der zurücknahme bis hin zur absoluten stille und die ebenfalls für Webern kennzeich-
nende verantwortung vor dem kompositorischen Detail, die beseelte Differenzierung 
noch des einzelnen tones.

henze, ligeti und stockhausen als vor-bilder für das Frühwerk, Mahler, Webern und ce-
lan als in-bilder seiner Musik seit 1970 – die erfahrung pettersson datiert in den frühen 
achtziger Jahren –: vor diesem hintergrund hat sich ein schaffen entfaltet, das in der viel-
falt der genres, in der kraft der inspiration und in der souveränen beherrschung des kom-
positorischen Metiers gleichermaßen seinen rang begründet sieht.

Die Namen von Nelly sachs (a u s g e w e i d e t  d i e  z e i t , 1969), georg trakl (e l i s , 
1969) und paul celan (s.o.) stehen für den hohen lyrischen anspruch, der diesem schaffen 
mit der Wahl des sujets mitgegeben ist. ruzicka enträtselt die Worte nicht, er beleuchtet 
sie, erschließt sie allenfalls dem zugang des hörers, oder seine Musik umschweigt den 
text als das geheime zentrum des Werkes.

im Flötenkonzert e m a n a z i o n e  (1975) und in der kammermusikalisch verknappten 
partitur des zweiten der F ü n f  b r u c h s t ü c k e  f ü r  g r o ß e s  o r c h e s t e r  (1984-
1987) changiert die virtuos aufgeladene Musik unablässig zwischen den beiden stadien der 
eigentlichkeit und der uneigentlichkeit: „virtuosität wird zum einen als extreme verkörpe-
rung des emotionalen ausdrucks eingesetzt; zum anderen wird sie lediglich als attitüde, 
als etwas scheinhaftes – man könnte sagen – ,vorgeführt‘ (...), ein versuch, die Dialektik 
der virtuosität bewußt zu machen.“ (p.r.) – im negativen cellokonzert i n  p r o c e s s o 
d i  t e m p o  . . .  (1971) artikulieren sich drei weitere aspekte der kompositionsästhetik 
peter ruzickas. ,Negatives cellokonzert‘ besagt, dass die rolle des solisten umgekehrt 
bzw. ad absurdum geführt wird. zunehmende brüche in der kommunikation mit den 26 
instrumentalisten, Demontage seines instruments durch herabstimmen der tiefsten saite, 
die endlich schlaff über dem griffbrett hängt, schweigen an der – nach geläufigem ver-
ständnis des ,konzerts‘ – stelle höchster beredtsamkeit und virtuoser selbstdarstellung, der 
kadenz, markieren den hörbaren, durch theatralische attitüden im konzertsaal noch ver-
stärkten eindruck eines konsequent protokollierten verfalls der ästhetischen wie der per-
sonalen identität des solisten. tonbandeinspielungen mit Mahler-zitaten und Wasserge-
räuschen machen die liquidierung des subjekts sinnfällig, die sich im verlaufe der zeit, ,in 
processo di tempo‘, vollzieht. ruzicka stellt jene brüche in der kommunikation zwischen 
dem solisten und den anderen instrumentalisten im Medium postserieller klischees vor. 
Wer oder was immer sich hinter diesem begriff verbergen mag (aleatorik, Musikalisches 
theater, Musique concrète, schlagwerk; cage, pousseur, berio, penderecki, serocki, ka-
gel, brown, schaeffer): alles scheint verfügbar geworden im Fundbüro der avantgarde. 
– Mahler-rezeption und Materialkritik werden von einer dritten ebene durchkreuzt und 
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überlagert, die man ,Manipulation des hörers‘ nennen kann. Die Metamorphose, die das 
musikalische Material vom ungestümen einsatz bis zum ,fade out‘ durchmacht, evoziert 
durch verschiedene aggregatzustände und ereignisdichten ein zeitempfinden, von dem 
der hörer in anspruch genommen wird. Das zeitbewusstsein des hörers ist im zweiten 
teil (erfahrung des zeitraumes) ungleich intensiver als im ersten teil (erfahrung des zei-
tinhalts). Das Werk ist aber nicht nur formell vom zeitbewusstsein her aufzuschlüsseln: 
wichtig ist auch die materiale seite, der zeitinhalt. Die Qualität des musikalischen Mate-
rials verändert sich mit der zeit: was zu beginn erklingt, könnte nach dem Formplan von 
i n  p r o c e s s o  d i  t e m p o  . . .  nicht am schluss stehen, nichts kehrt wieder, nichts ist 
austauschbar. Weitere Werktitel wie M e t a s t r o f e  [zeitumkehr] (1971), a u s g e w e i -
d e t  d i e  z e i t  (1969), z e i t  und z - z e i t  für orgel (1975) lassen den stellenwert dieses 
aspekts im schaffen von peter ruzicka ermessen.

zeit und zitat, spielen (auch in und mit überbordender virtuosität) und an-spielen, ei-
gentlichkeit und uneigentlichkeit, bruch und brücke (zum hörer), befragung (des Ma-
terials) und bewegung (des historischen prozesses), reflexion und emotion, gehalt und 
gestalt – solche kategorien verweisen ins zentrum einer ästhetischen haltung, die auf den 
zusammenhang von kunst und Denken insistiert: Denken als voraussetzung ,kritischen 
komponierens‘, Denken als Movens ästhetischer Wahrnehmung, Denken als Mit- und 
Weiterdenken. ruzickas Musik ist spätestens mit s a t y a g r a h a  zu ihrem singbaren 
rest durchgestoßen, der gesang, so könnte man sagen, hat in diesem oeuvre überwintert. 
Darüber wäre ebenso nachzudenken wie über jene viertonfolge d’ g’ a’ c”, aus welcher 
der ,canto‘ der celan-kantate seine melodische kraft bezieht und die auf das ,Manifest 
der gesamten neuen Musik‘ (adorno) verweist, auf den einsatz nämlich der singstimme 
im Finalsatz von arnold schönbergs zweitem streichquartett op. 10 (1907): ,ich fühle luft 
von anderem planeten‘. und so ist peter ruzickas ,canto‘ als Nach-klang und vor-schein 
in eins.

Nach solcher Musik aus Musik, die sich einem eher unbewußssten reflex auf schönbergs 
op. 10 verdankt, wird der strang einer Musik über Musik, der seit den frühen siebziger 
Jahren das schaffen ruzickas durchzieht, in zwei einsätzigen Werken für orchester fortge-
führt. M e t a m o r p h o s e n  ü b e r  e i n  k l a n g f e l d  v o n  J o s e p h  h a y d n  (1990) 
wurde angeregt durch den wie statisch kreisenden, obsessiven bläsersatz, den haydn der 
oratorischen bearbeitung seiner ,sieben letzten Worte unseres erlösers am kreuze‘ zwi-
schen die textworte „Mein gott, warum hast du mich verlassen“ und „Mich dürstet“ ein-
gefügt hat – ein stück Musik, „das man ebenso bei schubert oder Mahler erwarten dürfte“. 
(p.r.)

ta l l i s .  einstrahlungen für orchester von 1993 bezieht sich auf die Motette ,spem in 
alium‘ des englischen renaissance-komponisten thomas tallis, die, bis zur vierzigstim-
migkeit gesteigert, das bild des psalmisten vom zürnenden und zugleich gnädigen gott 
beschwört.

. . .  d a s  g e s e g n e t e ,  d a s  ve r f l u c h t e .  vier orchesterskizzen entstand 1991. 
Die titelworte sind einem brief allan petterssons (1911-1980) entnommen, der, als kom-
ponist ein unzeitgemäßer par excellence, „an etwas zentralem rührt: dem verhältnis von 
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musikalischem ausdruck und menschlicher existenz“. (p.r.) ruzickas Musik setzt nicht 
bei einem konkreten Werk an, sie entsteht sozusagen in der Werkstatt petterssons, in der 
mit einzelnen kompositorischen zellen gearbeitet wird. Dieses vorbild assimiliert sich 
allmählich ruzickas tonsprache, bis in der vierten orchesterskizze schließlich aus dem 
komponieren über pettersson ein „komponieren in pettersson“ (Wulf konold) geworden 
ist.
Neben groß besetzten Werken läuft – und durchaus nicht auf einem Nebengleis – das 
streichquartettschaffen einher, das seit . . .  f r a g m e n t  . . .  Fünf epigramme für 
streichquartett (1970) mit dem dichterischen Werk celans und mit Weberns axiom einer 
dichtesten musiksprachlichen aussage verbunden ist. als requiem für paul celan entstan-
den, ist dem zweiten streichquartett der gedanke an den tod eingeschrieben. Dieser ge-
danke lässt sich auch als skopus der folgenden kompositionen für bzw. mit streichquartett 
ausmachen: so im eschatologischen blick des Dritten streichquartetts . . .  ü b e r  e i n 
ve r s c h w i n d e n , das im titel boulez’ Nachruf auf adorno zitiert und das sein telos im 
schlusssatz von Mahlers iX. symphonie als einer allegorie des todes findet; to m b e a u 
für Flöte (altflöte, bassflöte) und streichquartett von 2000, ein „spätes echo des Flötenkon-
zerts“ (p.r.), erweist sich als stele für den solisten der uraufführung von e m a n a z i o n e . 
variationen für Flöte und vier orchestergruppen (1976), karl-bernhard sebon (1935-1994); 
,lichtzwang‘ von paul celan ist eine von neun textquellen in . . .  s i c h  v e r l i e r e n d . 
Musik für streichquartett und sprecher (1996), ein Werk, das unter strukturellen gesichts-
punkten ein ebenso wichtiges bindeglied zum Musiktheaterwerk c e l a n  darstellt wie 
. . .  i n s e l n ,  r a n d l o s  . . .  von 1994/1995. hier, wie in fast allen Werken seit Mitte 
der neunziger Jahre wird die tendenz deutlich, die das bisherige schaffen bestimmende 
Fragmentästhetik zugunsten einer kompositorischen großbogigkeit zu verlassen und da-
mit nicht zuletzt auch dem anspruch eines abendfüllenden bühnenwerkes zu genügen.

Die kompositorische idee schließt – wie das bild der randlosen inseln suggeriert – ver-
dichtung und entfaltung, den materialen kern und die Weite des musikalischen raumes 
ein, den solovioline, groß besetztes orchester und ein kammerchor erfüllen. Mit einem 
gedicht aus dem zyklus ,eingedunkelt‘ ist paul celan auch in diesem Werk gegenwärtig: 
„Nach dem lichtverzicht: / der botengang, / hellende tag, // Die blühselige botschaft, / 
schriller und schriller, / findet zum blutigen ohr.“

N a c h t s t ü c k  ( –  a u f g e g e b e n e s  W e r k )  für orchester (1997) rekurriert noch 
einmal auf den Fragmentgedanken wie ein adieu, bevor c e l a n .  Musiktheater in sieben 
entwürfen (text: peter Mussbach) bis zum ende der neunziger Jahre das kompositorische 
schaffen bestimmt.

. . .  vo r g e f ü h l e  . . .  für orchester (1998) und N a c h k l a n g .  s p i e g e l  f ü r  o r -
c h e s t e r  (1999) flankieren die entstehung der oper, Materialreservoir das erste, vor-bild 
für die siebengestalt des bühnenwerkes und Medium der rückschau wie des rückhörens 
das zweite Werk, bei dessen entstehung peter ruzicka „die erfahrung eines Nachklingens, 
das wie ein beständiger klangschatten sich ausnahm“, machte.

r e c h e r c h e  ( –  i m  i n n e r s t e n )  für chor und orchester (1998) weist nicht nur auf 
das bühnenwerk voraus, es ist identisch mit dem vierten entwurf, der ,ins innerste‘ der 
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oper führt. Den Weg dorthin weist das einzige textwort von r e c h e r c h e , ein Wort 
mit einem spirituellen bedeutungsfeld, aus dem das jüdische bewusstsein visionäre kraft 
bezieht: „Jerusalem“. im Medium dieses Wortes gibt die Musik den blick ins innerste frei: 
auf die schrunden tiefster verletzung und verzweiflung. Wie celan in seiner lyrik, so um-
kreist die Musik von r e c h e r c h e  traumatische seelentiefen, erforscht sie, leuchtet sie 
mit der letzten anrufung des geistigen ortes wie in einem großen aufschrei grell aus – um 
sie dann doch vor dem inneren auge des hörers wie vor den augen eines geblendeten 
wieder einzudunkeln.

c e l a n  (1998/1999) ist „keine szenische biographie“ (p.r.) mit einem protagonisten im 
zentrum, sondern eine virtuelle geschichte in sieben entwürfen, die ihr sujet ständig 
zwischen annäherung und entfernung changierend umkreist. Die hoffnung, dass solche 
(geplante) bewegung für den hörer und zuschauer zur (nicht planbaren) be-Wegung wer-
den könne, ohne dass eine richtung vorgegeben werden könnte, ist wohl das eigentliche 
Wasserzeichen dieser partitur. Der Weg von . . .  f r a g m e n t  . . .  zu c e l a n  ist der 
Weg vom requiem zum entschiedenen „Non requiescat!“

ruzickas kompositionen für ein soloinstrument und orchester sagen auf je besondere 
Weise „ich“. Die jüngste von ihnen, e r i n n e r u n g .  s p u r e n  f ü r  k l a r i n e t t e  u n d 
o r c h e s t e r  (2000) setzt also eine Werkreihe fort, ohne direkt anknüpfen zu können. ru-
zickas bühnenwerk ist indessen von einer prismatischen kraft, die frühere kompositionen 
in neuem licht erscheinen und die Celan als Folie und Ferment der späteren erkennbar 
werden lassen dürfte. spuren, so viel lässt sich heute nur sagen, führen vom klarinetten-
konzert auch zur oper. Dem blick ins innerste korrespondiert hier das zum programm er-
hobene „spiel mit der erinnerung auf verschiedenen ebenen: was ich sehe, wie ich denke, 
wie ich damals war, wie es jetzt ist, was ich glaube, was ich gemacht habe. ich versuche, 
die ,erinnerung der erinnerung‘ zu artikulieren. immer mehr spuren werden erfahrbar.“ 
(p.r.) Die vertikale Wucht von r e c h e r c h e  ( –  i m  i n n e r s t e n )  scheint hier ein 
komplement zu finden, das – im spielerischen umgang mit der imagination, der auch ein 
„imprévu“, eine „nicht vorgedachte Überraschung“ (p.r.) einschließt – einen horizont er-
öffnet. Wie solch ein horizont „geerdet“ werden kann, vermittelt ruzickas Notat von jener 
„tendenz des Übermalens von gestaltlichem basismaterial“, das er im klarinettenkonzert 
„ins extreme zu treiben“ versucht hat. „es sind eigentlich nur vier klangfelder, um die alles 
kreist. Dann gibt es erinnerung und erinnerung der erinnerung der erinnerung.“ (p.r.) so 
führen die spuren dieser Musik ins innerste, und doch weisen sie dem hörer – wie in allen 
partituren ruzickas – den Weg ins offene: Nach-klang und vor-schein in eins.

Dem Wort, das hier so insistierend beschworen wird, kommt fortan eine zentrale bedeu-
tung in ruzickas schaffen zu. es gibt gleichsam als topos dem M e m o r i a l  für orchester 
(2001) – dem klingenden Nachruf auf den Dirigenten giuseppe sinopoli – einen tiefen 
sinn. chiffren des ersterbens und verlöschens lassen dieses adieu als eine Musik der letz-
ten gesten erkennen; mit den tonbuchstaben g-es-e-e-es indessen bleibt dem Werk die 
erinnerung an den Freund für immer eingeschrieben. 

sieben Jahre später dann verweist erinnerung als titelwort des sechsten streichquartetts 
e r i n n e r u n g  u n d  ve r g e s s e n ,  (2008) auf die imaginäre Mitte hölderlinschen 
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Dichtens, das in den späten hymnenfragmenten seinen poetischen Fokus gefunden hat: 
„Mnemosyne“. indem die C e l a n  s y m p h o n i e  für bariton, Mezzosopran und großes 
orchester (2002) die oper noch einmal in zehn stationen vergegenwärtigt, steht auch sie 
im zeichen der Mnemosyne, und so wird erinnerung auch zur eigentlichen copula, wenn 
sich peter ruzicka mit diesem symphonischen rückblick von celan löst und zugleich sein 
schaffen auf hölderlin als einen anderen pol hin ausrichtet. Die entschiedenheit aber, mit 
der diese Neujustierung ins Werk gesetzt wird, lässt es legitim erscheinen, die Werkgruppe 
nach der C e l a n  s y m p h o n i e  insgesamt unter die sigle „Die geburt der Musik aus 
dem geiste hölderlins“ zu fassen. 

als sollte a f f l u e n c e  für großes orchester (2003) dieses kompositorische Neuland ver-
messen, hat sich ruzicka von der vorstellung inspirieren lassen, „es werde ein musika-
lischer raum betreten, der durch ein tor einen neuen raum eröffnet, von wo aus man 
weitere räume erschließt. Die einzelnen räume haben ein sehr unter-schiedlich geprägtes 
innenleben. in ihnen werden immer neue sprachen gesprochen, wie ein gang durch ver-
schiedene schichten des musikalischen bewusstseins und der erinnerung. Dabei erfolgt 
das Fortschreiten in neue räume in grenzmomenten der verdichtung, des Überfließens 
(affluence)“.(p.r.) als ein gang ins offene (verschiedener sprach- und zeitebenen) findet 
affluence sein spätes gegenstück in M a e l s t r o m  für großes orchester (2007), das – wie 
ein „strudel von ereignis-zuständen“ (p.r.) – den hörer gleichsam in die tiefe zieht. Das 
stück ist wie eine Metapher dem 2. akt der oper hölderlin eingeschrieben, wo es das bild 
von der „zeitfalle“ und die vorstellung eines sich rückwärts drehenden rades sinnfällig 
unterstreicht.   

Flankiert von vo r e c h o .  acht ansätze für großes orchester (2005) und N a c h s c h r i f t . 
Drei stücke für violoncello und klavier (2008) formieren sich fünf weitere kompositionen 
mit explizitem verweis auf den Dichter beziehungsweise auf das zweite Musiktheater-
werk h ö l d e r l i n . als unmittelbare reflexe auf das dichterische schaffen, aber auch als 
vorstudien oder skizzen, als erste entwürfe zentraler stationen der oper oder als deren 
Fundus für materiale bausteine sind sie allesamt auf die „expedition“ ausgerichtet, wie das 
bühnenwerk im untertitel benannt ist. Dass spuren, zum teil aber auch große segmente 
dieser arbeiten in die hölderlin-partitur eingegangen sind, lässt die seit etwa fünf Jahren 
entstandenen opera als ein work in progress ganz eigenen zuschnitts begreifen, nicht 
anders als die im umfeld von c e l a n  entstandenen, auf das erste bühnenwerk hin ent-
worfenen kompositionen. 

so erprobt das orchesterwerk vo r e c h o , bestehend aus acht Fragmenten unterschied-
licher länge, „musikalische grundklänge und gesten, die spätere szenen und entwick-
lungen tragen werden“ (p.r.) in „absoluter stille“ beginnend, wachsen dieser Musik mehr 
und mehr prägnantere gestalten zu, von denen sich ein virtueller gesang, pulsierende 
paukenostinati, flirrende Flageolettklänge und brüske attacken der bläser ganz unmittel-
bar einprägen. Die von ruzicka in vielen Werken realisierte vorstellung einer sich selbst 
beobachtenden klangsprache, „einer Musik, die im Moment des erklingens auch den 
blick nach außen wahrt“, teilt sich im ersten und umfangreichsten ansatz besonders hör-
sam mit. Mit dem mannigfaltigen Widerhall von „musikalischen gestalten, die in `über-
malter´ Form wiederkehren und doch ihre identität bewahren“ (p.r.), steht vo r e c h o 
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paradigmatisch für ein „erinnerndes komponieren“, das ruzickas schaffen seit je eine 
besondere kohärenz sichert. lange nämlich vor der schöpferischen Nähe zu hölderlin 
war er Widerhall solcher erinnerungsfelder mit ihren zurückblickenden, reflektierenden, 
befragenden Momenten bereits essentieller bestandteil vieler seiner partituren. 

in N a c h s c h r i f t .  Drei stücke für violoncello und klavier (2008) ist solches erinnern 
– und zwar mit spuren in andere kompositionen hinein –  selbst thematisch geworden. 
„als eine art satellit zu meiner oper“ (p.r.) umkreisen die stücke den zyklus „ … u n d 
m ö c h t e t  i h r  a n  m i c h  d i e  h ä n d e  l e g e n … “  Fünf Fragmente von hölderlin 
für bariton und klavier (2006/2007), deren Duktus sie sich anverwandeln, sie greifen die 
vi. skizze aus p a r e r g o n  als klavierpart (des zweiten stückes) auf, und sie adaptieren 
das erste der hölderlin-Fragmente (Die erscheinung der Madonna) als reines instrumen-
talstück. Dass dieses Fragment in der orchesterfassung auch in der oper erklingt, macht 
es zum exemplarischen Fall der vernetzung, eines wahren Flechtwerks von beziehungen 
zwischen den einzelnen kompositionen rund um hölderlin.

parallel zur arbeit an der oper entstanden, exponiert der schon erwähnte siebenteilige, 
höchst virtuose zyklus p a r e r g o n .  sieben skizzen zu hölderlin für klavier (2007) musi-
kalische verläufe, die sich aus dem skizzenmaterial wie auch aus bereits ausformulierten 
orchesterabschnitten der oper herleiten. es war ruzickas intention, „sehr komplexe ge-
stalten auf die kürzest mögliche Form des ausdrucks zu beschränken.“ Das ergebnis sind 
„stücke, die in der abfolge virtuoser szenen und kontemplativer ‘zuständlichkeit’ wie 
‘impromptus’ wirken mögen. sie gehen neben der oper ihren durchaus eigenen Weg, als 
ein komponiertes ‘parergon’ “. (p.r.) 

als auftragswerk für die Festival strings lucerne entstanden, repräsentiert …  i n s  o f -
f e n e  …  Musik für 22 streicher (2005/2006) den seltenen Fall einer ganz unmittelbar 
packenden verbindung von höchster virtuosität und unerhörter expressiver kraft. Diese 
Melange bewährt sich gleich zu beginn, wenn nach einem einleitenden pausentakt ein 
imaginärer raum voller echos und stille mit jähen plötzlichkeiten aufgerissen wird. vor-
tragsbezeichnungen wie „eccitato“ und „tonlos auf dem corpus streichen“ öffnen diesen 
raum nach innen, geben ihm eine fiebrig-nervöse, physische Qualität. Jeder der 22 strei-
cher agiert solistisch, hat also seine eigene stimme. Darin vor allem und in den vielen, 
in ihren „polyphonen“ zeitverläufen hörend nicht mehr nachvollziehbaren kanonischen 
bewegungen, die sich durch die komposition fädeln, ist die innere unruhe begründet, die 
sich beim hören mitteilt. sie findet ihr tönendes gegenbild, wenn das stück gegen ende 
hin („lontano“) sehr still wird, „gleichsam die musikalischen gestalten schatten werfen 
lässt“ (p.r.) und in einem leisen canto ausklingt. Der titel des Werkes – hölderlins elegie 
,Der gang aufs land‘ entlehnt – bezieht aus solchem schluss seine besondere plausibilität. 
teile aus diesem streicherstück kommen in verwandelter, übermalter Form in der oper 
wieder, wobei die palette durch den großen orchesterapparat erweitert wird. seine auto-
nome klanglandschaft lässt das Werk, das für den konzertsaal komponiert ist, jedoch auch 
ohne nähere kenntnis der oper verständlich sein.

Dem streichquartett Nr. 5 s t u r z  (2004)  liegt ein ähnlicher Formplan wie der Musik für 22 
streicher zugrunde, und wie …  i n s  o f f e n e  … , so reflektiert auch dieses Werk einen 
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bestimmten, vom komponisten im wirklichen leben erfahrenen zustand. es ist die allmäh-
liche veränderung des zeitbewusstseins während eines lang-streckenfluges von amerika 
nach Deutschland. anders aber als das großbesetzte schwesterwerk, hebt das streichquar-
tett mit äußerster dynamischer verhaltenheit an ( Ø con sordino / sul ponticello) und 
entfaltet behutsam einen von „sich wiederholenden, energiespendenden Modulen“ perfo-
rierten zeitschleier, den ein pizzicato des violoncellos auf ais zunächst in unregelmäßigen 
abständen einfärbt, später dann im Wechsel mit den tönen gis und a  zeitlich strukturiert. 
Dem raschen Wechsel der spielarten auf engstem raum (pizz., arco sul pont., legno bat-
tuto) folgen nach einer bestürzenden abwärtsdrift aller instrumente irisierende Flageolett-
klänge, ein orgelpunkt auf d im violoncello und der aus diesem liegeton erwachsende 
schlusspart mit der spielanweisung „auf dem corpus gestrichen, wie ,atmend‘“. Mit einem 
letzten geisterhaften sturzgestus und einem abschließenden pausentakt von 13 sekunden 
(!) Dauer entlässt das Werk den hörer gleichsam in eine Musik unter tag.

in den Fünf Fragmenten von hölderlin für bariton und klavier „ …  u n d  m ö c h t e t  i h r 
d i e  h ä n d e  a n  m i c h  l e g e n  … “  (2006/2007) hat peter ruzicka die existentielle 
Doppelbödigkeit der texte (aus hyperion, empedokles und einem der Foliohefte), mit de-
nen hölderlin in den rissen und trümmern einer aufgebrochenen Welt herumtastete, sen-
sibel ausgehorcht und eingetönt. Die erscheinung der Madonna, das erste und längste der 
Fragmente nach hölderlin, gewinnt sein gestisches vokabular aus einem langen klavier-
vorspiel. in das sich nach 13 takten die singstimme fespr. einblendet. permanenter takt-
wechsel und viele triolische, quintolische und septolische bildungen evozieren – wie so 
oft bei ruzicka – eine gleichsam schwebende Wahrnehmung der rhythmisch-metrischen 
Disposition. in empedokles, dem zweiten Fragment, findet sich das längste Nachspiel des 
zyklus. es führt den barcarole-Duktus, der den gesang grundierte, zunächst fort, um ihn 
schließlich mit den letzten fünf takten in brüskem  ƒ  in seiner uneigentlichkeit zu atta-
ckieren. „in langsamer, ausdrucksvoller Diktion, ohne falsches pathos“ möge der sänger 
das textfragment Was ist gott? rezitieren. es gilt das gesprochene Wort! Dem korrespon-
diert, dass der klavierpart mit großer dynamischer zurückhaltung gesetzt ist und selbst 
dort, wo der sänger vom „Donner“ spricht, im ∏ verbleibt. Fragender kann man der 
letzten aller Fragen, die mit diesem Fragment gestellt wird, ästhetisch nicht begegnen. 
Das vierte, kürzeste Fragment Mein bild ist ohne takt notiert und verdankt seine Wirkung 
einer letztmöglichen zurücknahme: Der chromatische cluster es-as, nur ein einziges Mal 
angeschlagen und dann nachhallend, wird zum klangraum, in dem stimme und instru-
ment miteinander verschmelzen. Dem fünften Fragment Das gefühl der einsamkeit sind 
die titelworte des zyklus entnommen: „[…] und möchtet ihr an mich die hände legen?“ 
vorschlagsfiguren und tremoli prägen den klavierpart, dem sich die singstimme mehr 
widersetzt als anbequemt. einzig im drittletzten, von der großen septime dominierten takt 
(„o sieh!“) gibt es eine kurzfristige Übereinkunft. so scheint das gefühl der einsamkeit der 
Musik selbst eingeschrieben zu sein.

Die a c h t  g e s ä n g e  n a c h  F r a g m e n t e n  v o n  N i e t z s c h e  (1992/2007) sind 
einerseits mit dem assoziationsreichtum und der lyrischen Faszination ihrer texte, ande-
rerseits mit der so sensibel ausgehorchten kompositorischen anverwandlung der Frag-
mente zugleich kontrapunkt und komplement des hölderlin-zyklus. Die charakteristische 
klavierfigur des ersten gesanges, die „wie Wind auf müd gespannten Fäden“ die textur 
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durchwirkt; die auskomponierte verzweifelte heftigkeit des selbsthenkers; die wie luft-
wurzeln ungeerdet aufwärtsstrebenden arpeggio-Figurationen in den letzten takten des 
zyklus; schließlich und nicht zuletzt die in beiden zyklen so eindrucks-volle beleuch-
tung der zarten wie der erhabenen, der tröstenden wie der verstörenden poetischen bilder 
durch die kraft einer melodischen erfindung von unerhörter tiefenschärfe und prägnanz 
– das alles weist diese gesänge als vokalkompositionen hohen ranges aus. beide zyklen 
belegen eindrucksvoll, dass gerade das Nicht-ausgeführte, das bruchstück, der entwurf 
in ihrer vielperspektivischen offenheit die schöpferische phantasie anzuregen vermögen. 
Nicht ,vertont‘ im herkömmlichen sinn, wohl aber eingetönt, mit klang umhüllt, wird das 
(v)erschwiegene Wort zur sprache gebracht. 

h ö l d e r l i n .  eine expedition (2007, text: peter Mussbach, uraufführung am 16. No-
vember 2008 [staatsoper unter den linden berlin] unter der leitung des komponisten) ist 
ruzickas zweites Werk für das Musiktheater. Wie in c e l a n , so geht es auch in hölderlin 
nicht darum, die vita eines Dichters auf der bühne zu entfalten. zentral ist vielmehr die 
Frage, was hölderlin uns heutigen bedeutet, „den ,kompass‘ der hölderlinschen philo-
sophie vor dem hintergrund einer auch in der gegenwart spielenden geschichte von 13 
individuen aufzuzeigen.“ (p.r.) unter solchem anspruch kann komponieren nicht darauf 
erpicht sein, bündige antworten zu geben. Mehr als irgendwo sonst muss es sich aufs 
Fragen einrichten, muss sich als ars quaerendi gehör verschaffen. peter ruzicka hat ver-
sucht, impulse für die komposition aus frühen texten hölderlins (empedokles-Fragmente, 
hyperion) aufzunehmen, und er hat zusammen mit peter Mussbach den Fokus des Werkes 
unmissverständlich formuliert: „Die ewige sehnsucht des Menschen nach einheit mit sich 
und der Natur, also mit sich und der Welt, dieses allseits bekannte gefühl und die tatsa-
che, einsam zu sein auf der Welt, aber angesichts des todes erst lebensfähig zu werden, 
um im nächsten augenblick bereit zu sein, in die ewigkeit eingehen zu können, ohne 
verlust – von diesem und von nichts anderem handelt h ö l d e r l i n .“ Damit ist ein „tua 
res agitur!“ ausgesprochen, das der zuschauer als einladung, als herausforderung oder als 
offene Frage annehmen kann. Novalis hätte für den imaginären raum, in den uns die vier 
akte von hölderlin einladen, einen Namen gehabt: “Der seele wundersames bergwerk…“     

e r i n n e r u n g  u n d  ve r g e s s e n .  streichquartett Nr. 6  mit sopransolo (2008) wurde 
am 3. Juli 2008 vom Minguet Quartett (dem Widmungsträger) in bad kissingen uraufge-
führt.  einer der letzten großen gesänge hölderlins beschwört die Mutter der neun Mu-
sen und göttin der erinnerung, der ein zentraler platz in hölderlins poetischer reflexion 
zukommt: Mnemosyne. peter ruzicka hat für den sopranpart seines 6. streichquartetts 
textfragmente aus der dritten Fassung von ,Mnemosyne‘ ausgewählt und damit das Werk 
explizit im umfeld der oper verortet. erinnerung und vergessen weist aber auch weit zu-
rück in ruzickas musikalisches Denken, das die zone zwischen erinnerung und vergessen 
immer wieder neu vermessen, vergangenes reflektierend umkreist oder durch anverwand-
lung vergegenwärtigt hat. so kann der titel des Quartetts gleichermaßen für einen zentra-
len aspekt von ruzickas musikalischer poetik wie für seine hölderlin-rezeption stehen. 
Dass sich in erinnerung und vergessen auch spuren eines vor über vierzig Jahren begon-
nenen streichquartetts finden, beglaubigt den titel des Werkes ebenso wie das vorwort 
zur komposition: „in drei der sieben teile umkreist eine vokalstimme textfragmente aus 
hölderlins letzter ode ,Mnemosyne‘, jener dunklen beschwörung von vergänglichkeit 

Zum Schaffen Peter ruZickaS



13

und ewigkeit: ,erinnerung‘ nicht Überwindung, sondern ,bewusstsein der endlichkeit‘.“ 
solches bewusstsein artikuliert sich in einer partitur, die „Wie ein ausbruch“ beginnt und 
mit einer vokalise (in lautschrift notiert und „wie erinnernd, „schwebend“ zu singen) ver-
lischt – ohne zu schließen. Das ist, wie so oft bei ruzicka, der stille vorbehalten: pausen-
takt, Fermate. vortragsbezeichnungen wie „misterioso“, „wie erstarrt“, „vergessend“, „sich 
erinnernd“ sind gleichsam die türen, durch welche die streicher der rätselhaftigkeit eines 
textes auf die spur kommen sollen, eines textes, der dann im iv., vi. und vii. abschnitt 
vom sopran in unterschiedlichen aggregatzuständen exponiert wird: hölderlins sprache 
erscheint verborgen und offen gelegt zugleich, boulez’ postulat „centre et absence“ in 
originärer Weise eingelöst. Dabei geht es ruzicka nicht um eine musikalische Nachgestal-
tung des textes, sondern um die entfaltung einer hörbaren gestalt, die prozesshaft zwi-
schen dem text(verständnis) und dem musikalischen kontext steht. Wo immer ein latent 
mitschwingendes Melos zu vernehmen ist, vermittelt es mit seinen exaltierten sprüngen 
den eindruck tastenden suchens, aber auch den eines ziel- und weglosen getriebenseins 
„wie auf schwankendem kahne der see“ (hölderlin, ,Mnemosyne‘). „langsam-zögernd 
gesprochen“ wird der dritte teil des Fragments rezitiert, bevor der sopran „wie erinnernd“ 
noch einmal einen elegisch-kantablen bogen erblühen lässt, textlos und dennoch wie 
aus dem herzen der sprache tönend. theodor W. adorno hat der sanften gewalt sol-
cher stellen in seinem Fragment über Musik und sprache einen gedanken gewidmet: 
„sprachähnlich zeigt Musik am ende sich nochmals darin, daß sie als scheiternde gleich 
der meinenden sprache auf die irrfahrt der unendlichen vermittlung geschickt wird, um 
das unmögliche heimzubringen.“

Der titel des 2009 entstandenen Werkes . . .  z u r ü c k n e h m e n  . . .  erinnerung für 
großes orchester verweist auf  das  skandalon in thomas Manns roman Doktor Faustus: 
adrian leverkühn, der fiktive tonsetzer, der sich in einem teufelspakt seine schaffens-
kraft mit dem liebesverbot und seiner todesfrist (der zeit) erkauft hat, erleidet mit dem 
tod seines Neffen Nepomuk die ganze kälte dieser Welt, auf die er mit einem bannfluch 
zurückschlägt. „ich habe gefunden“, sagte er, „es soll nicht sein.“ „Was, adrian, soll nicht 
sein?“ „Das gute und edle“, antwortete er mir, „was man das Menschliche nennt, obwohl 
es gut ist und edel. um was die Menschen gekämpft, wofür sie zwingburgen gestürmt, und 
was die erfüllten jubelnd verkündigt haben, das soll nicht sein. es wird zurückgenommen. 
ich will es zurücknehmen.“ „ich verstehe dich, lieber, nicht ganz. Was willst du zurück-
nehmen?“ „Die Neunte symphonie“, erwiderte er. und dann kam nichts mehr, wie ich 
auch wartete. Dieser bannfluch richtet sich indessen nicht gegen beethovens Musik. er 
ist  vielmehr als antwort auf die schändung zu verstehen, die dem von schiller/beethoven 
beschworenen humanistischen ideal um die Mitte des 20. Jahrhunderts angetan wurde. im 
Wort von der zurücknahme mag thomas Manns eigener zweifel daran mitklingen, ob der 
in der Neunten ausgerufene „liebe vater“ auch über Judensternen wohnt. unter solchen 
vorzeichen plant leverkühn sein opus ultimum, Doktor Fausti Weheklag. in diesem Werk 
soll der durch rationale prozeduren oft verdrängte ausdruck des subjekts, „der expres-
sive seelenlaut“, enggeführt mit kompositorischem kalkül, für die Musik zurückgewonnen 
werden. Dass damit das vermeintliche ,gegenwerk‘ zur Neunten symphonie in Wahrheit 
deren Nobilitierung, ihre zurücknahme zugleich eine zurückgewinnung ihrer botschaft, 
einspruch also zugleich zuspruch bedeuten würde, hält den auf Monteverdi, beethoven 
und Mahler gleichermaßen verweisenden entwurf der Weheklag in einem faszinierenden 
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schwebezustand. Nicht zuletzt solche offenheit des sujets dürfte peter ruzicka herausge-
fordert und zu seinem neuen orchesterwerk inspiriert haben. ausgelöst durch den „schre-
ckensakkord“ vom beginn des 4. satzes der Neunten symphonie, „beschabt“ das groß-
besetzte orchester gewissermaßen einen dreifach beschriebenen palimpsest von fast 400 
takten. Das musikalische Material speist sich zunächst auch aus früheren  kompositionen 
ruzickas, die wie erinnerungen an vorgedachtes, auch verworfenes der neuen partitur 
eingeschrieben sind: in diese wie aus tektonischen verschiebungen und kosmischen stür-
zen geborene klanglandschaft fräst sich immer wieder der hochgespannte eröffnungsak-
kord ein, der die gegenwart beethovens ebenso beschwört wie die signale der kleinen 
trommel („alla Marcia“!) oder die auf den ton d (die tonart der Neunten) fokussierten re-
petitionsfelder der streicher und bläser. Doktor Fausti Weheklag schließlich ist gegenwär-
tig in der durchweg vernehmbaren Melange aus „expressivem seelenlaut“ und subtilster 
ausformung der kompositorischen Details, in dem melancholischen, an Dürers Melen-
colia i über leverkühns schreibtisch erinnernden bläserflor. Dieser dreifach gebrochene 
blick auf  beethovens Neunte symphonie, auf Doktor Faustus und auf das eigene schaffen 
wird nach vielfachen verdichtungen des orchestersatzes durch einen stillen epilog ver-
hängt: beredtes schweigen, ein ort der sammlung, des rückhörens und der vorahnung, 
vor allem aber auch der umkehr. Die aggressive intonation  im Mittelteil wird zunehmend 
von milderer klanglichkeit abgelöst, in der ein Flötensolo als subjekt vernehmbar wird. 
es verweist auf eine erinnerung an jene unvergleichlich modulierende akkordfolge aus 
dem langsamen satz der Neunten symphonie. „von einem gewissen punkt gibt es keine 
rückkehr mehr. Dieser punkt ist zu erreichen.“ Dieser talmudische satz kafkas ist nicht 
eindrucksvoller zu widerlegen als durch solche zurücknahme der zurücknahme.im letz-
ten takt von „ … z u r ü c k n e h m e n … “  ist der Quintklang d’’-a’’ der celesta zu ver-
nehmen. adrian leverkühn hatte das instrument als ein besonders exponiertes für Doktor 
Fausti Weheklag vorgesehen, und für beethoven war die leere Quinte d-a das eingangstor 
zur Neunten symphonie. Deren zurücknahme wird durch eben jene Quint-essenz außer 
kraft gesetzt, durch ein hauchzartes Déjà-vu der celesta. 

in dem kammermusikalisch besetzten orchesterwerk tr a n s  (2009)  wird die celesta – 
seit Mahler tonsymbol des Jenseitigen – zwar ausgespart, als klangtopos für das geheim-
nisvolle, irreale, rätselhafte jedoch durch zimbeln, die mit dem kontrabassbogen gestri-
chen werden, und hoch gestrichene Flageoletts der geigen wirkungsvoll ersetzt. Damit ist 
der partitur eine tönende chiffre der transzendenz eingeschrieben, auf die der titel des 
etwa 25-minütigen Werkes verweist.  Mit ihm spielt ruzicka auf die absolute grenzsitua-
tion an, von der Menschen nach einer Nahtoderfahrung berichten. tr a n s  ist eine vor-
studie zu einem geplanten Musiktheater-projekt, „das von dieser existentiellen Nahtstelle, 
von dieser grenzüberschreitung handeln wird.“ (p.r.) Wie aus dem Nichts erwachsend, 
findet die Musik über spärliche, einsame einzeltöne allmählich zu sich selbst, um in sie-
ben abteilungen von unterschiedlicher Dichte und intensität, verbunden durch fragile 
klangbrücken, über sich hinauszuweisen.  Dabei folgt sie einer inneren Dramaturgie, die 
bereits in den Überschriften der sieben klangreliefs erkennbar wird: dal niente – ergebung 
– kampf – erstarrung – im innersten – schattenhaft, Flucht – erinnerung. Dem ersten hören 
prägen sich die gleißenden höhen der gestrichenen zimbeln, die klopfzeichen der strei-
cher und des klaviers (mit abgedämpften saiten), die imprévus des entfesselten tutti, („Wie 
ein ausbruch!“ „schrei!“) und die schattenhaften Figurationen der harfe, („erinnernd“) 
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ebenso ein wie die „cantando“ gehaltenen lineamente des klaviers und die gegenläu-
figen glissandi im streicherfeld. Die äußersten ränder (anfang: „dal niente“  und ende: 
„perdendosi“) dieser von hoher ereignisdichte geprägten klanglandschaft werden Ø 
vom kleinen becken markiert. Die speilanweisung „mit sprechendem ausdruck“ (klavier) 
im siebten abschnitt (,erinnerung‘) verweist auf das letzte der sechs klavierstücke op.19, 
das arnold schönberg unter dem eindruck des todes von gustav Mahler geschrieben hat. 
peter ruzicka hat dieses aphoristisch knappe gebilde, frühestes zeugnis einer entmate-
riaisierung der klangsprache, seiner partitur auf subtilste Weise inkorporiert. Damit aber 
wird tr a n s , eines der vielen Werke, in denen sich ruzicka mit dem tod befasst, zum 
einspruch gegen die vergänglichkeit der kunst und des schönen, zu einer Nänie, welche 
die alles bewahrende kraft der erinnerung beschwört.  

auch das konzert für violoncello und kammerorchester . . .  Ü b e r  d i e  g r e n z e 
(2009) versteht der komponist als „eine art vor-echo einer dritten oper, die sich um Jen-
seitiges bewegen wird.“ (p.r.) Wie im schwesterwerk tr a n s  geht es also auch hier 
um Nahtoderfahrungen und das rückspulen eines lebensfilmes, um den grenzbereich 
zwischen leben und tod, um eine Ästhetik der letzten Dinge. solche grenzerkundungen 
imaginiert ruzicka „durch eine musikalische zweisprachigkeit, eine irreale und eine ge-
genwärtige.“ Das kommt einem ausbruch aus seiner musikalischen grammatik gleich, 
der den komponisten in einen bereich führt, der ihm selbst „neu und vielleicht auch nicht 
immer gesichert ist.“ Dass und wie diese beiden sprachen nicht nur zwei unterschiedliche 
sphären repräsentieren, sondern zwiesprache miteinander führen und dabei die grenze 
zwischen ihnen – frei nach immanuel kant – nicht als schranke, sondern als einen ort 
der begegnung, der verwandlung und anverwandlung erfahrbar machen, erschließt sich 
dem hören ganz unmittelbar. es berührt zudem den eigentlichen skopus der komposition: 
„leben ist tod, und tod ist auch ein leben.“ (hölderlin) assoziieren die hohen Flageo-
letts der streicher am beginn Mahlers erste sinfonie, so die einblendung des letzten der  
sechs kleinen klavierstücke op. 19 von arnold schönberg gegen ende des Werkes wie 
schon in tr a n s  Mahlers tod, bevor die Musik nach einem letzten aufbäumen in extre-
mer lautstärke die ,grenze‘ wie mit leisen atemzügen endgültig überschreitet. Die Musik 
schließt nicht wirklich, sie hört unschlüssig auf, sie verschwindet und gibt den blick frei 
auf das ganz andere. vom eröffnenden ç-einsatz des soloinstruments (e’), der von einem 
streicherflor grundiert wird, bis zu diesem beredten schweigen durchlebt der hörer ein 
hochemotionales, von starken kontrasten geprägtes konzert,  in dem sich der solist gegen 
die sich aufbäumende klangwelt des orchesters zu behaupten hat. Da gibt es klang-
blöcke von archaischer schreckhaftigkeit, aber auch „cantando“ und „espressivo dolci-
ssimo“ gestimmte ruheinseln; ein bis zu beklemmender leere ausgedünntes, von harfe 
und pauken in fahles licht gesetztes klanggeschehen, aber auch überbordende virtuose 
aktivitäten des ganzen orchesters. Dabei bewahrt der akribische und behutsame umgang 
mit den kompositorischen Details die partitur davor, jemals in die Nähe eines tönenden al 
fresco zu geraten: ruzicka komponiert mit feinem pinsel, und so mag der hörer in allen 
aggregatzuständen dieser Musik ein subtil ausgeformtes oszillieren zwischen leben und 
tod wahrnehmen. . . .  Ü b e r  d i e  g r e n z e  wurde von Daniel Müller-schott und der 
Deutschen kammerphilharmonie unter der leitung von peter ruzicka beim bonner bee-
thovenfest 2012 uraufgeführt.
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e i n s c h r e i b u n g .  sechs stücke für großes orchester entstand im sommer 2010 im 
auftrag des NDr für das Mahler-Jahr. Für ruzicka war das ein anlass, seinen blick auf 
Mahlers schaffen wie schon in vielen früheren Werken zu artikulieren. „es ist ein ,zweiter 
blick‘ auf musikalische gestalten, die mich in der erfahrung Mahlerscher Musik geprägt 
haben. es sind momentweise Näherungen, die sich in meine eigene Musik ,eingeschrie-
ben‘ haben.“ Das großbesetzte Werk besteht aus sechs stücken, die durch auskomponierte 
stille an ihren enden mehr verbunden als getrennt werden. Wer nämlich die einladung des 
komponisten zum rückblickenden und zugleich vorausahnenden hören an jenen zäsuren 
annimmt, wird das  Werk als eine einzige klanggestalt wahrnehmen. vom hingetuschten 
beginn des ersten stücks (zimbeln, pauken, celesta, harfe), der auch die sieben szenen 
von a u l o d i e  einleiten wird, bis zu der abschiedlich gestimmten Fanfare der Fern-
trompeten am schluss des sechsten segments wird der hörer durch eine vielgestaltige 
klanglandschaft geführt, die sich einer vom titel des Werkes inspirierten inneren Drama-
turgie verdankt. so scheint dem ersten stück (3’02’’) eine séance Mahlers mit der Natur 
eingeschrieben zu sein, wenn drei zimbeln mit dem kontrabassbogen gestrichen werden 
oder die Mahlersche Quarte f-b als die eigentliche Quintessenz des satzes erkennbar wird. 
sodann holzbläserskalen, gleißende helle in den hohen streichern, ein einprägsames 
unisono von klarinetten und vibraphon, das von einem katastrophischen Sff des vollen 
orchesters absorbiert wird. „Mahlers Musik strahlt impulshaft in die klangrede der stücke 
ein. Durchweg sind es jene unvergleichlichen Momente des Durchbruchs bei Mahler, 
die sich tief in mein musikalisches bewusstsein eingebrannt haben. zu orten sind sie als 
sekundenkurze spuren aus der sechsten, siebten, neunten und zehnten symphonie. Diese 
gestalten zerfallen alsbald wieder, aber sie wirken untergründig in meiner Musik fort.“ 
(p.r.) Das gilt im zweiten stück (2’25’’) vor allem für die hymnischen einschübe der strei-
cher, für einen sich wie eine „Musik unter tag“ formierenden bläser-kondukt, und es 
gilt für die Nähe zu Mahlers revelge in der aggressiven steigerung in der kleinen trom-
mel. Das kürzeste dritte stück (1’16’’) gewinnt sein besonderes profil durch das Widerspiel 
einer gleichsam in Nanopartikelchen zersplitterten klangfolie (glockenspiel, Marimba, 
Xylophon, vibraphon), unter der das ,allegro energico, ma non troppo‘ der sechsten von 
Mahler, von pauken und kleiner trommel verschreckt, im keim zu ersticken droht. Das 
tamtam – bei Mahler ein todessymbol – eröffnet das vierte stück (5’03’’), in dem die 
symphonische Welt Mahlers – hier in mannigfachen allusionen wie in einem großen ,als 
ob‘ gegenwärtig – mit einer im kontext von e i n s c h r e i b u n g  geradezu exterritorial 
zu nennenden Welt konfrontiert wird. ein rauschgenerator (zuspielband, als raumklang 
vorproduziert) bewirkt ein intensives farbiges rauschen, das mit dem reibegeräusch  einer 
bürste auf den Fellinstrumenten und tamtam („Wie ein Windhauch!“) konkurriert. vor 
allem den spielanweisungen für die streicher ist abzulesen, dass ruzicka die vorstellung 
einer virtuellen (klang)Welt vorschwebte: pastoso, ma indistinto; con morbidezza; virtua-
le; suono irreale. Der Dirigent schlägt die letzten sechs takte nicht mehr aus, während die 
instrumentalisten (außer den streichern) bewegungslos verharren. Mit äußerster sensibili-
tät besiegeln große trommel und tamtam den vorgang einer entkörperlichung von klang, 

der mit dem schreckhaften Sf-auftakt des fünften stücks (1’27’’) aus seiner morbidezza 
erlöst und wieder geerdet wird. aus diesem starken kontrast schält sich unter vehementen 
turbulenzen das dichteste Mahler-Feld des Werkes heraus. Die symphonien vi, vii, iX 
und X haben anteil an ihm. so viel Mahler war nie – verträumt, verhuscht, aber auch 
gequält, wie unter schmerzen geboren und ruzickas Musik mehr eingebrannt als einge-
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schrieben. gerade dieses stück ruft in erinnerung, dass ,schreiben‘ und ,schreien‘ etymo-
logisch zusammenhängen, dass das in die stirn von abels bruder kain geritzte zeichen 
die allererste einschreibung war, und dass es verzweiflungsschreie waren, die Mahler der 
partitur seiner zehnten eingeschrieben hat: „Der teufel tanzt es mit mir. Wahnsinn, fass 
mich an, verfluchten!“ Die anweisung „Ferntrompeten – hinter der bühne“ signalisiert, 
dass die von ruzicka stets mitgedachte Dialektik von annäherung und entfernung im 
sechsten stück (7’04’’) nach Mahlers vorbild den raum selbst zum parameter macht. ein 
forcierter einsatz der pauken („rapidiamente“), der vom ton d der tiefen streicher grundiert 
wird, scheint den allmählichen aufbau von zunehmend differenzierteren klangfeldern 
wie auch von statischen klangflächen zu initiieren, in die sich sechsmal die „Fanfaren“ der 
Ferntrompeten einschreiben. Mit der spielanweisung  „noch weiter entfernt“ lassen sie das 
Werk über dem ton d der tiefen streicher verklingen. es bleibt dem hörer überlassen, die 
perspektive näher zu definieren, die mit diesem signal eröffnet wird. 

M a h l e r  i  b i l d . erinnerung für orchester (2010) ist eine auftragskomposition für das 
staatsorchester stuttgart. peter ruzicka hat sie Manfred honek, dem Dirigenten der ur-
aufführung, gewidmet. erinnernd und verinnerlichend zugleich, rekurriert das 18-minütige 
Werk auf die Fragment gebliebene 10. sinfonie gustav Mahlers, vornehmlich „auf deren 
,adagio‘, das vor hundert Jahren musikalische ausdrucksgrenzen durchbrach. auf den 
schrei des Neuntonklangs, jene exklamation von verlust und verzweiflung. auf die ins 
unendliche weisende bratschenlinie, die von verlust und abschied kündet und zuletzt 
in ein auflösungsfeld von transzendenter berührung mündet.“ (p.r.) Wie eine chiffre des 
zeitlos-Jenseitigen, das ganz allmählich die Musik in die irdische zeit entlässt, steht gleich 
am anfang eine generalpause („absolute stille“), die am schluss der komposition in der 
lunga-Fermate über dem Ø auszuhaltenden  c der bratschen (25’’ Dauer!) ihr gegen-
stück findet. Der rahmen des bildes, so scheint es, ist die zeitlosigkeit selbst. in starker 
streicherbesetzung (26 violinen, 10 bratschen, 8 violoncelli, 6 kontrabässe) baut sich, be-
ginnend in den ersten violinen, unendlich langsam ein klangfeld um den ton e herum 
auf, das durch choralartige einwürfe der bläser und schlagzeugausbrüche konturiert und 
eingefärbt wird. Wie ruzickas texte seit vier Jahrzehnten immer wieder Mahlers klangwelt 
umkreisen, so umkreist auch die Musik zentrale kompositorische elemente des vorbilds, 
„Mahler gleichsam konzentrisch umschließend“ (p.r.), nimmt den tonfall des vorgefun-
denen auf und amalgamiert ihn mit dem erfundenen, mit ruzickas eigenem idiom. ein 
zuspielband, als raumklang vorproduziert („ ,Farbiges rauschen‘, im raum kreisend“) 
hüllt M a h l e r  i  b i l d  ein, das gleichzeitig vom langsamen kreisen mit styroporstü-
cken auf den Fellinstrumenten, einem hohen Dreitoncluster der elektronischen orgel und 
verhuschten interjektionen der pauken eingeschattet wird. in dem wiederholten aufschrei 
des neuntönigen kulminationsklangs, der unbegleiteten bratschenkantilene („espressivo, 
sprechend“) und der revelge-allusion einer hinter der bühne postierten rührtrommel – 
allesamt Wasserzeichen von Mahlers klangwelt – darf man so etwas wie einen echtheits-
nachweis des ,bildes‘ sehen, dem sich die Musik in subtil ausgehörten klängen nähert, wie 
sie sich andererseits im permanenten Widerspiel von Nähe und Ferne von ihm abstößt, 
das sie hymnisch überwölbt und zugleich unter geräuschhaften schraffuren verbirgt. in 
diesen vor allem teilt sich das inbild des Mahlerschen tones mit: eine schönheit, die nur 
als gebrochene erscheint. 
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z w e i  Ü b e r m a l u n g e n  für großes orchester (2011/2012) sind ein auftragswerk für 
die  hamburger philharmoniker. es bezieht sich auf zwei solitäre klaviermeditationen aus 
dem spätwerk von Franz liszt, deren undogmatische rhetorik aus ihrer zeit herausgetre-
ten scheint und zugleich ihrer musikalischen gegenwart antizipierend weit vorausgeeilt 
ist: ,unstern! – sinistre, disastro‘ (1885) und ,am grabe richard Wagners‘ (1883). liszts 
,unstern!‘ hat ruzicka darüber hinaus zu einer Musik über Musik für klavier inspiriert: 
Ü b e r  u n s t e r n .  späte gedanken für klavier (2012). Dass die beiden orchesterkompo-
sitionen stets zusammen aufgeführt werden sollen, hat gute gründe. als spätwerke haben 
sie die grenze im blick, und die ist für lizsts spätes schaffen da, um überschritten zu 
werden: nach vorn, weit in musikalisches Neuland hinein, und nach innen, eine see-
lenlandschaft ausleuchtend. ,unstern! – sinistre, disastro‘, diese verspätete zukunftsmu-
sik, ist ein einziger gewaltmarsch ins unsagbare, und ,am grabe richard Wagners‘ hat 
schon mit dem ersten takt die grenze des Nennbaren hinter sich gelassen. Was in diesen 
trauer- und klagestücken beschworen wird, ist die Wahrheit des ausdrucks von verlust, 
einsamkeit, alter und Melancholie, die hier in der heterogenität und Diskontinuität, im 
Nichtabgeschlossenen wie im scheinbar willkürlich Montierten, gezielt unstabilen der 
Formgebung ihr klingendes pendant gefunden haben. solcher elegischen Formlosigkeit 
entspricht eine instabilität tonalen Denkens, die im initialmotiv des tritonus von ,unstern!‘   
bereits festgeschrieben scheint: Die Musik begibt sich auf die vergebliche suche nach der 
verlorenen tonika. Die für liszt untypische harmonik des spätwerks zielt nicht mehr auf 
die erzeugung von klangfarben, sondern auf das dissonante abbild des Düsteren und un-
heimlichen. Nicht umsonst hat liszt hinter ,unstern!‘ ein ausrufezeichen gesetzt. Mit ihm 
steht die eichendorffsche Wortschöpfung nicht länger für eine vorübergehende kurzfristige 
unbill, sie signalisiert vielmehr eine unabwendbare katastrophe, eine heimsuchung unter 
eingedunkeltem himmel. liszts Musik reagiert auf solche erfahrung von geworfenheit mit 
einer asketischen, von überwuchernden ornamentalen elementen befreiten tonsprache, 
die zu neuartigen orgelpunkt- und Mixturtechniken und bisweilen zu perkussiver klavier-
behandlung findet. Die Musica paupera des 20. Jahrhunderts hat uns die ohren dafür ge-
öffnet, dass die kargheit des reduzierten musikalischen Materials unseren blick vielleicht 
nicht auf den gestirnten himmel über uns, wohl aber ins offene zu lenken vermag. auch 
darin ist lizts späte klaviermusik ihrer zeit weit voraus. 

Dieser lesart der beiden stücke verdankt sich die kompositorische idee der beiden Werke 
von peter ruzicka, die keine bloße instrumentation ihrer vorbilder sind. vielmehr wird 
im Modus der akzentuierung, der anverwandlung und des Übermalens das subkutane 
freigesetzt, das die zeitgenossenschaft dieser exterritorialen Musik für uns heutige be-
gründet. solche versuchte Nähe kann sich auf eine originäre musikalische poetik stützen, 
die sich zwischen fragmentarischer geste und weit ausholender bewegung artikuliert und 
deren umrisse ruzickas Werkkommentare erkennen lassen, so etwa zu dem 11-minütigen 
Ü b e r  u n s t e r n : „ich bin mit meinem heutigen musikalischen Material jener undog-
matischen rhetorik gefolgt: bestimmte gestalten werden aufgenommen, ,angehalten‘, 
vergrößert und dann überschrieben. es ist ein Weiterdenken in einer kontra-subjektiven 
sprache. Diese versucht gleichermaßen identifikation und entfernung, annäherung und 
Widerspruch zu formulieren.“ im rekurs auf die Motivik und die manischen Wiederho-
lungen bei liszt entwirft ruzicka eine klanglandschaft von bedrohlicher atmophäre, die 
sich selbst dort, wo ein schwermütig-kaltes licht der hohen streicher einstrahlt oder zir-
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pende geigentöne Naturlaute assoziieren lassen, dem trost zu verweigern scheint. Doch 
lassen sich zwischen dem, was sich in knapp elf Minuten zwischen dem Ø -beginn der 
großen trommel und dem unisono-ausklang der celli und kontrabässe auf e zuträgt, 
auch Momente eines warmen lichts ausmachen, die dem labilen Wegweiser ins offene 
bei liszt verwandt sind. Dass man sie gerade finden kann, wo harfe, celli und kontra-
bässe  über 50 takte unisono auf  kleinstem raum (e – eis – fis – g) eine imaginäre Mitte 
wie manisch umkreisen – quasi eine chiffre des ausweglosen –, ist nur eines von vielen 
rätseln, mit denen Ü b e r  u n s t e r n  den hörer entlässt.

,am grabe richard Wagners‘ ist ebenfalls eine komposition von karger strenge, die zu-
gleich wie ein heruntergestimmtes instrument das Nachlassen der spannung verrät: eine 
gelähmte Musik, geboren aus dem geist der trauer. Wagners tod in venedig am 13. Fe-
bruar 1883 wurde von der Campana a morto, der totenglocke des campanile, verkündet. 
Darin, dass peter ruzicka seine komposition r . W. Übermalung für großes orchester 
mit einem schlag auf drei röhrenglocken (campane tubolari) beginnen und mit drei röh-
renglocken (cis – gis – ais) ausklingen lässt, mag man einen refex auf jene überlieferte 
verkündigung sehen: Die glocken sind das a und o des stückes, dem mit den letzten drei 
schlägen auch die todesstunde Wagners (3 uhr nachmittags) eingeschrieben ist. Nach der 
röhrenglocken-initiale breiten die sordinierten streicher eine klangfolie aus, über der – 
von holzbläsern und hörnern übermalt – tuba und kontrabässe das aufwärts gerichtete 
Melos (= linke hand) des liszt’schen vorbilds intonieren. aus einem allmählich aufge-
bauten klanggewebe schält sich sodann in Flöten, klarinetten, schlagzeug und celesta das 
abwärts geführte Melos (= linke hand) der letzten takte der vorlage heraus. sekundrei-
bungen (cis/c, gis/a)  im streicherflor und das langsame kreisen „mit weicher bürste“ auf 
dem Fell der großen trommel („wie ein Windhauch“) bereiten die epiphanie des 3-und 
4-gestrichenen cis (zugleich schlusston des klavierstücks von lizst) vor. ruzickas Über-
malung hat der vorlage ihre schwermut belassen und jeden anschein von nachgetragener 
verklärung ausgespart. vielleicht berührt die komposition gerade deshalb, weil sie die 
conditio humana, als die der tod erfahren wird, nicht ,übermalt‘ hat. sie steht damit ganz 
in der Nähe von verdis ersten Worten, nachdem er die todesnachricht vernommen hatte: 
„triste, triste, triste. Wagner è morto.“

als auftragswerk für das schleswig-holstein Musikfestival 2011 entstanden. repräsen-
tiert das oboenkonzert a u l o d i e  den seltenen glücksfall einer ganz unmittelbar pa-
ckenden symbiose von hohem virtuosen zuschnitt, gedanklicher tiefe der partitur und 
großer expressiver kraft der Musik. in sieben ineinander übergehenden szenen von unter-
schiedlicher Dichte, Dauer und instrumentaler balance lotet das soloinstrument mit der 
begleitenden klangformation – sie besteht aus 20 streichern, drei schlagzeugern, harfe, 
klavier und celesta –  emotionale grenzsituationen aus, die sich der Überlieferung nach 
mit dem altgriechischen blasinstrument aulos verbinden. es war besonderen anlässen 
vorbehalten, und so erklang es bei hochzeitsgesängen ebenso wie bei Waffentänzen, bei 
opferfeiern und wilden satyrspielen, zur Weinlese und als totenklage. im vertrauen auf 
die heilende Wirkung seines scharfen klangs wurde der aulos auch in therapeutischer 
absicht eingesetzt. allein der titel des Werks öffnet also bereits einen facettenreichen an-
spielungsraum. und in der tat wird der hörer Faunisches und elegisches, panisches und 
bukolisches, heiteres und träumerisches entdecken, und er wird durch den Wechsel der 
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gefühlslagen hindurch etwas von der leichtigkeit des seins spüren, die über allen ,sze-
nen‘ liegt. peter ruzicka hat a u l o d i e  „mein vielleicht romanhaftestes Werk“ genannt. 
Wenn diese Musik im übertragenen sinn romanhaft ist, dann hat sie  einen  gegenstand, 
den sie ständig umkreist, beschwört und auf subtilste Weise ,feiert‘. sein Name ist winzig 
klein in der partitur vermerkt, wenn der solist die in der letzten szene eingewechselte 
oboe d‘amore wieder gegen die oboe ausstauscht. Dort ist zu lesen: „canto“. Was hier 
als ausdrücklicher hinweis auf den sanglichen vortrag des soloparts gedacht ist, könnte 
programmatisch über dem ganzen Werk stehen. a u l o d i e  markiert die Wiedergeburt 
der Musik aus dem geiste des gesangs, der in ruzickas schaffen überwintert hat. Wie 
befreit beginnt er als vokalise im solopart, der sich nach dem markanten, am beginn einer 
jeden szene textidentisch wiederkehrenden  eingangssignal von zimbel und pauke wie 
ungebunden verströmt und über einem Ø streicherflor mit dem es’’’ der oboe verklingt. 
Der Nachhall des tamtam-schlags macht die höhe, zu der sich der ,lange blick‘ aufge-
schwungen hat,  geradezu sinnlich erfahrbar. in diesem großen rahmen gibt es eine Fülle 
von Merk-Würdigkeiten, die sich dem ersten hören einprägen. so der brüske schluss der 
oboe mit einem < Sf, das vom unisono der streicher beglaubigt wird. Die zweite szene 
mit ihrem abwärtsgerichteten lineament der oboe lässt das bild von Narziss assoziieren, 
der sich im brunnen spiegelt, während die verhaltenen volten der kleinen trommel und 
die dichtgefügten einlassungen der streicher den ansatz eines trauermarsches erahnen 
lassen. Die dritte und vierte szene – eine einzige große volière mit zwitscherndem innen-
leben, satyrhaft verhuscht und mit einer generalpause von 7’’ versetzt.  höchst einprägsam 
die interjektionen der harfe in der fünften szene, die der oboe einen liberamente-exkurs 
gönnt und  die den hörer mit einem terzquartakkord in der celesta auf sanfte Weise ver-
stört. Nach der sechsten szene greift der solist zur oboe d’amore, deren klang durch die 
verhaltenen gesten im  schlagzeug noch an Weichheit und Wärme gewinnt. Mit dem ver-
merk „canto“ beim abermaligen Wechsel zur oboe wird noch einmal verbrieft, was der 
hörer längst erfahren und empfunden hat: die Wiederkehr des canto, des weiten atems, 
einer Musik des langen blicks. 

Der Werktitel c l o u d s  großes orchester mit streichquartett (2012) weckt die erwar-
tung einer klingenden Wolkenkunde. und in der tat teilt sich beim hören des Werkes 
etwas von dem unsteten und vergänglichen, dem randlosen und Nichtgreifbaren mit, 
das die geisterschrift der Wolken nicht erst seit William turner bis hin zu gerhard rich-
ter zu einem bevorzugten sujet der Malerei werden ließ. in c l o u d s  vermeint man  
Wolken mit ihrer schönheit und wundersamen Flüchtigkeit, aber auch als abbilder und 
urbilder von angst und „transzendentaler obdachlosigkeit“ (georg lukács) hörend wahr-
zunehmen. in dieser Melange aus Faszinierendem und bedrohlichem nehmen sich einige 
passagen der komposition wie inseln der ruhe und geborgenheit aus: das beständige 
als Widerpart zum transitorischen und stetig sich verändernden. Für dieses bleibende in 
allem Wandel  steht hier der ,klang‘ ein, der wie die arpeggierten akkorde der Äolsharfe in 
Franz schrekers oper ein ,ferner klang‘ ist, und so erhält ,Ferne‘ selbst – seit je ein eigen-
tümlicher, unverwechselbarer gestus bei ruzicka –  den rang eines höchst bedeutsamen 
parameters, und das sowohl als räumliche Dimension wie auch im sinn von ,gefühl-
saura‘. „Die Musik begibt sich auf die suche nach einem imaginären fernen klang, dem 
sie nahe kommt, ohne ihn je vollends zu erreichen. Der Weg führt durch klangwolken, 
kristalline musikalische gestalten, die in unterschiedlicher Formung und Dichte den blick 
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zu versperren scheinen. Dann wird die klangrede durch einen heftigen ausbruch des 
ganzen orchesters überdeckt. schließlich werden Felder der erinnerung an vergangenes 
betreten. zunehmend fragile, musikalisch übermalte gestalten säumen den Weg. und 
allmählich scheint die Musik zurückzukehren.“ (p.r.) Die partitur mit ihren vielfachen ver-
dichtungen durch geteilte streicher, einem großen bläseraufgebot, einem umfänglichem 
schlaginstru-mentarium und dem dieser besetzung noch inkorporierten, gleichwohl soli-
stisch postierten streichquartett stellt  den versuch dar, visuelle vorstellungen in klangwol-
ken mit unterschiedlicher konsistenz, je eigenen rändern und je individuellen tempi zu 
übersetzen. in den Wolken, das lernt der hörer, gehen die uhren anders. sie haben ihre 
eigene zeit, eine Wolken-zeit, die sich einzig am großen rhythmus der Jahreszeiten, am 
kräftespiel von ebbe und Flut, am ewigen kreislauf von Werden und vergehen bemisst. 
Nach den ersten elf takten, die vom streichquartett und den mit einem kontrabassbogen 
gestrichenen zimbeln bestritten werden, nimmt man ein harfen-Flageolett wahr, das die 
Äolsharfe in Franz schrekers oper Der ferne klang ebenso assoziieren mag wie Mörikes 
Frühlingsgedicht er ist’s: „horch, von fern ein leiser harfenton!“ und wie ein nachdrück-
licher hinweis auf die innere Nähe zu schrekers vision markieren harfe und ein fein 
abgestimmter schlagzeugpart über 20 takte allein die Mitte des Werkes, in dessen letztem 
takt ein einsamer tiefer harfenton (c), sekundiert von einem javanischen buckelgong, aus-
klingt. Der ferne klang selbst, ein quasi tonal begründeter akkord, huscht wie eine chimä-
re am ohr des hörers vorüber, bleibt scheinhaft, nur angedeutet, ein kaum vernehmbares 
,als ob‘. unmerkliche, nicht synchrone einsätze, flirrende klangfelder der streicher, ein 
bis zur beklemmenden leere ausgedünntes klanggeschehen sind ingredienzen einer vir-
tuos auskomponierten ungenauigkeit, die das unfassbare des fernen klangs, ja der Musik 
selbst,  hörbar vermittelt. im umfeld solch produktiver unschärfe, die das undeutliche so 
vieldeutig macht, nimmt sich der exzessive ausbruch des gesamten orchesters in seiner 
Direktheit exterritorial aus: ein akustischer ausnahmezustand, der sich ebenso schnell 
verflüchtigt wie er über den verwunderten hörer hereingebrochen ist. Wenn ihm – wie 
hier vielleicht – assoziationen und bilder den zugang nicht mehr ebnen, dann sollte er 
sich mit seiner ratlosigkeit auf die rätselhaftigkeit der Musik einlassen, die bei ruzicka 
immer auch bestandteil des ästhetischen programms ist. sie ist – nach erhart kästner – ein 
gütesiegel heutiger kunst insgesamt: „es ist nur noch das rätsel, das rat gibt.“

Peter Becker
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the muSic of Peter ruZicka

there is a connection, albeit a hidden one, between ‘Funeral music for the victims of the 
vietnam war’ e s t a  N o c h e  (1967), written when ruzicka was nineteen, and s t e l e 
f o r  p a u l  c e l a n  (1985). it is the expansive character of the voice part in the earlier 
work, which resurfaces seemingly for no good reason in the last movement of the c e l a n 
c a n t a t a  in the shape of a lengthy vocalise. however, the ‘canto’ is in fact justified by its 
disintegration, which occurs in the subtly scored fifth movement. this touches on a cen-
tral aspect of ruzicka’s compositional aesthetics, in which communication and its denial, 
creation and destruction, and becoming and decay interlock in a dialectical manner. the 
connection may also be termed ‘hidden’ in a view of a large number of works in which 
the music calls itself into question: . . .  f r a g m e n t  . . .  (1970), s t i l l e  (1976), to r s o 
(1973), i n t r o s p e z i o n e  (1969/1970) and g e s t a l t  u n d  a b b r u c h  (1979). Yet in the 
final movement of the c e l a n  c a n t a t a  we are moved by the beauty of music that no 
longer reflects about music. rather, and this is painful enough, it is music that has come to 
terms with itself, music that is able to say ‘i aM’ as in the ‘canto’ of s a t y a g r a h a  a year 
earlier: “ ‘satyagraha’ signifies adherence to a total or incontrovertible conviction, truth 
without relativism. in my orchestral composition a kind of unending and insistent ‘canto’ 
gradually enters the gravitational field of an orchestral eruption, seems temporarily to be 
overwhelmed by it, annulled and called into question. however, the ‘canto’ asserts itself 
as the ‘true’, as the authentic form, as the basic experience of musical consciousness to 
which it clings” (peter ruzicka). here ruzicka’s preoccupation with the symphonic works 
of allan pettersson has left its mark, especially the ‘canto’ of the latter’s seventh symphony 
(Music as ‘a long views’ p.r.).

at the end of the sixties ruzicka’s work was still very much influenced by the ‘paternal 
generation’ – henze, ligeti and stockhausen. however, from . . .  f r a g m e n t  . . .  (1970) 
onwards it began to take its bearings from Mahler, Webern and celan, who determined 
an aesthetic stance that informs works of such differing intent as b e f r a g u n g  (1974), 
. . .  d e n  i m p u l s  z u m  W e i t e r s p r e c h e n  e r s t  e m p f i n g e  (1981) and a n -
n ä h e r u n g  u n d  s t i l l e  (1981). thus it may be said that ruzicka has remained true 
to himself in a continually changing variety of ways. the concept of ‘work in progress’ in 
particular characterizes the inner relationship of those of his works that mirror his preoc-
cupation with the poetry of paul celan: to d e s f u g e  (1968/1969), . . .  f r a g m e n t  . . . 
(1970), g e s t a l t  u n d  a b b r u c h  (1979) and . . .  d e r  d i e  g e s ä n g e  z e r s c h l u g 
(1985). – ruzicka’s affinity to gustav Mahler is partly the result of the exegesis provided by 
theodor W. adorno, who characterized the discontinuities [brüche] in Mahler’s music as 
‘antithesis of everyday existence [Weltlauf] and breakthrough [Durchbruch]’, and identi-
fied the trivial factor in Mahler as ‘dialectical refraction [brechung]’.

the break with the available material that became a formal law in Mahler acquires a mo-
del character in a historical situation in which ruzicka sees the evolution of material in the 
fifties and sixties coming to an end. Without being spurred on by something that is new, 
without some palpable portion of utopia, contemporary composers would be forced to 
make do with the material at their disposal, eventually attaining to a state of self-negation. 
however, in terms of aesthetic progress nothing capable of spurring us on is currently in 
sight. Material should not be used directly. rather, it should be reified and made to seem 
inauthentic in ‘music about music’. Works such as i n  p r o c e s s o  d i  t e m p o  . . . 
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(1971) or b e f r a g u n g  (1974) resemble catalogues of objets trouvés that are polemically 
illuminated by means of allusions and as if they were actually present. the assimilation of 
Webern marks the other pole in the field of tension between objet trouvé and invention 
that is so characteristic of ruzicka’s work. in ruzicka a mark of invention is above all the 
power to concentrate, the courage to be fragmentary, the resolve to engage in reduction 
that goes so far as absolute silence; and the responsibility for compositional detail that is 
also characteristic for Webern, even the meaningful differentiation of individual notes.

the early works were influenced by henze, ligeti and stockhausen, and those composed 
after 1970 by Mahler, Webern and celan – the impact of pettersson dates from the early 
eighties. against this background ruzicka has written a body of works whose significance 
is due in equal measure to the multiplicity of genres to which he has addressed himself, to 
the strength of his inspiration, and to his sovereign command of compositional technique.

the names of Nelly sachs (a u s g e w e i d e t  d i e  z e i t , 1969), georg trakl (e l i s , 1969) 
and paul celan (see above) indicate the high poetic standards that the choice of subject 
matter imparts to his music. ruzicka does not reveal the meaning of the words. rather, he 
illuminates them, or at most gives the listener access to them. sometimes his music enve-
lops the text in silence, for it is the secret centre of the piece.

in the flute concerto e m a n a z i o n e  (1975) and in the chamber music textures of the 
second of F ü n f  b r u c h s t ü c k e  f ü r  g r o ß e s  o r c h e s t e r  (1984-1987) the music is 
charged with virtuosity, continually alternating between the two states of authenticity and 
inauthenticity. “virtuosity is employed on the one hand as the embodiment of emotional 
expression. on the other it is simply ‘presented’, one might say, as a pose, as something 
insubstantial (...), an attempt to bring out the dialectics of virtuosity” (p.r.). the negative 
cello concerto i n  p r o c e s s o  d i  t e m p o  . . .  (1971) articulates three more aspects 
of ruzicka’s compositional aesthetics. the term ‘negative cello concerto’ implies that the 
role of the soloist has been turned on its head or taken to an absurd extreme. progressive 
breaks in communication with the 26 instrumentalists; taking the instrument to pieces by 
tuning down the lowest string, which at the end hangs slackly on the fingerboard; silence 
at the cadenza, the point where, in the usual understanding of the word ‘concerto’, there 
is the greatest eloquence and virtuoso display – these features are the audible  expres-
sion of a carefully registerd decay of the soloist’s aesthetic and personal identity that is 
enhanced further by its theatricality in the concert hall. a tape with quotations from Mah-
ler and watery noises makes palpable the annihilation of the subject, which happens as 
time proceeds, ‘in processo di tempo’. ruzicka presents these breaks in communication 
between the soloist and the other instrumentalists using post-serial clichés. Whoever or 
whatever may be meant or implied by this concept (aleatoric procedures, music theatre, 
musique concrète, percussion; cage, pousseur, berio, penderecki, serocki, kagel, brown, 
schaeffer), it is clear that everything seems to have become available in the lost property 
office of the avant garde. the influence of Mahler and the critical attitude to material 
are overlapped by a third layer that might be termed ‘manipulation of the listener’. the 
metamorphosis that the musical material undergoes from its impatient entry to ‘fade out’ 
evokes, by means of differing aggregations and incident densities, a feeling of time that 
makes certain demands upon the listener. the listener’s temporal awareness is much more 
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intense in the second section (in which time is experienced as an interval) than in the first 
section (in which its content is experienced). however, in formal terms the work should 
not only be decoded with reference to the time concept. the material, its content, is also 
of importance. Furthermore, the quality of the musical material changes as time goes on. 
What is heard at the beginning could not, going by the formal plan of i n  p r o c e s s o  d i 
t e m p o  . . . , occur at the end. Nothing is repeated, nothing is interchangeable. the titles 
of other works such as M e t a s t r o f e  [temporal inversion] (1971), a u s g e w e i d e t 
d i e  z e i t  (1969), z e i t  and z - z e i t  for organ (1975) demonstrate the importance of 
this compositional aspect in ruzicka’s work.

time and quotation, aesthetic play (in terms of and with exuberant virtuosity) and allusion, 
authenticity and inauthenticity, break and bridge (to the listener), interrogating (the materi-
al) and impelling (the historical process), reflection and emotion, form and content – such 
categories point to the centre of an aesthetic position that lays stress on the connection 
between art and thinking – thinking as the basis for ‘critical composition’, thinking as the 
moving force at the root of aesthetic perception, thinking in collateral and developmental 
terms. From s a t y a g r a h a  onwards, ruzicka’s music has attained to its singing core, 
indeed, one might even say that lyricism has long lain dormant in his work as a whole. 
We ought to ponder this fact and the four notes, d’ g’ a’ c”, from which the ‘canto’ of 
the c e l a n  c a n t a t a  derives its melodic strength: they point to the ‘manifesto of the 
New Music’ (adorno), that is, to the entry of the voice in the last movement of arnold 
schoenberg’s second string Quartet op. 10 (1907): “ich fühle luft von anderem planeten.” 
and so is ruzicka’s ‘canto’ at one and the same time an echo and a pre-echo.

alongside such ‘music made from music’ which owes something to a more or less un-
conscious reaction to schönberg’s op. 10, a strain of music about music, observable in 
ruzicka’s oeuvre since the early 1970s, continues in the form of two one-movement works 
for orchestra. M e t a m o r p h o s e n  ü b e r  e i n  k l a n g f e l d  v o n  J o s e p h  h a y d n 
[Metamorphoses on a sound area by Joseph haydn] (1990) was stimulated by an obses-
sive, statically circling movement for winds that haydn inserted between the words “My 
god, why hast thou forsaken me?” and “i thirst” in the oratorio version of his ‘seven last 
Words of our redeemer on the cross’ – a piece of music “that one could just as well have 
expected from schubert or Mahler”. (p.r.) 

ta l l i s . einsstrahlungen für großes orchester [radiations for large orchestra] of 1993 is 
based on the motet ‘spem in alium’ by the english renaissance composer thomas tallis, 
which, in a polyphonic texture of up to forty parts, conjures up the psalmist’s image of a 
stormy yet merciful god. 

. . .  d a s  g e s e g n e t e ,  d a s  ve r f l u c h t e . vier orchesterskizzen [... the blessed 
one, the cursed one. Four orchestral sketches] was written in 1991. the words of the title 
are taken from a letter of the swedish un-modern composer par excellence allan petterson 
(1911-1980) and “touch upon a central point: the relationship between musical expression 
and human existence.” (p.r.) ruzicka’s work does not take its point of departure from any 
particular pettersson work, but rather arises in pettersson’s workshop, as it were, working 
with individual compositional cells. this model then gradually assimilates ruzicka’s own 
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musical language, until, in the fourth orchestral sketch, composing about pettersson has 
become a kind of composing inside pettersson.

alongside ruzicka’s works for large ensembles runs a steady production of string quartets 
– but this is in no way a ‘sideline’. these works have been closely connected to the poetic 
work of paul celan and to Webern’s axiom of a maximally dense musico-linguistic state-
ment since . . .  f r a g m e n t  . . .  Five epigrams for string Quartet (1970). the s e c o n d 
s t r i n g  Q u a r t e t  arose as a requiem for paul celan and is concerned with thoughts 
about death. these thoughts can be considered to be the scope of the following compo-
sitions for or with string quartet, as in the eschatological standpoint of the third string 
Quartet . . .  ü b e r  e i n  ve r s c h w i n d e n  [about a Disappearance], the title of which 
quotes boulez’s obituary for adorno and whose telos is found in the final movement of 
Mahler’s Ninth symphony as an allegory of death itself; to m b e a u  for flute, (doubling 
alto and bass flutes) and string quartet of 2000, “a late echo of the Flute concerto” (p.r.), re-
veals itself as a stele for karl-bernhard sebon (1935-1994), the soloist who played the world 
premiere of e m a n a z i o n e . variationen für Flöte und vier orchestergruppen (1976). paul 
celan’s ‘Force of light’ is one of nine text sources in . . .  s i c h  v e r l i e r e n d  [losing 
oneself] for string quartet and speaker (1996), a work which, in regard to structure, is just 
as important a connecting link to the musical theatrical work c e l a n  as is . . .  i n s e l n , 
r a n d l o s . . .  [islands, edgeless] of 1994/1995. here, as in nearly all of his works since 
the middle of the 1990s, one clearly perceives the tendency to abandon the fragmentary 
aesthetic of his previous works in favour of an arch-like grandeur, thus fulfilling the requi-
rements of a full-length stage work as well.

the compositional idea includes – as the image of edgeless islands suggests – compres-
sion and unfolding, the material core and the breadth of musical space, which the solo 
violin, large orchestra and a chamber choir fulfil. paul celan is also present in this work 
with a poem from the cycle ‘eingedunkelt’ [Darkened]: “after the renunciation of light: / 
the messenger’s walk, / brightening day, // the blissfully blossoming message, / shriller and 
shriller, / finds its way to a bleeding ear.” 

N a c h t s t ü c k  ( –  a u f g e g e b e n e s  W e r k )  [Nocturne (– abandoned Work)] for 
orchestra (1997) is based, once again, on fragmentary thought in the form of an adieu, be-
fore c e l a n . Musiktheater in sieben entwürfen [celan: Music theatre in seven sketches] 
(text: peter Mussbach) determined the course of the composer’s production until the end 
of the 1990s. 

vo r g e f ü h l e  [premonitions] for orchestra (1998) and N a c h k l a n g . spiegel für or-
chester [echo. Mirror for orchestra] (1999) flank the composition of the opera. the first 
serves as a reservoir of material, a model for the seven-part form of the stage work; the 
second as a medium of retrospection, both visually and aurally, during the composition of 
which peter ruzicka “experienced an echo that excluded itself like a constant shadow.” 

r e c h e r c h e  ( –  i m  i n n e r s t e n )  [investigation (– in the innermost region)] for choir 
and orchestra (1998) not only points ahead to the opera but is in fact identical with the 
fourth sketch, which leads ‘into the innermost region’ of the opera. the one and only text 
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word of r e c h e r c h e  points the way towards this region, a word on which the visionary 
power of the Jewish people is based: ‘Jerusalem’. by means of this word, the music allows 
us a glance into the innermost region, where the crevices of the deepest wounds and 
hurts are found. as does celan in his poetry, the music of Recherche centres on traumatic 
spiritual abysses, investigates and explores them, illuminates them glaringly with the final 
invocation of the spiritual place as in a great outcry – only to darken them again before 
the inner eye of the listener as before the eyes of a person dazzled by glaring brightness 
to the point of blindness. 

c e l a n  (1998/1999) is “not a scenic biography” (p.r.) with a protagonist at the centre, 
but rather a virtual story in seven sketches the subject of which is either approached or 
regarded from a distance in a constantly fluctuating perspective. the actual watermark of 
this score is the hope that this kind of (planned) movement can become (unplanned) mo-
vement for the listener and observer, without any one particular direction being asserted. 
the path from . . .  f r a g m e n t  . . .  to c e l a n  is the path from a requiem to a decisive 
“Non requiescat!” 

each of ruzicka’s compositions for solo instrument and orchestra says “i” in its own parti-
cular way. the newest of these, e r i n n e r u n g . spuren für klarinette und orchester [Me-
mories. traces for clarinet and orchestra] (2000) thus continues a series of works without 
directly linking onto its predecessors. ruzicka’s stage work is of a prismatic power that 
allows the earlier compositions to appear in a new light and c e l a n  itself to be recogniz-
able as background and enzyme for the later ones. traces, one can safely assert today, lead 
from the clarinet concerto to the opera as well. the view into the innermost region corre-
sponds here to the following ideas, elevated to a programme: “it is the play with memory 
on different levels: what i see, what i think, how i used to be, how it is now, what i believe, 
what i have done. i try to articulate the ‘memory of memory.’ More and more traces can be 
experienced.” (p.r.) the vertical impact of r e c h e r c h e  ( –  i m  i n n e r s t e n )  seems 
to find a complement here that opens up a new horizon in playful dealings with the ima-
gination, which includes an imprévu as well, an “unimagined surprise” (p.r.). ruzicka’s 
note concerning “the tendency towards the painting over of basic form-building material” 
that he attempted to “drive to extremes” in the clarinet concerto communicates how such 
an expanded horizon can be “grounded”. “there are in fact only four sound areas around 
which everything circles. then there is memory, and also memory of memory of memory.” 
(p.r.) thus the traces of this music lead into the most intimate region, whilst at the same 
time showing the listener – as in all of ruzicka’s scores – the way towards openness.

the word, so insistently conjured up here, from now on assumes central significance in 
the oeuvre of peter ruzicka. it provides a profound meaning as the topos, so to speak, of 
M e m o r i a l  f o r  o r c h e s t r a  (2001) – an obituary in sound for the conductor giu-
seppe sinopoli. symbols of expiring and becoming extinguished allow this farewell to be 
recognised as a music of final gestures; meanwhile, with the note-names g, e-flat, e, e, 
and e-flat, the memory of the composer’s friend remains eternally inscribed in the work. 

seven years later, memory as the title word of the sixth string Quartet ( r e m e m b e r i n g 
a n d  F o r g e t t i n g , 2008) refers to the imaginary middle of hölderlin’s poetry that found 
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its focus in the late hymn fragments called ‘Mnemosyne’. since the C e l a n  s y m p h o -
n y  for baritone, mezzo soprano and large orchestra (2002) visualised the opera once again 
in ten stations, it already stood under the sign of Mnemosyne, and thus memory also be-
came an actual copula when peter ruzicka freed himself from celan with this symphonic 
reminiscence, simultaneously orientating his oeuvre towards hölderlin as another pole. 
the determination with which this new adjustment was put into practice, however, allows 
it to appear legitimate to understand the group of works following the celan symphony as 
being under the motto of “the birth of music out of the spirit of hölderlin.”  

as if a f f l u e n c e  for large orchestra (2003) were intended to survey this new compo-
sitional territory, ruzicka allowed himself to be inspired by the idea that “one enters a 
musical space which, through a gate, opens up a new area, from which one opens up 
further spaces. the individual spaces differ greatly in their inner lives. ever new languages 
are spoken within them, like a stroll through different layers of musical consciousness and 
memory. thus progress into new spaces results in boundary moments of compression, 
of overflow (affluence).” (p.r.) as a stroll into openness (different linguistic and temporal 
levels), a f f l u e n c e  finds its late counterpart i n  M a e l s t r o m  for large orchestra 
(2007), which – like a “whirlpool of event conditions” (p.r.) – more or less draw the listener 
into the depths. the piece is inscribed like a metaphor of the second act of the opera 
h ö l d e r l i n , where it clearly underlines the image of the ‘time trap’ and the idea of a 
wheel turning backwards. 

Flanked by vo r e c h o  [pre-echo]: eight approaches for large orchestra (2005) and 
N a c h s c h r i f t  [postscript]: t h r e e  p i e c e s  f o r  v i o l o n c e l l o  a n d  p i a n o 
(2008), five further compositions are formed with explicit reference to the poet and/or the 
second music-theatre work hölderlin. they are all orientated towards the “expedition” 
– as the work is named in its subtitle – as a direct reflex to the poetic oeuvre, but also as 
pre-studies or sketches, as first drafts of central stations of the opera or as a storehouse for 
building blocks of material. the fact that traces, and at times also large segments of these 
works have gone into the hölderlin score, allows the opera, composed over the course 
of about five years, to be understood as a work in progress with its very own style, no less 
so than the compositions designed in the environment of c e l a n , the first stage work.

thus the orchestral work vo r e c h o , consisting of eight fragments of various lengths, 
tests “fundamental musical sounds and gestures which will carry later scenes and develop-
ments.” (p.r.) beginning in “absolute silence,” gestures of ever greater significance emerge 
from this music, out of which a virtual song, pulsing tympani ostinati, whirring harmonics 
and brusque attacks in the brass make an immediately strong impression. the idea of a 
sound language observing itself, realised by ruzicka in many works, “a music which, 
during the moment of sounding, also maintains the view towards the outside,” communi-
cates especially audibly in the first and most extensive approach. With the manifold echo 
of “musical shapes which return in ‘over-painted’ form and yet maintain their identity” 
(p.r.), vo r e c h o  is a paradigm of the “composition of remembering” that has assured a 
special coherence in ruzicka’s oeuvre for a long time. long before the creative proximity 
to h ö l d e r l i n , the echo of such fields of memory, with their retrospective, reflective, 
questioning moments, were already essential components of many of his scores. 
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in N a c h s c h r i f t : three pieces for violoncello and piano (2008), such memory – inclu-
ding traces leading into other compositions – has itself become thematic. “like a type of 
satellite to my opera” (p.r.), the pieces revolve around the cycle “ …  u n d  m ö c h t e t 
i h r  a n  m i c h  d i e  h ä n d e  l e g e n  … ”  [and would you like to lay your hands 
on me]: Five Fragments of hölderlin for baritone and piano (2006/2007), the characteristic 
style of which they transform, seizing upon the sixth sketch from parergon as a piano part 
(of the second piece), whilst adapting the first of the h ö l d e r l i n  f r a g m e n t s  (the 
appearance of the Madonna) as a purely instrumental piece. the fact that this fragment 
in its orchestral version also appears in the opera makes it an exemplary case of networ-
king, a true guilloche of relationships between the individual compositions round about 
h ö l d e r l i n . 

the aforementioned seven-part, highly virtuoso cycle p a r e r g o n  was composed paral-
lel to the work on the opera. this work consists of seven sketches to hölderlin for piano 
(2007), musical developments deriving from the sketch material as well as from already for-
mulated orchestral sections of the opera. ruzicka’s intention was to “restrict very complex 
shapes to the shortest possible form of expression.” this resulted in “pieces which may 
have the effect of ‘impromptus’ in the succession of virtuoso scenes and contemplative 
‘states of being.’ they go their own way next to the opera as a composed ‘parergon.’” (p.r.) 

composed to a commission from the lucerne Festival strings, …  i n s  o f f e n e  …  [into 
the open]: Music for 22 strings (2005/2006) is that rare case of an utterly gripping combina-
tion of the greatest virtuosity and incredible expressive power. this mixture is established 
right at the beginning, when, following an introductory tympani bar, an imaginary space 
full of echoes and silence is suddenly and abruptly torn open. performance instructions 
such as “eccitato” and “bow tonelessly over the sound-body” open up this space inwardly, 
lending it a feverishly nervous, physical quality. each of the 22 strings acts as a soloist with 
its own voice. the inner unrest communicated to the listener is especially evident in this 
and in the many canonic movements running like a thread through the composition, no 
longer audibly perceptible in their ‘polyphonic’ temporal development. they find their 
sounding counterpart when the piece becomes very calm towards the end (“lontano”) 
with “the musical forms casting shadows, so to speak” (p.r.) and when it ends in a soft 
canto. the title of the work – borrowed from hölderlin’s Der gang aufs land [the stroll 
in the country] – becomes especially plausibility through such an ending. portions of this 
string piece are found again in the opera in transformed, over-painted form, in which the 
palette is expanded by the large orchestral apparatus. its autonomous sound landscape 
enables the work, composed for the concert hall, to be comprehensible without any more 
detailed knowledge of the opera.  

the string Quartet No. 5: s t u r z  [plunge] (2004) is based upon a formal plan similar to 
that of the M u s i c  f o r  2 2  s t r i n g s  and, like …  i n s  o f f e n e  … , this work also 
reflects a certain state experienced by the composer in real life. it is the gradual alteration 
of time-consciousness during a long-distance flight from america to germany. unlike its 
sister work with its large ensemble, however, the string Quartet takes off with extreme 
dynamic restraint ( Ø con sordino / sul ponticello) and carefully develops a perforated 
time-veil made up of “modules which repeat themselves, providing energy.” this time-veil 
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first colours an a-sharp pizzicato in the violoncello at irregular intervals, later temporally 
structuring it in alternation with the notes g-sharp and a. the rapid alternation of pla-
ying techniques within the closest possible space (pizz., arco, sul pont., legno battuto) is 
followed by a dismaying downward drift of iridescent harmonics in all the instruments, 
a pedal-point D in the violoncello and a final section emerging from this sustained note 
with the performance instruction “bowed on the sound-body, as if breathing.” With a final 
ghostly plummeting gesture and a concluding bar of silence lasting 13 seconds (!), the 
work releases the listener into a music by day, so to speak.  

in the Five ragments of hölderlin for baritone and piano “ …  u n d  m ö c h t e t  i h r  d i e 
h ä n d e  a n  m i c h  l e g e n  … ”  (2006/2007), peter ruzicka has sensitively listened 
into and sonically coloured the existential double meaning of the texts (from ‘hyperion’, 
‘empedocles’ and one of the folio notebooks) with which hölderlin feels around in the rifts 
and ruins of a disembowelled world. ‘Die erscheinung der Madonna’, the first and longest 
of the hölderlin fragments, gains its gestural vocabulary from a long piano introduction, 
into which the singing voice fades in espressivo after 13 bars. permanent metre-changes 
and many triplets, quintuplets and sextuplets evoke – as so often with ruzicka – a more 
or less floating perception of the rhythmic metrical disposition. the longest postlude of 
the cycle is found in ‘empodokles’, the second fragment. it first continues the barcarolle 
style forming the foundation for the singing voice, in order to then ultimately attack it in its 
unreality in a brusque  ƒ in the last five bars. the singer is to recite the text fragment ‘Was 
ist gott?’ [What is god?] “in slow expressive diction, without false pathos.” the spoken 
word is effective here! corresponding to this, the piano part is written with great dynamic 
restraint, remaining ∏ even where the singer speaks of “thunder.” one cannot aestheti-
cally encounter the ultimate question, posed in this fragment, in a more questioning way. 
the fourth and shortest fragment, ‘Mein bild’ [My picture] is notated without bar lines 
and owes its effect to an ultimate restraint: the chromatic cluster e-flat to a-flat is merely 
struck once and then, echoing, it becomes a sound area in which the voice and instru-
ment melt together. the title words of the cycle “ …  u n d  m ö c h t e t  i h r  a n  m i c h 
d i e  h ä n d e  l i e g e n ? ”  are taken from the fifth fragment, ‘Das gefühl der einsamkeit’ 
[the Feeling of loneliness]. grace-note figures and tremolo characterise the piano part, to 
which the singer puts up resistance rather than indulging in cosiness. only in the third to 
the last bar, dominated by the major seventh (“o sieh!” – [oh, see]) is there a short-term 
agreement. thus the feeling of loneliness seems to be inscribed in the music itself.    

the e i g h t  s o n g s  t o  F r a g m e n t s  o f  N i e t s c h e  (1992/2007) simultaneously 
form a counterpoint and a complement to the hölderlin cycle in the associative richness 
and lyrical fascination of their texts on the one hand, and in the so sensitively questioned 
compositional transformation of the fragment on the other hand. the characteristic piano 
figure of the first song, which interweaves through the texture “like wind on tiredly taut 
threads”; the developed desperate vehemence of the ‘selbsthenker’ [self-executioner]; the 
arpeggio figurations in the last bars of the cycle, striving upwards ungrounded, like air 
roots; finally and not least the so impressive illumination of the tender as well as the subli-
me poetic images, the comforting as well as the disturbing poetic images so impressive in 
both cycles, through the power of a melodic invention of unheard-of depth of focus and 
terseness – all this establishes these songs as vocal compositions of very high ranking. both 
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cycles impressively verify that it is precisely that which is not executed – the fragment, 
the sketch – that can stimulate the creative imagination in the openness of its many per-
spectives. Not ‘set’ in the customary sense, but surely sounded, enveloped in sound, the 
concealed, silent word is spoken out.    

h ö l d e r l i n : an expedition (2007, text: peter Mussbach, world premiere on 16 Novem-
ber 2008, state opera unter den linden berlin, under the direction of the composer) is 
ruzicka’s second work for music theatre. as in c e l a n , the point in h ö l d e r l i n  is 
not to develop a life story of the poet on stage. What is far more central is the question as 
to what hölderlin means to us today, “to show the ‘compass’ of the hölderlin philosophy 
before the background of a story of 13 individuals also taking place in the present.” (p.r.) 
under such demands, composing cannot be very keen on giving pat answers. More than 
anywhere else, it must prepare for questions, must lend an ear as an ars quaerendi. peter 
ruzicka has attempted to take up impulses for the composition from early hölderlin texts 
(‘empedocles fragments’, ‘hyperion’) and, together with peter Mussbach, he has unmista-
keably formulated the focus of the work as follows: “the eternal longing of mankind for 
unity with himself and nature, meaning with himself and the world, this feeling known to 
everyone and the fact that one is lonely in the world, but only becoming capable of living 
in the face of death, in order to be ready in the next moment to pass away into eternity, 
without loss – this and nothing else is what h ö l d e r l i n  is about.” With this, a “tua res 
agitur!” is proclaimed, which the spectator can accept as an invitation, a challenge or as 
an open question. Novalis had a name for the imaginary space into which the four acts of 
hölderlin invite us: “the wonderful mine of the soul …” 

e r i n n e r u n g  u n d  ve r g e s s e n  [remembering and Forgetting]: string Quartet No. 
6 with soprano solo (2008) was given its world premiere on 3 July 2008 by the Minguet 
Quartet (the dedicatees) in bad kissingen. the mother of the nine muses and goddess of 
memory, Mnemosyne, is conjured up in one of hölderlin’s last great lyrics. she occupies 
a central place in hölderlin’s poetical reflection. For the soprano part of his sixth string 
Quartet, peter ruzicka has selected text fragments from the third version of ‘Mnemosyne’, 
thus placing the work explicitly in the environment of the opera. e r i n n e r u n g  u n d 
ve r g e s s e n  shows, however, that far back in ruzicka’s musical thinking the zone bet-
ween remembering and forgetting is repeatedly surveyed anew, circling round past events 
or visualising through transformation. thus the title of the Quartet can also stand for both 
a central aspect of ruzicka’s musical poetics and for his reception of hölderlin. the fact 
that there are also traces of a string quartet begun over forty years ago in e r i n n e r u n g 
u n d  ve r g e s s e n  certifies the title just as much as the preface to the composition: “in 
three of the seven parts, a vocal part circles round text fragments from hölderlin’s last ode 
‘Mnemosyne’, that dark conjuring up of transience and eternity: ‘remembering’ is not over-
coming, but ‘consciousness of finiteness.’” such consciousness is articulated in a score 
that begins “like an outburst” and is extinguished with a vocalise (notated in phonetic 
transcription, to be sung “as if remembering, floating”) – without ending. that is reserved 
for silence, as so often with ruzicka: a bar of rest, fermata, performance directions such 
as “misterioso”, “as if paralysed”, “forgetting”, “remembering” are more or less the gates 
through which the strings the get on to the mystery of the text, a text that is then exposed 
by the soprano in the fifth, sixth and seventh sections in varying aggregate conditions. 
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hölderlin’s language appears hidden and open at the same time, redeeming boulez’s po-
stulate “centre et absence” in an original way. For all that, ruzicka is not concerned with 
a musical reproduction of the text, but with the development of an audible form standing 
like a process between the text (comprehension) and the musical context. Wherever a 
latent resonating melos can be heard, it communicates the impression of tactile searching 
with its exultant leaps, but also the impression of being driven without goal or path, “like 
being in a swaying boat on the lake” (hölderlin, ‘Mnemosyne’). the third part of the frag-
ment  is recited, “slowly and hesitatingly spoken,” before the soprano once again allows 
an elegiac-cantabile arch to blossom, “as if remembering,” without text and yet sounding 
as if it came from the heart of the language. theodor W. adorno dedicated a thought to the 
gentle force of such passages in his “Fragment on Music and language:” “like language, 
music ultimately shows that it is sent on the odyssey of infinite mediation, failing like the 
intended language, in order to bring home the impossible.”

the title of the 2009 work …  z u r ü c k n e h m e n  …  [Withdrawal]. erinnerung [Me-
mory] for large orchestra refers to the scandal in thomas Mann’s novel Doktor Faustus: 
adrian leverkühn, the fictitious composer who has purchased his creative power in a pact 
with the devil with the ban on love and its time limit of death, suffers with the death of his 
nephew Nepomuk all the coldness of this world, which he retaliates with an anathema. 
“i have found,” he said, “that this is not to be.” “What, adrian, is not to be?” “the good 
and the noble”, he answered me, “what is called human, although it is good and noble. 
What people have fought for, for which they have stormed fortresses, and what those who 
are fulfilled have jubilantly proclaimed – that is not to be. it is being withdrawn. i want to 
withdraw it.“ “i do not understand you, my dear fellow, not entirely. What do you wish 
to withdraw?” “the Ninth symphony”, he replied. and then nothing more came, as i also 
waited. this anathema is not meanwhile directed against beethoven‘s music. Far more, 
it is to be understood as a response to the desecration perpetrated against the humanistic 
ideal invoked by schiller and beethoven during the middle of the twentieth century. tho-
mas Mann’s own doubt may resonate in the word ‘withdrawal’, whether the ‘dear Father’ 
proclaimed in the Ninth also lives above stars of David. it is under such portents that 
leverkühn plans his opus ultimum, the lamentation of Doktor Faustus. in this work, the 
expression of the subject, ‘the expressive sound of the soul’ frequently repressed through 
rational procedures, reduced with compositional calculation, is to be regained for music. 
the fact that the ostensible ‘counterpart’ to the Ninth symphony would in fact mean its en-
noblement, and its withdrawal at the same time a regaining of its message, that objection 
would signify consolation, keeps the sketch of the lamentation – referring in equal mea-
sure to Monteverdi, beethoven and Mahler – in a fascinating state of abeyance. it is, not 
least, such openness of the subject that must have challenged peter ruzicka and inspired 
him to compose his new orchestral work. triggered off by the ‘chord of terror’ at the be-
ginning of the 4th movement of the Ninth symphony, the large orchestra more or less ‘rubs’ 
a triply described palimpsest of almost 400 bars. the musical material initially feeds from 
earlier compositions of ruzicka which are written into the new score like memories of 
ideas previously envisioned and/or discarded. as if born out of tectonic shifts and cosmic 
plunges, the high-tension opening chord penetrates into this sound landscape time and 
again, conjuring up the presence of beethoven, as do the signals of the snare drum („alla 
Marcia“!) and the areas of repetition in the strings and winds focussed on the note D (the 
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key of the Ninth). the lamentation of Doktor Faustus is finally present in the thoroughly 
perceptible mixture of ‘the expressive sound of the soul’ and the most subtle formation of 
the compositional details, in the gauze of winds reminiscent of Dürer’s ‘Melencolia’ above 
leverkühn’s desk. a calm epilogue is then imposed on this view of beethoven’s Ninth, thri-
ce refracted, of Doktor Faustus and of the composer’s own production following repeated 
condensations in the orchestral writing: a deafening silence, a place for collecting oneself, 
listening in retrospect and of premonition, but especially reversal. the aggressive intonati-
on in the middle section is increasingly replaced by milder sonorities in which a flute solo 
is perceptible as a subject. it refers to a memory of that incomparably modulating chordal 
sequence from the slow movement of the Ninth symphony. “From a  certain point there is 
no more return. this point must be reached.” this talmudic sentence of kafka cannot be 
more impressively refuted than through such a withdrawal of the withdrawal. in the final 
bar of  … z u r ü c k n e h m e n … , one perceives the fifth sonority d’’– a’’ in the celesta. 
adrian leverkühn had intended this instrument as a particularly exposed one for the la-
mentation of Doktor Faustus, and for beethoven the open fifth d-a was the portal of entry 
to the Ninth symphony. its withdrawal is abrogated through precisely this fifth-essence, 
through the merest trace of a déjà-vu played on the celesta. 

in the orchestral work tr a n s  (2009), scored in the manner of chamber music, the celesta 
– since Mahler the sonic symbol of the beyond – is left out, but the crotales played with 
the double-bass bow together with high bowed harmonics on the violins are effectively 
replaced as the sonic topos for the mysterious, unreal and enigmatic. thus a sonic code of 
transcendence is written into the score, to which the title of the approximately 25-minute 
work refers. With it, ruzicka alludes to the absolute borderline situation of which people 
report after the near-death experience. tr a n s  is a preliminary study for a planned music-
theatre project, „that will be about this existential interface, this crossing of the border.“ 
(p.r.) as if growing out of oblivion, the music gradually finds itself via sparse, lonely single 
tones, in order to point beyond itself in seven sections of varying density and intensity, 
bound together by fragile sound bridges. in so doing, it follows an internal dramaturgy that 
already becomes recognisable in the superscriptions of the seven sonic reliefs: dal niente 
– surrender – struggle – torpor – in the innermost part – shadowy, Flight – Memory. upon 
the first hearing, particular impressions are made by the glittering heights of the bowed 
crotales, the knocking signals of the strings and piano (with muted strings), the imprévus 
of the unleashed tutti (“like an outburst!”, “scream”) and the shadowy figurations of the 
harp, (“remembering”) as well as the cantando lineaments of the piano and the glissandi 
in the strings moving in opposing directions. the outermost edges (beginning: dal niente 
and end: perdendosi) of this sound landscape, marked by such a high density of events, are 
marked Ø by the high cymbal. the playing instruction “with a speech-like expression” 
(piano) in the seventh section (‘Memory’) refers to the last of the six piano pieces, op. 19 
written by arnold schönberg under the impression of the death of gustav Mahler. peter 
ruzicka incorporated this brief, aphoristic image, the earliest indication of an demateria-
lisation of musical language, into his score in the most subtle way. With it, tr a n s  (one 
of the many works in which ruzicka concerns himself with death) becomes an objection 
against the transience of art and of the beautiful, a dirge conjuring up all the preserving 
force of memory. 
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the composer also considers the concerto for violoncello and chamber orchestra . . . 
Ü b e r  d i e  g r e n z e  [over the border], 2009 as “a kind of pre-echo of a third opera 
that will concern itself with the hereafter.” (p.r.) as in its sister-work tr a n s , this work is 
also about near-death experiences and the play-back of a life film, about the borderland 
between life and death, an aesthetic of the ultimate matters. ruzicka imagines such bor-
derline investigations “through a musical bilingualism, an unreal one and a present one.” 
this amounts to a breaking-out from his musical grammar, leading the composer into an 
area that is for him “new and perhaps not always assured”. it is immediately apparent to 
the listener that these two languages do not merely represent two different spheres, but 
rather enter into dialogues with each other. the border between them is – based loosely 
on immanuel kant – not a barrier, but a place of encounter enabling us to experience 
transformation and adaptation. in addition, it touches the actual scope of the composition: 
“life is death, and death is also a life.” (hölderlin) if the high harmonics of the strings are 
associated with the beginning of Mahler’s First symphony, then the overlay of the last of 
the six little piano pieces, op. 19 of arnold schönberg towards the end of the work is 
associated with Mahler’s death, as already in tr a n s , before the music finally crosses 
‘the border’ with soft breaths after a final rearing-up in extreme dynamics. the music 
is not really concluded, but stops indecisively; it disappears and opens up one’s view 
onto the completely different thing. From the opening Sf-entrance of the solo instrument 
(e’), grounded by a gauze of strings, to this deafening silence, the listener experiences a 
highly emotional concerto marked by strong contrasts, in which the soloist must hold his/
her ground against the rampant sound world of the orchestra. there are sound blocks of 
archaic unpleasantness, but also peaceful islands of cantando and espressivo dolcissimo; 
a sound event in the harp and tympani thinned out in pale light to the point of an oppres-
sive emptiness, but also abundant virtuoso activity in the entire orchestra. For all that, the 
meticulous and careful dealing with the compositional details prevents the score from ever 
ending up in the vicinity of a sonic al fresco: ruzicka composes with a fine brush, and thus 
the listener can perceive, it all the aggregate states of this music, a subtly formed oscillati-
on between life and death. . . .  Ü b e r  d i e  g r e n z e  was given its world premiere by 
Daniel Müller-schott and the Deutsche kammerphilharmonie under the direction of peter 
ruzicka at the bonn beethovenfest in 2012.

e i n s c h r e i b u n g  [inscription]: six pieces for large orchestra was composed during 
the summer of 2010 in response to a commission from the NDr for the Mahler Year. For 
ruzicka, this was an occasion to articulate his view of Mahler’s production, as he had 
already done in many earlier works. “it is a ‘second view’ of musical shapes that have in-
fluenced me in the experience of Mahler’s music. Momentary approaches that ‘inscribed’ 
themselves in my own music.” the work, scored for large orchestra, consists of six pieces 
which are more connected – by composed silence at their ends – than separated. Whoever 
accepts the composer’s invitation to listen retrospectively and, at the same time, in an an-
ticipatory manner at each caesura, will perceive the work as a single sound form. From the 
carefully painted beginning of the first piece (crotales, tympani, celesta, harp), which will 
also introduce the seven scenes of a u l o d i e , to the fanfare of the offstage trumpets in 
the mood of a farewell at the end, the listener is led through a variegated sonic landscape 
which owes its existence to an inner dramaturgy inspired by the title of the work. thus a 
séance of Mahler with nature appears to be inscribed in the first piece (3’02’’) when three 
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crotales are played with the double-bass bow or when the Mahlerian fourth F to b-flat be-
comes recognisable as the actual quintessence of the movement. thereupon woodwinds, 
glittering brightness in the high strings, a memorable unison of clarinets and vibraphone 
absorbed by a catastrophic Sff of the full  orchestra. “Mahler’s music is irradiated suddenly 
and abruptly into the musical language of the pieces. throughout, it is those incomparable 
moments of breakthrough in Mahler that have deeply imprinted themselves in my musical 
consciousness. they can be located as second-long traces from the sixth, seventh, Ninth 
and tenth symphonies. these shapes disintegrate at once, but they continue to have an ef-
fect on my music beneath the surface.” (p.r.) in the second piece (2’25’’) this especially ap-
plies in the case of the hymn-like inserts in the strings and a wind conductus taking shape 
as something like ‘music during the daytime’; it also applies to the proximity to Mahler’s 
revelge in the aggressive intensification in the snare drum. the third and shortest piece 
(1’16’’) gains its special profile through the interaction of a sonic foil more or less split into 
nanoparticles (glockenspiel, marimba, xylophone, vibraphone), under which the ‘allegro 
energico, ma non troppo’ of Mahler’s sixth, frightened by tympani and snare drum, thre-
atens to be nipped in the bud. the tam-tam – with Mahler a symbol of death – opens the 
fourth piece (5’03’’), in which the symphonic world of  Mahler – present here in manifold 
allusions like in a great ‘as if’ – is confronted with a world that can virtually be called extra-
terrestrial in the context of e i n s c h r e i b u n g . a noise generator (on tape, pre-produced 
as spatial sound) has the effect of an intensively colourful whirring, competing with the 
rubbing noises of a brush on the drumheads and tam-tam (“like a breath of wind!”). one 
can especially gather from the playing instructions for the strings that ruzicka has the con-
cept of a virtual (sound) world in mind: Pastoso, ma indistinto; Con morbidezza; Virtuale; 
Suono irreale. the conductor does not beat the last six bars, whilst the instrumentalists 
(except for the strings) remain motionless. With the greatest sensitivity, the bass drum and 
tam-tam affix their seal to the process of the disembodiment of sound, which is released 
from its morbidezza and grounded again with the shocking Sf upbeat of the fifth piece 
(1’27’’). amongst vehement turbulences, the densest Mahlerian field in this work becomes 
apparent out of this strong  contrast. symphonies vi, vii, iX and X play a role in it. there 
was never so much Mahler – dreamy, timid, but also tortured, as if born in pain and burned, 
more than inscribed, into ruzicka’s music. it is precisely this piece that reminds us that 
‘writing’ and ‘crying’ [schreiben / schreien] are etymologically related, that the sign scrat-
ched in the forehead of abel’s brother cain was the very first inscription, and that Mahler 
wrote cries of desperation that Mahler inscribed in the score of his tenth symphony: “the 
devil is dancing it with me. Madness, take hold of me, accursed one!” the instruction 
‘Distant trumpets – backstage’ signalises that the dialectic of approach and removal in the 
sixth piece (7’04’’), always thought about by ruzicka in accordance with the Mahlerian 
model, makes the space itself into a parameter. a forced entrance of the tympani (rapida-
mente), grounded on the note D of the low strings, appears to initiate the gradually build-
up of increasingly differentiated sound areas as well as of static sound areas, into which 
the ‘fanfares’ of the distant trumpets are inscribed six times. With the playing instruction 
‘still more remote’, they allow the work to die away above the note D of the low strings. 
it is up to the listener to more closely define the perspective opened up by this signal. 

M a h l e r  i  b i l d  [Mahler i image]. erinnerung für orchester [Memory for orchestra], 
2010 is a work commissioned for the stuttgart state orchestra. peter ruzicka dedicated 
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it to Manfred honek, the conductor of the world premiere. remembering and interna-
lising at the same time, the 18-minute work refers back to gustav Mahler’s fragmentary 
tenth symphony, “especially to its ‘adagio’ which broke through boundaries of musical 
expression one hundred years ago. it refers to the outcry of the nine-tone chord, that ex-
clamation of loss and desperation. it also refers to the viola line pointing towards infinity, 
evidence of loss and farewell and ultimately leading to a dissolution area of transcendental 
contact.” (p.r.) like a code of the timeless-beyond that very gradually releases the music 
into terrestrial time, there is a tutti rest right at the beginning (‘absolute silence’) that finds 
its counterpart at the end of the composition in the lunga fermata above the held c of the 
violas in Ø (25’’ in duration!). the framework of the image, apparently, is timelessness 
itself. scored for a large body of strings (26 violins, 10 violas, 8 violoncelli, 6 double basses) 
a sound area builds up infinitely slowly, around the note e beginning in the first violins, 
contoured and tinted by chorale-like interjections of the winds and outbursts in the per-
cussion. Just as ruzicka’s texts have repeatedly circled round Mahler’s sound world over 
the past four decades, the music also circles round central compositional elements of the 
model, “more or less encircling Mahler concentrically” (p.r.), taking up the tone of what 
has been found and amalgamating it with what has been invented, with ruzicka’s own 
idiom. a tape produced beforehand as spatial sound (“‘colourful whirring’, circling in 
space”) enshrouds M a h l e r  i  b i l d , which is simultaneously shadowed by the slow 
circling on the drumheads with pieces of styrofoam, a high three-tone cluster played by 
the electronic organ and timid interjections of the tympani. in the repeated outcry of the 
nine-tone culminating sound, the unaccompanied viola cantilene (‘espressivo, as if spo-
ken’) and the allusion to revelge of a field drum positioned backstage – all watermarks of 
Mahler’s sound world – one may see something like a proof of genuineness of the ‘image’, 
approaching the music in subtly articulated sounds, as it is repelled from it, on the other 
hand, in a permanent interaction of proximity and distance arching over it like a hymn and 
at the same concealing it under noisy shadings. it is in these, especially, that the iconic 
image of the Mahlerian tone communicates: a beauty that only appears broken. 

z w e i  Ü b e r m a l u n g e n  für großes orchester [two overpaintings for large orche-
stra] (2011/2012) were commissioned for the hamburg philharmonic. the work is based 
on two solitary piano meditations from the late works of Franz liszt, the non-dogmatic 
rhetoric of which seems to have stepped out of its time and simultaneously gone far be-
yond it, in anticipation of future developments. these are ‘unstern! – sinistre, disastro’ 
(1885) and ‘at the grave of richard Wagner’ (1883). in addition, liszt’s ‘unstern!’ inspired 
ruzicka to compose music about music for piano: Ü b e r  u n s t e r n . späte gedanken 
für klavier [on unstern: late thoughts for piano], 2012. there are good reasons why both 
orchestral compositions should always be performed together. as late works, they have 
the boundary in view, and in liszt’s late production it is there in order to be crossed over: 
forward, far into new musical territory, and inwards, illuminating an inner, spiritual lands-
cape. ‘unstern! – sinistre, disastro’, this late music of the future, is a unique, forced march 
into the unspeakable, and ‘at grave of richard Wagner’, already in its first bar, has left the 
borderline of the nameable behind it. What is conjured up in these pieces of mourning 
and lamentation is the truth of the expression of loss, loneliness, old age and melancholy, 
which have found their sonic counterpart here in the  heterogeneity and discontinuity, in 
the incompleteness as in the apparently arbitrary assembly, intentionally unstable quality 
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of the design. such elegiac formlessness corresponds to an instability of tonal thinking that 
appears already codified in the initial motif of the tritone in ‘unstern!’: the music sets out 
on the vain search for the lost tonic. the harmonic language of the late works, atypical of 
liszt, no longer aims towards the creation of timbres, but towards the dissonant reflection 
of the sinister and the uncanny. it was not for nothing that liszt placed an exclamation 
point after ‘unstern!’ With him, eichendorff’s neologism no longer stands for a temporary, 
short-term misfortune; far more, it signalises an unavoidable catastrophe, a visitation under 
a dusk sky. liszt’s music reacts to such experience of ‘thrownness’ with an ascetic musical 
language, freed from overgrowing ornamental elements, finding novel pedal-point and 
mixture techniques with a treatment of the piano that is at times percussive. the musica 
paupera of the 20th century has opened our ears to this: that the bleakness of the reduced 
material perhaps might not lead our view to the starry firmament  above us, but might well 
lead us into openness. in this respect, too, liszt’s late piano music is far ahead of its time. 

this interpretation owes its existence to the compositional idea of the two works of pe-
ter ruzicka, which are by no means a mere instrumentation of their models. rather, the 
modes of  accentuation, adaptation and overpainting release the subcutaneous structures 
that establish the contemporaneity of this extraterritorial music for us today. such attemp-
ted proximity can be based on original musical poetics, articulated between fragmentary 
gestures and sweeping movement, the outlines of which are indicated in ruzicka’s work 
commentaries, e.g. on the 11-minute Ü b e r  u n s t e r n : “With my musical material to-
day, i have followed that non-dogmatic rhetoric: certain shapes are taken up, ‘held’, en-
larged and then overwritten. it is thinking ahead in a counter-subjective language. this 
attempts, more or less, to formulate identification and distance, approach and contradic-
tion.” having recourse to the motifs and manic repetitions in liszt, ruzicka sketches a 
sound landscape of a threatening atmosphere that seems to deny consolation, even where 
a melancholy, cold light in the high strings shines in or chirping violin tones conjure up 
associations with nature. but between what happens within just 11 minutes between the 
Ø-beginning of the bass drum and the unison dying away of the celli and double basses 
on e, one can also perceive moments of a warm light related to the liszt’s labile signpost 
pointing towards openness. the fact that they can be found where the harp, celli and dou-
ble basses circle round an imaginary centre, almost manically, over the course of 50 bars 
in unison within the narrowest space (e, e-sharp, F-sharp, g) – like a code representing a 
desperate situation – is just one of many enigmas with which Ü b e r  u n s t e r n  leaves 
the listener. 

‘at the grave of richard Wagner’ is also a composition of strict sparseness which, at the 
same time, reveals the release of tension like an instrument tuned down lower: a crippled 
music, born out of the spirit of mourning. Wagner’s death in venice on 13 February 1883 
was announced by the campana a morto, the death knell of the campanile. the fact that 
peter ruzicka begins his composition r . W.  Übermalung für großes orchester with 
the chimes (tubular bells) and ends with three notes on the chimes (c-sharp, g-sharp, a-
sharp), can be seen as a reflex to that handed-down proclamation. the bells are the be-all 
and end-all of the piece, in which the hour of Wagner’s death (3:00 pM) is also inscribed 
with the last three notes. after the chimes’ initials, the muted strings spread out a foil of 
sound – overpainted by woodwinds and horns – above which tuba and double basses 

the muSic of Peter ruZicka
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intone the upward-directed melos (= left hand) of the lisztian model. out of a gradually 
built-up sound texture, the downward-directed melos (= right hand) of the model’s final 
bars then resounds in the flutes, clarinets, percussion and celesta. Frictions formed by 
seconds (c-sharp/c, g-sharp/a) in the gauze of strings and the slow circling ‘with a soft 
brush’ on the bass drumhead (“like a breath of wind”) prepare the epiphany of the c-sharps 
two and three octaves above middle c (also the final note of liszt’s piano piece). ruzicka’s 
overpainting has consigned the melancholy traits to its model and left out any appearance 
of additional transfiguration. perhaps the composition is a moving one precisely because 
it has not ‘overpainted’ the conditio humana, the condition that will experience death. it 
thus stands in close proximity to verdi’s first words after he was informed of his colleague’s 
death: “triste, triste, triste. Wagner è morto.”

composed to a commission from the schleswig-holstein Music Festival in 2011, the oboe 
concerto a u l o d i e  represents a rare stroke of luck: it is not only a very directly gripping 
symbiosis of great virtuosity, but the score contains considerable depth and great expressive 
power. cast in seven uninterrupted movements of varying degrees of density, duration and 
instrumental balance, the solo instrument with its accompanying ensemble – consisting of 
20 strings, three percussionists, harp, piano and celesta –  explores emotional borderline 
situations that are connected, according to tradition, to the ancient greek wind instrument 
aulos. this instrument was reserved for special occasions, being heard at wedding chants, 
weapon dances, sacrificial celebrations and wild satyr plays, at grape harvestings and as 
mourning for the dead. trusting in the healing effect of its sharp sound, people also used 
the aulos for therapeutic purposes. the title of the work alone, then, already opens up a 
richly facetted area of allusions. and indeed, the listener discovers elements of fauns and 
elegies, of panic and bucolic, cheerful and dreamlike music, and he/she will sense some-
thing of the lightness of being – lying above all the ‘scenes’ – throughout this alternation of 
emotional states. peter ruzicka has said that a u l o d i e  is “perhaps the work of mine that 
is most like a novel”. if this music has something in common with a novel, in the figurative 
sense, then it has a subject round which it constantly circles, conjuring it up and ‘celebra-
ting’ it in the most subtle way. its name is noted in miniscule writing in the score when the 
soloist exchanges the oboe d’amore used in the last scene for the oboe. it reads: ‘canto’. 
What is conceived here as the express indication of the song-like performance of the solo 
part could appear, as a programme, above the entire work. a u l o d i e  marks the rebirth 
of music arising out of the spirit of song that had been hibernating in ruzicka’s produc-
tion. as if liberated, it begins as a vocalise in the solo part, streaming forth as if unbound, 
following the striking introductory signal of crotales and tympani at the beginning of each 
scene, identical each time, and dying away above a  Ø gauze of strings with the highest 
e-flat in the oboe. the echo of the tam-tam blow makes it possible to sensually experience 
the height to which the ‘long view’ has risen. Within this large space, there is a plethora 
of oddities that make a strong impression upon first hearing. these include the brusque 
ending of the oboe with a < Sf certified by the unison of the strings. the second scene 
with the oboe’s downward-directed lineament conjures up associations with the image 
of Narcissus reflected in the fountain, whilst the reserved volts of the snare drum and the 
dense statements of the strings allow one to sense the beginning of a funeral march. the 
third and fourth scenes form one single great aviary with twittering inner life, timid like 
satyrs and displaced with a tutti rest of 7’’. the interjections of the harp in the fifth scene 



38

are most striking, allowing the oboe to embark upon a liberamente digression and unsett-
ling the listener with a seventh chord in the second inversion in the celesta. after the sixth 
scene, the soloist turns to the oboe d’amore, the sound of which gains more warmth and 
softness through the reserved gestures in the percussion. With the performance indication 
‘canto’ when the performer switches back to the oboe, that which the listener has long 
since experienced and felt becomes confirmed: the return of the canto, of the long breath, 
of music with a long view.

the work title c l o u d s  for large orchestra with string Quartet (2012) arouses expecta-
tions of sounds resembling clouds. and indeed, when listening to the work, something 
of their unsettled and transient quality, edgeless and ungraspable, is communicated – the 
phantom writing of the clouds that became a favourite subject in painting even before the 
long line of masters extending from William turner to gerhard richter. in c l o u d s , they 
are aurally perceived in all their beauty and wondrous fleetingness, but also as images and 
archetypes of fear and “transcendental homelessness” (georg lukács). in this mixture of 
the fascinating and the threatening, several passages of the composition convey the feeling 
of islands of tranquillity and security – of the permanent as the opponent of the transitory 
and constant change. the ‘sound’ here is the advocate of this constancy in the midst of all 
transformation, just as the arpeggiated chords of the aeolian harp in Franz schreker’s ope-
ra are a ‘faraway sound’. thus the ‘faraway’ quality itself – which has been a specifically 
individual, unmistakeable gesture of ruzicka’s work for a long time – attains the status of a 
highly significant parameter, both as a spatial dimension and also in the sense of an ‘aura 
of feeling’. “the music is searching for an imaginary, faraway sound, which it approaches 
without ever completely reaching it. the path leads through clouds of sound, crystalline 
musical shapes that seem to obstruct the view in various formations and densities. then 
the musical discourse is obscured by a vehement outbreak of the entire orchestra. Finally, 
one enters fields of memory of past events. the path is lined by increasingly fragile, mu-
sically overpainted shapes. and then, gradually, the music appears to return.” (p.r.) the 
score, with its numerous condensations by means of divided strings, large wind forces, 
an extensive battery of percussion and the string quartet – soloistically positioned and 
incorporated into this ensemble – represents an attempt to translate visual conceptions 
into clouds of sound with varying consistencies, each with its own edges and individual 
tempi. the listener learns that the clocks tick differently in the clouds. they have their 
own time, a cloud-time measured only by the great rhythm of the seasons, the interplay of 
forces between ebb and flood and by the eternal cycle of becoming and passing. after the 
first eleven bars, played by the string quartet and the crotales played with the double bass 
bow, one perceives a harp harmonic which could be associated with the aeolian harp in 
Franz schreker’s opera ‘Der ferne klang’ or with Mörike’s spring poem er ist’s: “horch, 
von fern ein leiser harfenton!” [hark, from far away a soft harp tone!] and like an empha-
tic reference to the inner proximity to schreker’s vision, the harp and finely coordinated 
percussion part mark the middle of the work, playing alone over 20 bars; a solitary harp 
tone (c) together with a Javanese bossed-gong then die away in the final bar. the faraway 
sound itself, a more or less tonally based chord flashing by the listener’s ear like a chimera, 
remains merely an illusion, only hinted at, a hardly perceptible ‘as if’. unnoticeable, non-
synchronised entrances, shimmering sound fields of strings and sound events thinned out 
to the point of oppressive emptiness are the ingredients of a virtuosic, precisely composed 
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imprecision which audibly communicates the ungraspable quality of the faraway sound, 
indeed of music itself. in the environment of such productive imprecision, rendering un-
clearness so ambiguous, the excessive outburst of the entire orchestra appears extraterrito-
rial in its directness – an acoustic state of emergency that evaporates as fast as it overtook 
the bewildered listener. if associations and images do not open up access for that listener, 
as perhaps in this case, then he/she should become engaged with his/her own perplexity 
with the mysteriousness of the music, which is, with ruzicka, always a component of the 
aesthetic programme. according to erhart kästner, it is a seal of approval on today’s art as 
a whole: “it is only the enigma that gives counsel.”

Peter Becker
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BiograPhiScher hinweiS

peter ruzicka wurde am 3. Juli 1948 in Düsseldorf geboren. von 1963 bis 1968 erhielt 
er am hamburger konservatorium eine instrumentale und theoretische ausbildung (kla-
vier, oboe, kompositionstheorie). Nach dem abitur schloss sich bis 1976 ein studium von 
rechts- und Musikwissenschaften in München, hamburg und berlin an (Diss. berlin 1977).

Für seine kompositionen erhielt er 1969 den Förderungspreis der stadt stuttgart (für die 
kantate e s t a  N o c h e ) und wurde 1970 preisträger im internationalen kompositions-
wettbewerb ,béla bartók‘ in budapest (für das streichquartett . . . f r a g m e n t . . . ), 1971 
im ’international rostrum of composers‘, paris (für das orchesterwerk M e t a s t r o f e ), 
und 1972 im ,internationalen gaudeamus-Wettbewerb‘ ( f ü r  i n  p r o c e s s o  d i  t e m -
p o . . . ). 1972 wurde er mit dem bach-preis-stipendium der Freien und hansestadt ham-
burg ausgezeichnet.

seit 1990 ist peter ruzicka professor an der hochschule für Musik und theater hamburg. 
Der komponist ist Mitglied der bayerischen akademie der schönen künste und der Freien 
akademie der künste hamburg.

von 1979 bis 1987 wirkte peter ruzicka als intendant des radio-symphonie-orchesters 
berlin, von 1988 bis 1997 als intendant der hamburgischen staatsoper und des philhar-
monischen staatsorchesters hamburg. 1996 übernahm er als Nachfolger hans Werner 
henzes die künstlerische leitung der Münchener biennale, die er bis 2014 innehatte, und 
wurde daneben im Jahre 1997 künstlerischer berater des royal concertgebouw orchestra 
amsterdam. 1999 wurde er zum präsidenten der bayerischen theaterakademie berufen. 
von 2001 bis 2006 übernahm ruzicka als intendant die künstlerische leitung der salzburger 
Festspiele. seit 2015 leitet er als geschäftsführender intendant die osterfestspiele salzburg.

als Dirigent eigener und fremder Werke leitete peter ruzicka u.a. das Deutsche-sympho-
nie-orchester berlin – mit dem er cD-produktionen von Werken Mahlers, schrekers und 
pettersons eingespielt hat –, das royal concertgebouw orchester amsterdam, die staats-
kapelle Dresden, das symphonieorchester des bayerischen rundfunks, das NDr-sinfonie-
orchester – mit dem ein cD-zyklus von zwölf orchesterwerken von hans Werner henze 
entstand –, die bamberger symphoniker, das rso stuttgart, das sWr sinfonieorchester 
baden-baden und Freiburg, das WDr sinfonieorchester köln, das hr-sinfonieorchester 
Frankfurt, das MDr sinfonieorchester leipzig, die Münchener philharmoniker, das or-
chester der Deutschen oper berlin, die Deutsche kammerphilharmonie, das Dänische 
Nationalorchester, die tschechische philharmonie, das rso Wien, das Mozarteum-or-
chester salzburg, das gulbenkian orchester lissabon und das Yomiuri Nippon symphony 
orchestra tokyo.
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BiograPhical note

peter ruzicka was born in Düsseldorf on 3 July 1948. From 1963 to 1968 he received his 
early musical training (piano, oboe and composition) at the hamburg conservatory. after 
passing his abitur examinations, he studied law and musicology in Munich, hamburg and 
berlin until 1976 (doctoral thesis: berlin, 1977).

his compositions have been awarded numerous prizes. in 1969 he received a city of stutt-
gart award (for the cantata e s t a  N o c h e ) and in 1970 a prize at the ‘bartók competiti-
on’, budapest (for the string quartet . . .  f r a g m e n t  . . . ). in 1971 he received an award 
for an orchestral work, M e t a s t r o f e , at the ‘international rostrum of composers’ in 
paris, and in 1972 (for i n  p r o c e s s o  d i  t e m p o . . . )  at the international gaudeamus 
competition. in 1972 he was awarded the bach prize scholarship of the Free and hanseatic 
city of hamburg.

peter ruzicka was appointed professor at the hochschule für Musik und theater hamburg 
in 1990. the composer is member of the bavarian academy of Fine arts in Munich and of 
the Free academy of arts in hamburg.

peter ruzicka has been intendant of the berlin radio symphony orchestra from 1979 to 
1987 and director of the hamburg state opera and the state philharmonic orchestra from 
1988 to 1997. until 2014 he was artistic director of the Munich biennale having succeeded 
hans Werner henze in 1996. Moreover, he became artistic advisor of the royal concert-
gebouw orchestra in amsterdam in 1997. in 1999 he was named president of the bavarian 
theatre academy, and from 2001 to 2006 he took over the artistic Directorship of the salz-
burg Festival. From 2015 he serves as intendant of the salzburg easter Festival. 

as a conductor of his own and other works, peter ruzicka has directed the german sym-
phony orchestra in berlin – recording cD productions of works by Mahler, pettersson and 
schreker – royal concertgebouw orchestra, the sächsische staatskapelle Dresden, the 
symphony orchestra of the bavarian radio, the NDr symphony orchestra hamburg – 
recording a cycle of twelve orchestral works by hans Werner henze –, the bamberg sym-
phony orchestra, the radio symphony orchestra stuttgart, the sWr symphony orchestra 
baden-baden and Freiburg, the WDr symphony orchestra cologne, the radio symphony 
orchestra Frankfurt, the MDr symphony orchestra leipzig, the Munich philharmonic, 
the orchestra of the german opera berlin, the Danish National orchestra, the czech 
philharmonic orchestra, the Yomiuri Nippon symphony orchestra tokyo, and the radio 
orchestra vienna, amongst others.
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Bühnenwerke

outSide – inSide  1972
Modell für musikalisches theater
Kompositionsauftrag der Stadt Augsburg
 1. teil: vc, klav, e-org, 3 schl

 2. teil: 1,1,1,0 – 1,1,1,0 – 3 schl (ca. 90 versch. schl- und geräuschinstrumente),
harfe, cel/cemb, e-git, streicher (7/0/2/0/1) – als playback-orchester
1 sängerin, 2 schauspieler, 1 envirer

spieldauer: 60’

uraufführung: 18. august 1972, augsburg – stadttheater
peter roggenkamp (klavier/e-orgel) – claus kanngiesser (violoncello) – Mitglie-
der des percussionsensembles siegfried Fink – playback-tonband: studio-orches-
ter hannover – klaus bernbacher (leitung)
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Bühnenwerke

celan  1999
Musiktheater in sieben entwürfen. text von peter Mussbach
Auftragswerk der Sächsischen Staatsoper Dresden

personen: celan, ca. 50 Jahre alt (bariton) – celan, ca. 30 Jahre alt (bariton) 
– celan, ca. 10-12 Jahre alt (stumme rolle) – christine, seine Frau (lyrischer 
sopran) – hilde, die junge schöne Deutsche (sopran) – rachel, eine Jugend-
freundin (soubrette) – Der ober, ein Mann, der immer wiederkehrt, wie auch 
immer (bass) – Der ältere herr / Der herr / ein parkinsonoider Witwer (bass) – 
ein anderer / ein Freund celans / ein kaltschnäuziger sportlehrer (tenor) – ein 
junger nachdenklicher Musiker / ein junger Nazi ( schauspieler) – ein intellek-
tueller / ein hooligan / ein smarter Yuppie (tenor) – ein jüdischer herr / solo-
mon / ein homosexueller (bariton) – sperber / ein Mann / ein vornehmer herr 
(bariton) / ein kommissar / ein übler zeitgenosse (schauspieler) – Die ältere 
Dame / Die Dame / eine Fremdenführerin / eine alte, verwahrloste Frau (Mez-
zospran) – Die Dichterin [Nina cassian] / eine untersetzte lehrerin (alt) – Die 
Malerin / eine Dame im schneiderkostüm (schauspielerin) – Die junge gelieb-
te / eine linkische abiturientin (sopran) – eine werdende Mutter / eine hässliche 
schwangere (sopran) – ein kind (knabensopran) – gem. chor – bewegungschor

2(picc,aFl),2(englhorn),2(bklar),2(kFag) – 3,3,3,1(kbtuba) – 5 schl*, harfe, 
cel/klav/e-org, streicher (10/8/6/6/4[Fünfsaiter])

 * i: 6 pk, trgl, 5 bongos, kl.tr, gr.tr, bk, tam-t (mittelgroß), tam-t (sehr groß) – ii:
trgl, holzbl, claves, 5 tomt, rührtr, kltr, hg. bk, ant. zimb, gl, Marimba – iii: 
5 tomt, gr.tr, 2 hg. bk, tam-t (mittelgroß), tam-t (sehr groß), Windmaschine, 
glsp, gl, javanischer buckergong – iv: hg. bk, gr.tr, vibr, gl, ant. zimb – v: 
kette auf Metallblech, kl.tr, holzbl, gr.tr, hammer, ant. zimb, tam-t (mittel-
groß), tam-t (sehr groß), gl, Wassergong, Xyl.

spieldauer: 120’

uraufführung: 25. März 2001, Dresden – semper oper
staatskapelle Dresden – Marc albrecht (leitung)

Klavierauszug: sik 1976
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hölderlin  2007
eine expedition. Musiktheater in vier akten. text von peter Mussbach
Kompositionsauftrag der Deutschen Staatsoper Unter den Linden Berlin

personen: M1 (lyrischer bariton) – M2 (bariton) – M3 (heldentenor) – M4 
(charaktertenor) – M5 (tenor) – M6 (bassbariton) – M7 (bass) – F1 (soubret-
te) – F2 (sopran) – F3 (sopran) – F4 (Mezzosopran) – F5 (Mezzosopran) – F6 
(Mezzosopran)

3(picc),3(englhorn),3(bklar),1,tsax,3(kFag) – 4,3,3,1 – pk (6), 4 schl*, harfe, 
klav/cel, streicher (10/8/6/6/4[Fünfsaiter]) – kammerchor im orchestergraben 
(4/4/4/4) – kl.tr im zuschauerraum

 * i: trgl, cymbales antiques, bongos, kl.tr, gr.tr, bk, 2 tam-t [mittelgr. und sehr
gr.], styroporstücke – ii: trgl, 5 tomt [kl. bis sehr gr.], 5 bongos [kl. bis sehr 
gr.], holzbl, gr.tr, bk [groß und sehr groß], Marimba, styroporstücke – iii: 
cymbales antiques, holzbl, tomt, holzbl, jav. buckelgongs, gl, glsp, Wind-
maschine – iv: javanische buckelgongs, gr.tr, tamt [mittelgr. und sehr gr.], 
Xyl, vibr

spieldauer: 120’

uraufführung: 16. November 2008, berlin – Deutsche staatsoper unter den linden
Dietrich henschel (M1) – arttu kataja (M2) – thomas Mohr/paul o’Neill (M3) 
– stefan rügamer (M4) –  Florian hoffmann (M5) – Fernando Javier radó (M6) – 
andreas bauer (M7) – sabine Nold (F1) – anna prohaska (F2) – carola höhn (F3) 
– katharina kammerloher (F4) – andrea bönig (F5) – anne-carolyn schlüter (F6) 
– staatskapelle berlin – thorsten Fischer (regie) – peter ruzicka (leitung)

Libretto: sik 3/5606

Benjamin  2016
Musiktheater in sieben stationen. text von Yona kim
Kompositionsauftrag der Staatsoper Hamburg

personen: Walter b. (bariton) – hannah a. (Mezzosopran) – asja l. (koloraturso-
pran) – Dora k. (lyrischer sopran) – bertold b. (tenor) – gershom s. (bassbariton)

2,2,3(bklar),3(kFag) – 3,3,3,1 – pk (7), 4 schl*, klav/cel, streicher (10/8/6/5/5) 
– bühnenmusik evtl. zugespielt): 3 Ferntrpt, kl.tr – gr. gem. chor, kinderchor, 
sprechchor (vorproduziert)

 * i: 5 bongos, kl.tr, gr.tr, hg. bk, glsp, 2 tam-t (gr./sehr gr.), cymbales antiques,
röhrengl, hammer – ii: cymbales antiques, 5 tomt, kl.tr, hg.bk, javanische 
buckelgongs, Xyl, tempelbl – iii: trgl, cymbales antiques, kl.tr, hg.bk, java-
nische buckelgongs, röhrengl, vibr, Marimba, gr. tam-t, glsp, trgl, röhrengl 
– iv: 4 pk, kl. tr., Xyl., hg.bk, becken geschlagen, tam-t, cymbales antiques

spieldauer: 100’

uraufführung: 3. Juni 2018, hamburg – staatsoper
heike scheele (ausstattung) – Yona kim (regie) – peter ruzicka (leitung)

Libretto: sik 3/5622

Bühnenwerke
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orcheSterwerke

antifone – Strofe  1970
für 25 solostreicher und schlagzeug
Kompositionsauftrag des Göttinger Symphonie Orchesters

streicher (14/0/4/4/3) – 3 schl (5 hg. bk, 2 tam-t)

spieldauer: 13’

uraufführung: 23. oktober 1970, göttingen
göttinger symphonie orchester – volker schmidt-gertenbach (leitung)

Sinfonia  1970/1971
für 25 solostreicher, 16 vokalisten und schlagzeug

streicher (14/0/4/4/3), vokalisten (4s/4a/4t/4b), 6 schl*

 * i: hg.bk, jav. buckelgong, claves, Maracas, bambus-pendelrassel, kl.tr, gr.tr,
rute – ii: hg.bk, jav. buckelgong, 2 jap. tempelgl, röhrengl, kettenrassel, 
Mehrklangpeitsche, hammer, 2 congas, tüte aus weichem plastikmaterial 
– iii: tam-t, hg.bk, 4 tempelbl, 2 paar kastagnetten, ratsche, gr.tr, Quijada, 
hongkong-Muschelklapper – iv: tam-t, hg.bk, bk, holzbl, Maracas, reco-
reco, 4 tomt – v: tam-t, hg.bk, bk, 3 almgl, Mehrklangpeitsche, cabaza, 4 
bongos, klacker, sack mit Fläschchen etc. – vi: hg.bk, bk, jav. buckelgong, 
schellenbaum, bambus-pendelrassel, guiro, Fruchtschalenrassel, tamb, NF-
verstärker

spieldauer: 14’

uraufführung: 25. september 1971, stuttgart – musik unserer zeit, sDr
südfunk-chor und radio-sinfonieorchester stuttgart – Michael gielen (leitung)

uraufführung der Neufassung: 20. November 1974, berlin
berliner philharmonisches orchester – bernhard klee (leitung)

 cd: cpo 999 053-2
  radio-sinfonieorchester stuttgart – südfunk-chor – Michael gielen (leitung)
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metaStrofe  1971
versuch eines ausbruchs für 87 instrumentalisten
Kompositionsauftrag des RIAS Berlin

4(2picc),3(englhorn),heckelphon,3(bklar),3(kFag) – 4,4,4,1 – pk (5), 7 schl*, 
harfe, cel/cemb, klav, e-org, e-git, streicher (7 vli/7 vlii/7 vliii/8/10/8)

 * i: Marimba, hg.bk, 5 schlitztr – ii: vibr, glsp, kastagnetten, gr.tr – iii: bk, kl.tr,
gr.tr, 4 tomt, 2 bambus-pendelrasseln – iv: 4 bongos, conga, kl.tr, tamb – v: 
bk, 4 hg.bk, 4 tam-t – vi: 3 crotales, 3 trgl, 4 tempelbl, Maracas, guiro – vii: 
hi-hat, röhrengl, holzbltr, claves, peitsche, Maracas, guiro

spieldauer: 13’

uraufführung: 4. Mai 1971, berlin; Musik der gegenwart, sFb/WDr
radio-symphonie-orchester berlin – Michael gielen (leitung)

 cd: Wergo Wer 286071-2
  radio-symphonie-orchester berlin – Michael gielen (leitung)
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in ProceSSo di temPo . . .  1971
Materialien für 26 instrumentalisten und violoncello
Kompositionsauftrag des RIAS Berlin

1(picc,aFl),1(englhorn),sax(klar),0 – 1,1,1,0 – 6 schl*, e-git, harfe, cel/
cemb, klav/e-org, streicher (4/3/2/1[solist]/1) – tonband

 * i: vibr, Xyl, Marimba, claves, Mehrklangpeitsche, bambus-pendelrassel, gui-
ro, reco-reco, sistrum, NF-verstärker mit lautsprecher – ii: röhrengl, 3 trgl, 
rollschelle, 4 holzbltr, Wasamba-rassel, ratsche, 4 bongos, 2 congas, 1 
Wasserglas (mit kbbogen), Würfelbecher mit 6 Würfeln, sack mit gläsern und 
kl.Fläschchen – iii: 2 tempelgl, 4 tomt, kl.tr (mit schnarrsaite), gr.tr, 5 schlitz-
tr, Mehrklangpeitsche, papiertüte, plastiktüte, packpapier, zeitungspapier – iv: 
4 tam-t, 3 autofelgen, kettenrassel, cabaza, Quijada, 5 leere Flaschen, kissen 
(mit teppichklopfer), Wasserglas (mit kbbogen) – v: bk, 4 hg.bk, Nietenbk, 3 
almgl, Muschelklapper, sandblöcke, gr.tr, hyoshigi, Donnerblech – vi: 4 pk, 
bk, 3 jav. buckelgongs, Mehrklangpeitsche, bambus-pendelrassel, 3 Maracas, 
Fruchtschalenrassel, bin-sasara, holzbltr, Flaschenkorkenknall, schreibma-
schine

spieldauer: 16’

uraufführung: 11. september 1972, hilversum – gaudeamus-Musikwoche
kammerorchester des Niederländischen rundfunks – claus kanngiesser (violon-
cello) – peter keuschnig (leitung)

erstproduktion: 30. Juni 1972, berlin
radio-symphonie-orchester berlin – claus kanngiesser (violoncello) – peter ru-
zicka (leitung)

Deutsche erstaufführung: 2. November 1972, hamburg – das neue werk, NDr
NDr-sinfonieorchester – claus kanngiesser (violoncello) – cristóbal halffter (lei-
tung)

Studienpartitur: sik 839

 cd: Wergo Wer 286071-2
claus kanngiesser (violoncello) – radio-symphonie-orchester berlin – peter ruzicka (leitung)

orcheSterwerke



48

feed Back  1972
Musik für vier orchestergruppen
Kompositionsauftrag des Südwestfunks Baden-Baden
 1. gruppe: 2(picc),2(englhorn),1(bklar),1(kFag) – 0,0,3,1– 4 schl*, 5 vl, 4 kb
 2. gruppe: 4 schl**, harfe, klav, e-git, 8 va, 6 vokalisten
 3. gruppe: 2 hörner, 2 trpt, 4 vl, 3 vc
 4. gruppe: 2(picc),0,1(tensax),0 – 3,2,0,0 – 2 schl***, cel/cemb, e-org, 7 vl, 3

vc, 2 kb

 * i: 2 tam-t, 4 bongos, gr.tr, hyoshigi, bin-sasara, cabaza – ii: Marimba, 5 holz-
bltr, claves, 2 Maracas, 4 tomt, sandblöcke – iii: vibr, bk, 3 almgl, 2 con-
gas, kl.tr, bambus-pendelrassel, kettenrassel – iv: 2 hg.bk, trgl, ratsche, pk, 
Quijada, 5 Flaschen

 ** i: guiro, peitsche, Donnerblech, Würfelbecher, gr. zeitung, schreibmaschine,
Windmaschine – ii: Mehrklangpeitsche, 3 autofelgen, sandpapier, sistrum, 
Wasamba-rassel, sack mit gläsern, zeitung – iii: kettenrassel, Maracas, 
reco-reco, Fruchtschalenrassel, kissen, Flaschenkorkenknall, glasstab-ras-
sel – iv: Muschelklapper, papier aller art, kleinere Äste, tischtennisbälle

 *** i: 2 hg.bk, 2 tempelgl, pk, bambus-pendelrassel, guiro – ii: 2 tam-t, röhren-
gl, 3 jav. tempelgongs, rollschellen, 5 afrik. schlitztr, holzbltr, peitsche

spieldauer: 25’

uraufführung: 21. oktober 1972, Donaueschingen – Donaueschinger Musiktage
sWF-sinfonieorchester baden-baden,Mitgliederdeszürcherkammersprechchore 
– ernest bour (leitung)

Studienpartitur: sik 1828

 cd: cpo 999053-2
sWF-sinfonieorchester baden-baden – Mitglieder der zürcher kammersprechchores – ernest 
bour (leitung)

orcheSterwerke
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torSo  1973
Materialien für großes orchester
Kompositionsauftrag des Westdeutschen Rundfunks
 1. gruppe: 3(2 picc),1,1,tsax,2 – 2,1,3,1 – pk (5), schl*, 5 vl, 2 vc, 2 kb
 2. gruppe: 4 schl**, e-git, harfe, cel/cemb, klav, e-org, 8 va
 3. gruppe: englhorn, bklar, kFag, 3 hörner, 3 trpt – schl***, 12 vl, 5 vc, 4 kb

  tonbandgerät mit zwei konzertlautsprechern

 * 2 tam-t, 3 almgl, 4 bongos, 2 congas, kl.tr, Fruchtschalenrassel, Wassergong
 ** i: 3 ant. zimb, Nietenbk, vibr, 2 jap. tempelgl, Mehrklangpeitsche, 3 Mara-

cas, reco-reco, gr.tr – ii: Xylomarimba, Nietenbk, bambus-pendelrassel, ca-
baza, hyoshigi, 5 Flaschen, Flaschenkorkenknall, Waldteufel, rollschelle – iii: 
4 tomt, 2 bk, sistrum, Muschelklapper, holzbltr, ratsche, Quijada, autofel-
gen, zeitungspapier – iv: 2 bk, kettenrassel, 4 holzbl, claves, guiro, sandblö-
cke, bin-sasara, Wassergong

 *** 2 tam-t, 3 jav. buckelgongs, 3 trgl, gr.tr, bambus-pendelrassel, röhrengl-
ständer

spieldauer: 24’

uraufführung: 7. Dezember 1973, köln – Musik der zeit, WDr
kölner rundfunk-sinfonie-orchester – lucas vis (leitung)

 cd: thorophoN cth 2220
kölner rundfunk-sinfonie-orchester – lucas vis (leitung)

verSuch  1970/1974
sieben stücke für streichorchester

(streicher: 12/10/8/6/6)

spieldauer: 12’

uraufführung: 11. oktober 1975, stuttgart – Musik unserer zeit, sDr
radio-sinfonieorchester stuttgart – Michael gielen (leitung)

erstproduktion: 26./27. august 1975, herford
Nordwestdeutsche philharmonie – klaus bernbacher (leitung) (Nos/radio bre-
men)

orcheSterwerke
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etym  1973/1974
für großes orchester

3(picc),2(englhorn),heckelphon,3(es-klar,bklar),3(kFag) – 4,3(picc),3,1 – pk 
(5), 4 schl*, e-git, harfe, soloklav/cel, e-org, streicher (19/0/7/7/7) – ton-
band

 * i: vibr, 4 pk, gr.tr – ii: 2 tam-t, 4 javanische buckelgongs, kl.tr – iii: Xyl, gr.tr –
  iv: 4 bk, plattengong, röhrengl, div. papiersorten

spieldauer: 7’

uraufführung: 23. März 1976, royan – Festival de royan
orchestre philharmonique des pays de la loire – Jean-claude casadeus (leitung)

 cd: thorophoN cth 2220
Deutsches symphonie-orchester berlin – philipp Moll (klavier) – peter ruzicka (leitung)

Befragung  1974
Fünf stücke für großes orchester

3(3picc,lotosFl),3(englhorn),3(bklar),3(kFag) – 4,4,3,1 – pk (6), 6 schl*, har-
fe, 2 klav, streicher (20/0/8/6/6) – rauschgenerator

 * i: vibr, tam-t, kl.tr, sandblöcke – ii: 2 tam-t, jav. buckelgong, Xyl, 2 congas,
gr.tr – iii: hg.bk, claves, kl.tr, gr.tr, Wassergong – iv: 2 hg.bk, schwere Metall-
kette, 4 tomt, 4 Flaschen – v: hg. bk, glsp, 3 almgl, trgl, 4 bongos, gr.tr – vi: 
tam-t, guiro, Mehrklangpeitsche, 5 pk

spieldauer: 13’

uraufführung: 30. oktober 1975, paris – Weltmusikfest
orchestre philharmonique de paris – pierre stoll (leitung)

Deutsche erstaufführung: 18. Dezember 1975, hamburg – das neue werk, NDr
NDr-sinfonieorchester – Moshe atzmon (leitung)

Studienpartitur: sik 850

 cd: cpo 999053-2
NDr-sinfonieorchester – Moshe atzmon (leitung)
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emanaZione  1975
variationen für Flöte und vier orchestergruppen

 1. gruppe: 2,2,1,1 – 0,0,3,1 – 4 schl*, 2 vl, 3 kb
 2. gruppe: 4 schl**, harfe, klav, e-git, 4 va, 6 vokalisten
 3. gruppe: 2 hörner, 2 trpt – 2 vl, 1 vc
 4. gruppe: 2(picc),0,1(sax),0 – 3,2,0,0 – 2 schl***, cel/cemb, e-org, 4vl, 2vc,
  kb

 * i: hg.bk, gl (1 röhre), 2 tam-t, 2 bongos, gr.tr, cabaza, bin-sasara – ii: hg.bk,
gl (1 röhre),  Marimba, holzbltr, claves, 4 tomt, sandblöcke – iii: hg.bk, gl (1 
röhre), vibr, 3 almgl, eisenkette, 2 congas, kl.tr, bambus-pendelrassel – iv: 
hg.bk, gl (1 röhre), trgl, pk, Quijada, 5 Flaschen

 ** i: hg.bk, gl (1 röhre), peitsche, guiro, Donnerblech, zeitung, Würfelbecher,
sandpapier – ii: hg.bk, gl (1 röhre), sistrum, Maracas, sack mit gläsern, 3 
autofelgen, zeitung, sandpapier – iii: hg.bk, gl (1 röhre), Maracas, Frucht-
schalenrassel, kettenrassel, reco-reco, kissen – iv: hg.bk, gl (1 röhre), Mu-
schelklapper, knäuel cellophanpapier, knäuel karbonpapier, papier, transis-
torradio

 *** i: hg.bk, gl (1 röhre), 2 tempelgl, guiro, bambus-pendelrassel, 2 pk – ii: hg.
bk, röhrengl, 2 tam-t, 3 gongs, peitsche, 5 afrik. schlitztr, gr.tr

spieldauer: 22’

uraufführung: 13. Januar 1976, berlin – Musik der gegenwart, sFb/WDr
karl bernhard sebon (Flöte) – radio-symphonie-orchester berlin – christóbal 
halffter (leitung)

 cd: Wergo Wer 286518-2
karl bernhard sebon (Flöte) – radio-symphonie-orchester berlin – christóbal halffter (leitung)

einBlendungen (etym – marcia )  1977
für großes orchester

 1. etym (Hommage à Arno Schmidt)
 2. Marcia

3(2picc),3(englhorn,heckelphon),3(es-klar,bklar),3(kFag) – 4,3(picc),3,1 – pk 
(5), 4 schl*, harfe, e-git, klav/cel, org, streicher (19/0/7/7/7)

 * i: vibr, gr.tr, 4 pk – ii: tam-t, javanische buckelgongs, kl.tr – iii: Xyl, gr.tr – iv:
  4 bk, plattengong, röhrengl, div. papiersorten

spieldauer: 7’

uraufführung: 1. Dezember 1977, hannover
radiophilharmonie des NDr – bernhard klee (leitung)

orcheSterwerke
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aBBrüche  1977/1978
Neun phasen für großes orchester
Kompositionsauftrag der Stadt Düsseldorf

3(3picc),2(englhorn),heckelphon (ossia Fag3),3(bklar),3(kFag) – 4,3,3,1 – pk 
(6), 4 schl*, harfe, cel/klav, cemb/e-org, e-git, streicher (16/14/10/8/8)

 * i: vibr, Xyl, 5 pk, gr.tr – ii: 2 tam-t, 5 trgl, kl.tr, gr.tr  – iii: hg.bk, glsp, holzbltr,
gr.tr – iv: bk, hg.bk, röhrengl, 2 congas, hammer (sehr groß)

Dauer: 14’

uraufführung: 20. april 1978, Düsseldorf
Düsseldorfer symphoniker – bernhard klee (leitung)

Studienpartitur: s i k o r s k i  875

 cd: Wergo Wer 286518-2
radio-symphonie-orchester berlin – peter ruzicka (leitung)

annäherung und Stille  1981
vier Fragmente über schumann für klavier und 42 streicher

(streicher: 12/10/8/6/6)

spieldauer: 14’

uraufführung: 23. august 1981, interlaken – Musikfestival interlaken
Justus Frantz (klavier) – staatsphilharmonie rheinland-pfalz – christoph eschen-
bach (leitung)

Studienpartitur: sik 857

 cd: thorophoN cth 2220
Justus Frantz (klavier) – sWF-sinfonieorchester baden-baden – günter herbig (leitung)

koch/schWaNN 311082
David levine (klavier) – radio-symphonie-orchester berlin – peter ruzicka (leitung)

„. . .  den imPulS Zum weiterSPrechen erSt emPfinge“  1981
Musik für viola und orchester
Eckart Schloifer gewidmet

3(aFl),3(englhorn),3,3 – 4,2,3,1 – 4 schl*, harfe, streicher (12/10/8/6/6)

 * i: tam-t, vibr, kl.tr, gr.tr – ii: hg.bk, plattengl, glsp, gr.tr – iii: hg.bk, röhrengl,
4 pk – iv: hg.bk, 4 pk

spieldauer: 14’

uraufführung: 20. Mai 1982, saarbrücken
eckart schloifer (viola) – rundfunk-sinfonie-orchester saarbrücken – cristóbal 
halffter (leitung)

© universal edition, Wien · Partitur: ue 17493

 cd: Wergo Wer 286518-2
Wolfram christ (viola) – radio-symphonie-orchester berlin – riccardo chailly (leitung)
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Satyagraha  1984
annäherung und entfernung für orchester
Kompositionsauftrag der Internationalen Musikverlage Hans Sikorski

3(picc),2,3(bklar),3(kFag) – 4,4,3,1 – pk, 4 schl*, harfe, streicher (14/12/10/
8/6) – 1 trompete (in großer entfernung)

 * i: 2 hg.bk, Militärtr – ii: 2 hg.bk – iii: gr.tr – iv: 2 tam-t

spieldauer: 12’

uraufführung: 16. oktober 1985, hamburg
NDr-sinfonieorchester – peter gülke (leitung)

Studienpartitur: sik 1809

 cd: koch/schwann 311082
radio-symphonie-orchester berlin – peter ruzicka (leitung)

	 ►	 siehe auch:  Werke FÜr kaMMereNseMble – s a t y a g r a h a , version
  für kammerensemble

fünf BruchStücke  1984/1987
für großes orchester

3(picc),2,3(bklar),3(kFag) – 4,3,3,1 – pk, 4 schl*, harfe, cel/klav, streicher 
(14/12/10/8/6)

 * i: 2 hg.bk, vibr, tamb, rührtr – ii: bk, hg.bk, röhrengl, glsp, kl.tr – iii: tam-t,
3 trgl – iv: plattengl, 3 tomt, gr.tr

spieldauer: 16’

uraufführung: 15. april 1988, berlin
berliner philharmonisches orchester – gerd albrecht (leitung)

Studienpartitur: sik 8521

cd: koch/schWaNN 311082
radio-symphonie-orchester berlin – peter ruzicka (leitung)

orcheSterwerke



54

metamorPhoSen
üBer ein klangfeld von joSePh haydn  1990
für großes orchester
Kompositionsauftrag des Westdeutschen Rundfunks, Köln

3(picc),2,3(bklar),3(kFag) – 3,3,3,1 – pk, 3 schl*, streicher (12/10/8/6/6) – 3 
trompeten in weiter Ferne, außerhalb des saales (tonband möglich)

 * i: gr.tr, 2 crot, cel – ii: vibr, gr.tr, 3 hg.bk – iii: glsp, 3 tam-t

spieldauer: 12’

uraufführung: 5. oktober 1990, kölner philharmonie
kölner rundfunk-sinfonie-orchester – gerd albrecht (leitung)

Studienpartitur: sik 1857

 cd: Wergo Wer 286518-2
radio-symphonie-orchester berlin – peter ruzicka (leitung)

cpo 999053-2
kölner rundfunk-sinfonie-orchester – gerd albrecht (leitung)

„. . .  daS geSegnete, daS verfluchte“  1991
vier orchesterskizzen
Kompositionsauftrag des Bayerischen Rundfunks, München

3(picc),2,3(bklar),3(kFag) – 4,3,3,1 – pk, 4 schl*, harfe, cel, streicher (14/12/
10/8/6)

 * i: Xyl, vibr, tam-t, gr.tr – ii: glsp, 5 tomt, gr.tr – iii: kl.tr (auch außerhalb des
raumes), 3 crot – iv: tam-t, 3 hg.bk

spieldauer: 15’

uraufführung: 27. November 1992, München
symphonieorchester des bayerischen rundfunks – semyon bychkov (leitung)

Studienpartitur: sik 821

cd: cpo 999095-2
radio-symphonie-orchester berlin – peter ruzicka (leitung)

thoroFoN cth 2220
symphonieorchester des bayerischen rundfunks – semyon bychkov (leitung)
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talliS  1993
einstrahlungen für großes orchester
Kompositionsauftrag des Schleswig-Holstein Musik Festivals

3(2 picc),2,3(bklar),3(kFag) – 2,2 tenortuben,3,3,2 – pk, 3 schl*, harfe, cel, 
streicher (14/12/10/8/6)

 * i: vibr, gr.tr, ant. zimb – ii: 5 bongos, holzbl, 2 tam-t – iii: Xyl, gr.tr, plattengl

spieldauer: 14’

uraufführung: 11. august 1993, kiel
philharmonia orchestra london – giuseppe sinopoli (leitung)

Studienpartitur: sik 847

 cd: thoroFoN cth 2220
NDr-sinfonieorchester – peter ruzicka (leitung)

. . .  inSeln, randloS . . .  1994/1995
Musik für violine, kammerchor und orchester
text: paul celan
Auftragswerk des Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin

3(picc),2,3(bklar),3(kFag) – 4,3,3,1 – pk, 3 schl*, harfe, streicher (12/10/8/6/4) –
kammerchor (4s/4a/4t/4b)

 * i: vibr, Xyl, 3 hg.bk, tam-t, ant. zym, crot, 3 almgl, bongo – ii: kl.tr,  3 hg.bk,
tam-t, ant. zimb, crot, 3 almgl, gr.tr – iii: Marimba, Xyl, gr. tr, ant. zimb, 3 
hg.bk, tam-t, röhrengl

spieldauer: 23’

uraufführung: 27. april 1997, Frankfurt, berlin
christian tetzlaff (violine) – Deutsches symphonie-orchester berlin – rias-kam-
merchor – vladimir ashkenazy (leitung)

Studienpartitur: sik 1921

 cd: thoroFoN cth 2402
christian tetzlaff (violine) – Deutsches-symphonie-orchester berlin – rias kammerchor – vla-
dimir ashkenazy (leitung)
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nachtStück  (– aufgegeBeneS werk )  1997
für orchester
Auftragswerk der Deutschen Oper Berlin

3(picc),3(englhorn),3(bklar),3(kFag) – 4,3,3,1 – pk (7), 3 schl*, harfe, cel, 
streicher (12/10/8/6/4)

 * i: gr.tr, tam-t, vibr – ii: gr.tr, ant.zimb, gl, plattengl, Xyl – iii: gr.tr

spieldauer: 18’

uraufführung: 18. März 1998, berlin
orchester der Deutschen oper berlin – christian thielemann (leitung)

Studienpartitur: sik 1973

„. . .  vorgefühle . . .“  1998
für orchester
Auftragswerk des Schleswig-Holstein Musik Festivals

2(picc,aFl),2(englhorn),2(bklar),2(kFag) – 3,3,3,1(kbtuba) – pk, 4 schl*, har-
fe, cel, klav, el. org, streicher (10/8/6/6/4[Fünfsaiter])

 * i: gr.tr, 6 pk, tam-t (sehr groß), 5 bongos, trgl, kette auf Metallblech, hg.bk
(groß) – ii: 5 tom-t, holzbl, gl, trgl, Marimba – iii: tam-t (mittel), tam-t (sehr 
groß), gr.tr, glsp, bk, gl, Wassergong, ant. zimb, jav. buckelgongs, holzbl, 
Windmaschine – iv: vibr, Xyl, kl.tr, hg bk (groß)

spieldauer: 20’

uraufführung: 28. Juli 1998, salzau
schleswig-holstein Musikfestival orchester – peter ruzicka (leitung)

Studienpartitur: sik 1985

 cd: thoroFoN cth 2402
schleswig-holstein Musik Festival orchester – peter ruzicka (leitung)

recherche  (– im innerSten )  1998
für gem. chor und orchester
Auftragswerk des Norddeutschen Rundfunks

2(picc),2,2(bkl),2 – 3,3,3,1 – pk, 4 schl*, harfe, klav, streicher (10/8/6/6/4[Fünf-
saiter]), tonband

 * i: gr.tr, tam-t, 5 bongos, bk, ant. zimb [mit kb-bogen] – ii: gl, Marimba, ant.
zimb, hammer, 5 tomt – iii: glsp, bk (mit kb-bogen), javanische buckelgongs 
– iv: vibr, Xyl, kirchengl

spieldauer: 15’

uraufführung: 2. Januar 2000
NDr-sinfonieorchester – chor des NDr – christoph eschenbach (leitung)

Studienpartitur: sik 1987
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nachklang  1999
spiegel für orchester
Auftragswerk des Bundesjugendorchesters

2,2(englhorn),2,2 – 3,3,3,1 – 4 schl*, harfe, klav/eorg/synthesizer, streicher 
(10/8/6/6/4 Fünfsaiter)

 * i: gr.tr, 6 pk, 2 tam-t, 5 bongos, trgl, hg.bk – ii: 5 tomt, holzbl, gl, trgl, Ma-
rimba, 2 hg.bk, ant.zymb – iii: 2 tam-t, gr.tr, glsp, 2 javanische buckelgongs, 
Windmaschine, Xyl – iv: vibr, Xyl (gemeinsam mit iii), kl.tr, hg.bk

spieldauer: 18’

uraufführung: 11. august 2000, breslau
bundesjugendorchester – gerd albrecht (leitung)

Studienpartitur: sik 1988

erinnerung  2000
spuren für klarinette und orchester
Auftragswerk des Südwestrundfunks

3(3picc),3(2englhorn, heckelphon),3(es-klar,bklar),3(kFag) – 4,3(picc),3,1 –
pk, 4 schl*, harfe, e-git, klav/cel, e-org, tonband, streicher (10/9/7/7/7)

 * i: gr.tr, vibr – ii: bongos, gr.tr, javanische buckelgongs, 2 tam-t, ant.zymb –
iii: trgl, tomt, gr.tr, glsp, Xyl – iv: papiersorten, holzbl, kl.tr, bk, hg.bk, plat-
tengong

spieldauer: 16’

uraufführung: 20. oktober 2000, Donaueschingen
sharon kam (klarinette) – sWr-sinfonieorchester baden-baden und Freiburg – lo-
thar zagrosek (leitung)

Studienpartitur: sik 1989

memorial  2001
für orchester

3(3picc),3(englhorn),3(bklar),3(kFag) – 4,3,4,2(kbtuba) – pk (6), 4 schl*, har-
fe, klav/cel, streicher (14/12/10/8/6[Fünfsaiter])

 * i: 5 tom-t, gr.tam-t, gr.tr, glsp, Xyl – ii: gr.tom-t, sehr gr.tam-t, ant.zymb, gl –
iii: kl.tr, gr.tom-t, tam-t, vibr – iv: gr.tr, 3 javanische buckelgongs (es, ges, 
cis)

spielauer: 12’

uraufführung: 6. oktober 2001, Dresden
staatskapelle Dresden – peter ruzicka (leitung)

Studienpartitur: sik 1939

orcheSterwerke
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affluence  2003
für großes orchester

3(picc),2,3(bklar),3(kFag) – 4,4**,3,1 – pk (7), 4 schl*, harfe, streicher 
(16/14/12/10/8[Fünfsaiter])

 * i: kl.tr, hg.bk (sehr klein, klein), Javanische buckelgongs, vibr – ii: 5 bongos,
hg.bk (mittel, groß) – iii: gr.tr, Xyl – iv: 5 tomt, Javanische buckelgongs, tam-t 
(mittel, sehr groß)

 ** eine der trompeten in großer entfernung

spieldauer: 15’

uraufführung: 30. Mai 2003, berlin
berliner sinfonie-orchester – eliahu inbal (leitung)

„. . .  inS offene . . .  “  2005
Musik für 22 streicher (6/6/4/4/2)
Kompositionsauftrag der Festival Strings Lucerne
spieldauer: 20’

uraufführung: 4. Dezember 2005 luzern
Festival strings lucerne – achim Fiedler (leitung)

Studienpartitur: sik 8541

 cd: thoroFoN cth 2509
Deutsche kammerphilharmonie bremen – peter ruzicka (leitung)

vorecho  2005
acht ansätze für großes orchester
Kompositionsauftrag des Orquesta Sinfónica de Madrid

3,3(englhorn),3(bklar),3(kFag) – 4,3,3,1 – pk, 4 schl*, harfe, klav, streicher 
(10/8/6/6/4[Fünfsaiter])

 * i: kl.tr, bk, tam-t (mittel), styroporstücke – ii: 5 tomt, 5 bongos, gr.tr, bk, styro-
porstücke – iii: glsp, tomt, gl, glsp, holzbl, javanische buckelgongs – iv: 
vibr, Xyl, gr.tr, tam-t, javanische buckelgongs

spieldauer: 25’

uraufführung: 22. Februar 2006, Madrid
orquesta sinfónica de Madrid – cristóbal halffter (leitung)

Partitur: sik 8672

orcheSterwerke
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maelStrom  2007
für großes orchester
Kompositionsauftrag der Tonhalle Düsseldorf

3(picc),3(englhorn),3(bklar),3(kFag) – 4,3,3,4(2ttuben, btuba, kbtuba) – pk 
(6), 4 schl*, harfe, klav/cel, streicher (16/14/12/9/8)

 * i: kl.tr, ant.zimb, bk, 2 tam-t, conga, styroporstücke – ii: 5 tomt, 5 bongos,
Marimba, gr.tr, bk, styroporstücke – iii: glsp, tomt, tam-t, gl [h’], bk, styro-
porstücke, javanische buckelgongs – iv: vibr, Xyl, tam-t, javanische buckel-
gongs

spieldauer: 18’

uraufführung: 4. april 2008
Düsseldorfer symphoniker – John Fiore (leitung)

Partitur: sik 8575

„. . .  Zurücknehmen . . .“  2009
erinnerung für großes orchester
Kompositionsauftrag der Wiener Philharmoniker

3(picc),3(englhorn),3(bklar),3(kFag) – 4,3,3,2(kbtuba) – pk (7), 4 schl*, har-
fe, klav, cel, e-orgel, streicher (14/12/10/8/6Fünfsaiter)

 * i: vibr, 2 tam-t [mittelgr./sehr gr.], kl.tr, gr.tr, rührtr, cymbales antiques – ii:
glsp, röhrengl, 4 bk, 5 bongos, cymbales antiques, kl.tr – iii: Xyl, 5 tomt, 
röhrengl, gr.tr, trgl, 2 tam-t [mittelgr./sehr gr.], kl.tr – iv: 5 tomt, 2 bk, plat-
tengl, javanische buckelgongs, gr.tr, conga, 5 pk, kl.tr, cymbales antiques, 2 
tam-t [mittelgr./sehr gr.]

spieldauer: 21’

uraufführung: 19. april 2010
Wiener philharmoniker – christian thielemann (leitung)

tranS  2009
für kammerensemble
Kompositionsauftrag des Münchener Kammerorchesters

1,1,1,0 – 1,1,1,0 – 3 schl*, harfe, klav, streicher (4/0/4/2/2)

 * i: kl.tr, holzbl, 5 tom-t, 5 bongos, kl.bk, cymbales antiques, tam-t, plattengl – ii: 
gr.bk, cymbales antiques, röhrengl, Xyl, vibr, – iii: 6 pk, kl.tr, gr.tr, cymbales 
antiques

spieldauer: 29’

uraufführung: 10. Juni 2010, München
Münchener kammerorchester – alexander liebreich (leitung)

orcheSterwerke
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üBer die grenZe  2009
konzert für violoncello und kammerorchester
Kompositionsauftrag des Beethovenfestes Bonn

1,1,1(bklar),0 – 1,1,1,0 – 3 schl*, harfe, klav, streicher (4/0/4/2/2)

 * i: kl.tr, holzbl, 5 tom-t, 5 bongos, kl.bk, cymbales antiques, tam-t, plattengl – ii: 
gr.bk, cymbales antiques, röhrengl, Xyl, vibr – iii: 6 pk, kl.tr, gr.tr, cymbales 
antiques

spieldauer: 28’

uraufführung: 15. september 2010, bonn
Daniel Müller-schott (violoncello) – Deutsche kammerphilharmonie bremen – peter 
ruzicka (leitung)

mahler ¦  Bild  2010
erinnerung für orchester
Kompositionsauftrag des Staatstheaters Stuttgart

3(picc),3(englhorn),3(bklar),3(kFag) – 4,4,4,1 – pk (6), 4 schl*, harfe, cel/e-
org, streicher (14/12/10/8/6)

 * i: kl.tr, cymbales antiques (e’), styropor-stücke – ii: kl.tr, 2 tomt, cymba-
les antiques (fis’’, g’’, a’’), gr.tr, bk, styropor-stücke – iii: kl.tr, Marimba, hg.bk, 
gr.tam-t, cymbales antiques (a’’), 5 bongos, styropor-stücke – iv: kl.tr, vibr, 
javanische buckelgongs, styropor-stücke

spieldauer: 21’

uraufführung: 10. Juli 2011, stuttgart
staatsorchester stuttgart – Manfred honeck (leitung)

Partitur: sik 8705

einSchreiBung  2010
sechs stücke für großes orchester
Kompositionsauftrag des Norddeutschen Rundfunks
Rolf Beck gewidmet

3(picc),3(englhorn),3(bklar),3(kFag) – 4,6(3Ferntrpt),3,2(kbtuba) – pk (7), 6 
schl*, harfe, klavier, klavier/cel, streicher (14/12/10/8/7)

 * i: glsp, kl.tr, tam-t, cymbales antiques – ii: Xyl, kl.tr, 2 tam-t, javanische
buckelgongs, cymbales antiques, bk – iii: kl.tr, trgl, hg.bk, tam-t, gr.tr, cym-
bales antiques – iv: Marimba, 2 tam-t, hg.bk, tomt, cymbales antiques – v: 
vibr, gr.tr – vi: 4 pk, tam-t, 5 bongos

spieldauer: 24’

uraufführung: 10. Februar 2011, hamburg
sinfonieorchester des NDr – christoph eschenbach (leitung)

Partitur: sik 8699
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üBer unStern  2011
für großes orchester
Kompositionsauftrag des Mitteldeutschen Rundfunks

5(2picc),5(2englhorn),5(2bklar),5(2kFag) – 8,4,4,2(kbtuba) – pk (7), 5 schl*, 
harfe, klav/cel, streicher (16/14/12/10/8)

 * i: gr.bk, kl.bk, cymbales antiques, glsp – ii: kl.tr, javanische buckelgongs,
trgl – iii: Xyl, gr.tam-t, 5 tomt – iv: vibr, kl.tam-t, gr.tr – v: Marimba, gr.tr, 
tam-t

spieldauer: 15’

uraufführung: 5. November 2011, leipzig
MDr sinfonieorchester – peter ruzicka (leitung)

chinesische erstaufführung: 9. Dezember 2011, shanghai
shanghai symphony orchestra – peter ruzicka (leitung)

Ü b e r  u n s t e r n  bildet gemeinsam mit r . W.  den zyklus z w e i  Ü b e r m a -
l u n g e n .

aulodie  2011
Musik für oboe (oboe d’amore) und kammerorchester
Kompositionsauftrag des Schleswig-Holstein Musik Festivals

0,0,0,0 – 0,0,0,0 – 3 schl*, harfe, klav/cel, streicher (8/0/6/4/2Fünfsaiter)

 * i: cymbales antiques, Marimba, Xyl, kl.tr, kl.bk, javanische buckelgongs – ii:
cymbales antiques, vibr, javanische buckelgongs – iii: pk (6), cymbales an-
tiques, gr.tam-t

spieldauer: 20’

uraufführung: 5. august 2011, salzau
albrecht Meyer (oboe) – schleswig-holstein Musik Festival orchester – peter ru-
zicka (leitung)

Partitur: sik 8701

orcheSterwerke
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cloudS  2012
für großes orchester und streichquartett
Kompositionsauftrag des Sinfonieorchesters des Hessischen Rundfunks

3(picc),4(englhorn),4(bklar),4(kFag) – 4,3,3,1 – pk (7), 4 schl*, harfe, klav, 
streicher (14/12/10/8/6)

 * i: ant.zymb, 4 hg.bk, gr.tr, röhrengl, Marimba – ii: 5 bongos, 5 tomt, ant.
zymb, javanische buckelgongs, 3 tam-t – iii: kl.tr, bk, javanische buckel-
gongs, glsp – iv: trgl, gr.tr, vibr

spieldauer: 13’

uraufführung: 23. august 2012, Wiesbaden
sinfonieorchester des hessischen rundfunks – paavo Järvi (leitung)

Das streichquartett rekrutiert sich aus orchestermusikern.

Zwei üBermalungen: üBer unStern – r.w.  2012
Kompositionsauftrag der Philharmoniker Hamburg

4(picc),4(englhorn),3(bklar),3(kFag) – 4,4,4,1 – 5 schl*, harfe, klav/cel, strei-
cher (14/12/10/8/6)

 * [r .w.] i: kl.tr, glsp – ii: trgl, gr.tr, 6 javanische buckelgongs, – iii: 5 tomt,
röhrengl, gr.tam-t, Xyl – iv: vibr – v: cymbales antiques, gr.tr, röhrengl, 
glsp

 * [ü b e r u n s t e r n] i: cymbales antiques, 2 bk, glsp – ii: trg, kl.tr, javanische
buckelgongs – iii: 5 tomt, gr.tam-t, Xyl – iv: gr.tr, tam-t, vibr – v: gr.tr, tam-t, 
Marimba

spieldauer: 19’

uraufführung: 17. November 2013, hamburg
philharmoniker hamburg – peter ruzicka (leitung)

SPiral  2013
konzert für hornquartett und orchester
Kompositionsauftrag des Mitteldeutschen Rundfunks

2,2,3(bklar),3(kFag) – 0,3,3,1 – pk (6), 4 schl*, klav, streicher (12/10/8/6/6)

 * i: gr.tr, glsp, Marimba, hg.bk – ii: kl.tr, 5 tomt, 5 bongos, 2 tam-t – iii: kl.tr,
hg.bk, javanische buckelgongs, röhrengl, 2 congas – iv: vibr, 5 pk, ant.
zymb, gr.gl

spieldauer: 14’

uraufführung: 15. august 2014, Weimar
leipziger hornquartett – MDr sinfonieorchester – peter ruzicka (leitung)

orcheSterwerke
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elegie  2014
erinnerung für orchester

3(aFl),0,0,0 – 0,0,0,0 – 2 schl, streicher (12/10/8/6/4)

 * i: ant.zymb, gr.tr, kl.tr, röhrengl, buckelgong – ii: gr.tr, buckelgong, vibr

spieldauer: 9’

uraufführung: 16. april 2016, Dresden
staatskapelle Dresden – christian thielemann (leitung)

flucht  2014
sechs passagen für orchester

2,2,3(bklar),3(kFag) – 0,3,3,1 – pk (7) – 3 schl, streicher (10/8/6/5/5)

 * i: ant.zymb, 5 bongos, kl.tr, gr.tr, hg.bk, glsp – ii: ant.zymb, 5 tomt, kl.tr,
hg.bk, javanische buckelgongs, Xyl – iii: trgl, ant.zymb, kl.tr, hg.bk, buckel-
gongs, röhren gl,vibr, Marimba

spieldauer: 16’

uraufführung: 16. Januar 2016, berlin
Deutsches symphonie-orchester – simone Young (leitung)

cloudS 2  2013
für streichquartett und orchester (erweiterte linzer Fassung)

3(picc),4(englhorn),4(bklar),4(kFag) – 4,3,3,1 – pk (7), 4 schl*, harfe, klav/
cel, streicher (14/12/10/8/6)

 * i: ant.zymb, 4 hg.bk, gr.tr, röhrengl, Marimba, styropor – ii: 5 bongos, 5 tomt,
ant.zymb, javanische buckelgongs, 3 tam-t, styropor – iii: congas, kl.tr, bk, 
javanische buckelgongs, glsp, styropor – iv: trgl, gr.tr, vibr, styropor

spieldauer: 16’

uraufführung: 20. Juni 2015, linz
Minguet Quartett – brucknerorchester linz – peter ruzicka (leitung)

Der streichquartettpart wird seiner prominenten position in dieser Werkfassung 
gemäß von einem eigens engagierten ensemble übernommen.
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looP  2017
konzert für trompete (Flügelhorn) und orchester

2,2,3(bklar),3(kFag) – 4,0,3,1 – pk (7), 3 schl*, klav/cel, streicher (10/8/6/6/5)

 * i: ant.zymb, tomt, kl.tr, bk, röhrengl, Marimba – ii: 5 bongos, bk, gr.tr, java-
  nische buckelgongs, Xyl – iii: vibr

spieldauer: 16’

uraufführung: 5. oktober 2018, München
sergej Nakariakov (trompete, Flügelhorn) – symphonieorchester des bayerischen 
rundfunks – peter ruzicka (leitung)

furioSo  2018
für orchester
Kompositionsauftrag des Grafenegg Festivals

2,2,3(bklar),3(kFag) – 4,3,3,1 – pk (7), 2 schl*, harfe, klav, streicher (12/10/ 
8/6/5)

 * i: ant.zymb, 5 bongos, kl.tr, gr.tr, javanischer buckelgong – ii: 5tomt, kl.tr,
tam-t, vibr

spieldauer: 7’

uraufführung: 31. august 2019, grafenegg
tonkünstler-orchester Niederösterreich – peter ruzicka (leitung)

fanfare ii  2019
für blechbläserensemble
Kompositionsauftrag des Grafenegg Festivals

0,0,0,0 – 3,3,3,0

spieldauer: 1’

uraufführung: 16. august 2019, grafenegg
Mitglieder des tonkünstlerorchesters Niederösterreich

fanfare  2019
für trompete und orchester
Kompositionsauftrag des Grafenegg Festivals

2,1,1,2(kFag) – 4,3,2,1 – pk, vibr, streicher (6/6/8/6/5)

spieldauer: 3’

uraufführung: 18. august 2019, grafenegg
european Youth orchestra – stéfane Denève (leitung)

orcheSterwerke
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ZuSchreiBung  2020
für orchester
Kompositionsauftrag von TONALi im Rahmen des Projektes BeEnigma

2,2,2,2 – 2,2,Ferntrompete (evtl. trompete ii),0,0 – pk (5), schl (crot, kl.tr, 
gr.tr, vibr), streicher (7/6/5/4/3)

spieldauer: 11’

uraufführung: 6. Juni 2021, hamburg
tonali-orchester – christoph eschenbach (leitung)

dePart  2020
konzert für viola und orchester
Kompositionsauftrag des Tonhalle-Orchesters Zürich

2,2,3(bklar),3(kFag) – 3,3,3,1 – pk, 3 schl, klav, streicher (10/8/6/5/5)

spieldauer: 17’

uraufführung: 2. Dezember 2022, zürich
Nils Mönkemeyer (viola) – tonhalle-orchester zürich – peter ruzicka (leitung)
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werke mit SingStimme  /  chor

eSta noche  1967
trauermusik für die opfer des krieges in vietnam auf einen text von Jesús lópez-
pacheco
kantate für alt (tenor), Flöte, englischhorn, viola und violoncello

spieldauer: 11’

uraufführung: 18. april 1968, hamburg
georg erich Meyer (tenor) – kammerensemble des NDr – peter ruzicka (leitung)

 lP: MetroNoMe/sterN 121 122
Mechthild stock (alt) – gerhard otto (Flöte) – egbert gutsch (englischhorn) – paul kohnen 
(viola) – gerhart stenzel (violoncello) – peter ruzicka (leitung)

todeSfuge  1968/1969
szene für alt, kammerensemble, sprecher und tonband auf texte von paul celan

Fl, klar – vl, va, vc – 2 tonbänder, 2 konzertlautsprecher

spieldauer: 13’

uraufführung: 27. Februar 1970, hamburg
adelheid peper (alt) – kammerensemble des NDr – christof prick (leitung)

eliS  1969
tre ricordanze per oboe, oboe d’amore, mezzo soprano ed orchestra
text: georg trakl

 1. presentimento della morte
 2. commiato
 3. epitaffio

3(picc/aFl),0,englhorn,0,bklar,1,kFag – 3,2,2,0 – pk, 5 schl*, klav, streicher 
(10/0/6/6/5)

 * i: tam-t, hg.bk, claves – ii: glsp – iii: vibr – iv: Marimba – v: 4 tempelbl, cla-
ves

spieldauer: 14’

uraufführung: 9. april 1970, leverkusen
Mechthild stock (Mezzosopran) – egbert gutsch (oboe) – studio-orchester han-
nover – klaus bernbacher (leitung)
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geStalt und aBBruch  1979
sieben Fragmente für stimmen
Kompositionsauftrag des Südwestfunks
 1. hachnissini
 2. gethsemane
 3. absaloms grab
 4. N’We awiwim 
 5. Jerusalem
 6. abu tor
 7. hörrinden-hymnus

4 s, 4 a, 4 t, 4 b

spieldauer: 9’

uraufführung: 21. oktober 1979, Donaueschingen – Donaueschinger Musiktage
schola cantorum stuttgart – clytus gottwald (leitung)

Singpartitur: sik 874

 lP: harMoNia MuNDi (DMr/hm) 1027
schola cantorum stuttgart – clytus gottwald (leitung)

 cd: thoroFoN cth 2402
NDr-chor – Werner hagen (leitung)

werke mit SingStimme / chor



68

„. . .  der die geSänge ZerSchlug“  1985
stele für paul celan nach gedichten aus ,zeitgehöft für bariton und kammer-
ensemble 
Kompositionsauftrag der Berliner Festwochen 1985
 1. alle die schlafgestalten
 2. interludium i
 3. zwei sehwülste
 4. interludium ii
 5. Wanderstaude
 6. interludium iii 
 7. im glockigen
 8. interludium iv
 9. Du wirfst mir
 10. interludium v
 11. Mandelnde
 12. canto

1(bFl),0,1(b-klar),0 – 0,1,0,0 – 2 schl*, harfe, klav, streicher (1/1/1/1/1)

 * i: 3 hg.bk, vibr, gr.tr – ii: hg.bk, 3 tam-t, 2 jav. buckelgongs, 3 pk

spieldauer: 22’

uraufführung: 3. september 1985, berlin – berliner Festwochen
Dietrich Fischer-Dieskau (bariton) – ensemble Modern – ernest bour (leitung)

Studienpartitur: sik 1803

 cd: ars Musica aM 0825-2
Dietrich Fischer-Dieskau (bariton) – ensemble Modern – ernest bour (leitung)

werke mit SingStimme / chor
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acht geSänge nach fragmenten von nietZSche  1992/1997/2007
für Mezzosopran (bariton) und klavier

 1. Die sonne e = 69
 2. selbsthenker e = 84
 3. es erhob sich ein geschrei e = 40
 4. Die Wüste wächst Agitato e = 114 Aribert Reimann zum 70. Geburtstag
 5. siebente einsamkeit e = 76
 6. hohl, höhle e = 92
 7. tag meines lebens e = 74
 8. ich sehe hinauf e = 76

spieldauer: 12’

uraufführung der ersten Fassung (gesänge Nr. 1, 2, 4, 6): 13. Juli 1993, savon-
linna-Festival, Finnland
Ning liang (Mezzosopran) – ilmo ranta (klavier)

Druckausgaben: sik 802 (Mezzosopran) / sik 805 (Bariton)

cd: ars Musica aM 2066-2
christiane iven (Mezzosopran) – thomas grubmüller (klavier)
thoroFoN cth 2509
thomas bauer (bariton) – siegfried Mauser (klavier)

nach dem lichtverZicht  1996
für sopran und klavier
nach einem gedicht von paul celan
Für Aribert Reimann zum 60. Geburtstag
spieldauer: 3’

uraufführung: 4. März 1996, berlin
claudia barainsky (sopran) – holger groschopp (klavier)

„. . .  Sich verlierend“  1996
für streichquartett und sprechstimme (4. streichquartett)

	 ► siehe:  Werke FÜr kaMMereNseMble

werke mit SingStimme / chor
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die Sonne Sinkt  1997/2007
acht gesänge nach Fragmenten von Nietzsche für bariton oder Mezzosopran und 
orchester
Kompositionsauftrag des Süddeutschen Rundfunks
 1. Die sonne
 2. selbsthenker
 3. es erhob sich ein geschrei
 4. Die Wüste wächst
 5. siebente einsamkeit
 6. hohl, höhle
 7. tag meines lebens
 8. ich sehe hinauf

3(picc),0,3(bklar),3(kFag) – 4,3,3,1(kbtuba) – pk, 3 schl*, harfe, streicher 
(12/10/8/6/4)

 * i: vibr, 2 tam-t (groß und sehr groß) – ii: glsp, ant. zimb, hg.bk (groß) – iii: gr.tr

spieldauer: 12’

uraufführung (sätze 1, 2, 3, 6, 7, 8): 7. Februar 1998, stuttgart (sDr)
Ning liang (Mezzosopran) – radio-sinfonieorchester stuttgart – peter ruzicka 
(leitung)

uraufführung (Fassung 2007): 25. august 2007, hamburg (schleswig-holstein 
Musik Festival)
Dietrich henschel (bariton) – NDr sinfonieorchester – peter ruzicka (leitung)

Studienpartitur: sik 1977

cd: thoroFoN cth 2402
andreas schmidt (bariton) – radio-sinfonie-orchester Frankfurt – peter ruzicka (leitung)

werke mit SingStimme / chor
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celan  SymPhonie  2002
für bariton, Mezzosopran und großes orchester

 1.  vorgefühle (orchester)
 2.  Der rote raum (Mezzosopran, bariton und orchester)
 3.  Das leere zimmer (orchester)
 4.  zeitlücke (Mezzosopran, bariton und orchester)
 5.  in der Natur (Mezzosopran, bariton und orchester)
 6.  ausbruch (orchester)
 7.  Fluchtbewegung (Mezzosopran, bariton und orchester)
 8.  Nachklang (orchester)
 9.  apoptose (Mezzosopran, bariton und orchester)
 10. raum (Mezzosopran, orchester)

2(picc,aFl),2 (englhorn),2(bklar),2(kFag) – 3,3,3,1 – 5 schl*, harfe, klav/cel/
e-org (synthesizer), streicher (10/8/6/6/4[Fünfsaiter])

 * i: pk (6), trgl, 5 bongos, kl.tr, gr.tr, bk (auch mit kb-bogen gestrichen), 2 tam-t
(mittelgroß/sehr groß – ii: trgl, claves, holzbl, 5 tomt, kl.tr, rührtr, hg.bk, 
crot, gl, Marimba – iii: 5 tomt, gr.tr, hg.bk, 2 tam-t (mittelgroß/sehr groß), 
javanischer buckelgong, gl (a’), glsp, Windmaschine – iv: gr.tr, hg.bk, gl, 
vibr – v: kette, holzbl, kl.tr, gr.tr, 2 tam-t (mittelgroß/sehr groß), Wassergong, 
crot, gl, Xyl

spielauer: 42’

uraufführung: 10. oktober 2003, hamburg (NDr „das neue werk“)
anne-carolyn schlüter (Mezzosopran) – thomas Mohr (bariton) – NDr-sinfonie-
orchester – peter ruzicka (leitung)

„. . .  und möchtet ihr an mich die hände legen . . .“  2007
Fünf Fragmente von hölderlin für bariton und klavier
(bearbeitung für klavier: Martin zehn)
Kompositionsauftrag der Internationalen Hugo-Wolf-Akademie und der Bayerischen Akademie 
der Schönen Künste
 1.  Die erscheinung der Madonna
 2.  empedokles
 3.  Was ist gott?
 4.  Mein bild
 5.  Das gefühl der einsamkeit

spieldauer: 15’

uraufführung: 3. März 2007, tübingen
thomas bauer (bariton) – siegfried Mauser (klavier)

Druckausgabe: sik 8558

 cd: thoroFoN cth 2509
thomas bauer (bariton) – siegfried Mauser (klavier)

werke mit SingStimme / chor
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leBen und tod  2009
zwei gesänge nach gedichten von eduard Mörike
für bariton und klavier
Kompositionsauftrag der Kissinger LiederWerkstatt 2009
 1.  tibullus
 2.  leben und tod

spieldauer: 7’

uraufführung: 27. Juni 2009, bad kissingen
hans christoph begemann (bariton) – axel bauni (klavier)

Druckausgabe: sik 8655

hölderlin  SymPhonie  2010
für bariton, kammerchor und orchester

 1.  risonanza in simpatia
 2.  Die vertreibung aus dem paradies
 3.  Das gefühle der einsamkeit – empedokles-Monolog i
 4.  gestrandet – Welcome on earth
 5.  empedokles-Monolog ii
 6.  Wohin?
 7.  Natürlich empedokles – empedokles-Monolog iii
 8.  Das Menschliche zieht micht hinan
 9.  empedokles-Monolog iv
 10. berg und tal

3(picc),3(englhorn),3(bklar),3(kFag) – 4,3,3,1 – pk (7), 4 schl*, harfe, klav, 
cel, streicher (10/8/6/6/4) – kammerchor (4/4/4/4), zuspielung: „parsifal-glo-
cke“ (e“)

 * i: cymbales antiques, bk, kl.tr, styropor – ii: 5 bongos, 5 tomt, gr.tr, 2 hg.bk,
styropor – iii: tomt, tam-t, javanische buckelgongs, gl, glsp – iv: gr.tr, tam-t, 
javanische buckelgongs, Xyl, vibr

spieldauer: 40’

uraufführung: 17. oktober 2010, peking
thomas bauer (bariton) – chor der Nationaloper – china philharmonic orchestra 
– peter ruzicka (leitung)

werke mit SingStimme / chor
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mnemoSyne  2016
erinnerung und vergessen für sopran, 18 streicher und schlagzeug
Für Mayuko

2 schl*, streicher (1-4/5-8/4/4/2)
 * i: cymbales antiques, bongos, tomt, bk, tam-t, röhrengl – ii: kl.tr, gr.tr, bk,
  tam-t, vibr, Marimba

spieldauer: 35’

uraufführung: 5. Mai 2017, bremen
sarah Maria sun (sopran) – Die Deutsche kammerphilharmonie bremen – peter 
ruzicka (leitung)

Partitur: sik 8868

	 ► siehe auch:  kaMMerMusik /  eNseMble – e r i n n e r u n g  u n d  ve r -
  g e s s e n

Benjamin SymPhonie  2018
für sopran, bariton und orchester
text: Yona kim (dt.)

2,2,3(bklar),3(kFag) – 3,3,3,1 – pk (7), 4 schl*, klav/cel, streicher (10/8/6/5/5) 
– bühnenmusik evtl. zugespielt): 3 Ferntrpt, kl.tr – gr. gem. chor, kinderchor, 
sprechchor (vorproduziert)

 * i: 5 bongos, kl.tr, gr.tr, hg. bk, glsp, 2 tam-t (gr./sehr gr.), cymbales antiques,
röhrengl, hammer – ii: cymbales antiques, 5 tomt, kl.tr, hg.bk, javanische 
buckelgongs, Xyl, tempelbl – iii: trgl, cymbales antiques, kl.tr, hg.bk, java-
nische buckelgongs, röhrengl, vibr, Marimba, gr. tam-t, glsp, trgl, röhrengl 
– iv: 4 pk, kl. tr., Xyl., hg.bk, becken geschlagen, tam-t, cymbales antiques

spieldauer: 45’

uraufführung: 29. März 2018, Frankfurt
lini gong (sopran) – thomas bauer (bariton) – sinfonieorchester des hessischen 
rundfunks – peter ruzicka (leitung)

werke mit SingStimme / chor
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eSta noche  1967
trauermusik für die opfer des krieges in vietnam

	 ► siehe:  Werke Mit siNgstiMMe

todeSfuge  1968/1969
szene für alt, kammerensemble, sprecher und tonband

	 ► siehe:  Werke Mit siNgstiMMe

introSPeZione  1969/1970
Dokumentation für streichquartett (1. streichquartett)

spieldauer: 13’

uraufführung: 20. November 1970, kiel – das neue werk, NDr
hamburger streichquartett

uraufführung der 1. Fassung: 27. Februar 1970, hamburg
hamburger streichquartett

Spielpartitur: sik 823 

cd: DabriNghaus uND griMM MDg 6250549-2
hamburger streichquartett

ecM 1694
arditti string Quartet

Neos 10822/23
Minguet Quartett

kammermuSik  /  enSemBle
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„. . .  fragment . . .“  1970
Fünf epigramme für streichquartett (2. streichquartett)

 1.  Molto calmo, statico
 2.  eccitato
 3.  sfasciarsi
 4.  Movimentato
 5.  indistinto

spieldauer: 7’

uraufführung: 18. Juni 1974, stuttgart
pandula-Quartett

erstproduktion: 16. Juni 1972, berlin – radio bremen
Westphal-Quartett

Spielpartitur: sik 833

 cd: Wergo Wer 286071-2
Westphal-Quartett

harMoNia MuNDi hM/DMr 2058-2
susanne Jablonski, ute sauerbrey, Manon und cosima gerhardt

ecM 1694
arditti string Quartet

Neos 10822/23
Minguet Quartett

kammermuSik  /  enSemBle
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StreSS  1972
für acht schlagzeuggruppen*
 * i: tam-t, bk, jav. buckelgong, 4 holzbltr, Wasamba-rassel, bambus-pendel-

rassel, 2 congas, (hängende) klick-klack-kugeln, papier
ii: bk, jav. buckelgong, kettenrassel, Metallscheibe, claves, Fruchtschalenras-
sel, gr.tr, 3 autofelgen, papier, styropor 
iii: bk, jav. buckelgong, Donnerblech, Mehrklangpeitsche, kl.tr, Muschelklap-
per, sack mit gläsern, Flaschenkorkenknall, Würfelbecher (mit 6 Würfeln), 
styropor, papier
iv: tam-t, bk, jav. buckelgong, 2 almgl, 3 trgl, Maracas, 4 bongos, bin-sa-
sara, papier
v: tam-t, bk, jav. buckelgong, 2 tempelgl, sistrum, 4 tomt, Münzensack, 
rute, papier
vi: bk, jav. buckelgong, röhrengl, ratsche, reco-reco, kl.tr, Quijada, sand-
blöcke, styropor, papier
vii: bk, jav. buckelgong, rollschelle, Metallfolie, holzbltr, Mehrklangpeit-
sche, cabaza, gr.tr, hyoshigi, styropor, papier
viii: tam-t, bk, jav. buckelgong, 4 tempelbl, Maracas, guiro, 4 Flaschen, kis-
sen (mit teppichklopfer), papier

spieldauer: 7’

uraufführung: 13. april 1972, München
percussionsensemble siegfried Fink

 cd: Wergo Wer 286071-2
percussionsensemble siegfried Fink

„. . .  der die geSänge ZerSchlug“  1985
stele für paul celan nach gedichten aus ,zeitgehöft‘
für bariton und kammerensemble

	 ► siehe:  Werke Mit siNgstiMMe

klangSchatten  1991
für streichquartett
Für Alfred Schlee zum 90. Geburtstag
Dauer: 2’30”

uraufführung: 18. November 1991, Wien
arditti string Quartet
© universal edition, Wien

Partitur: ue 19969

 cd: ecM 1694
arditti string Quartet

Neos 10822/23
Minguet Quartett

kammermuSik  /  enSemBle
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. . .  üBer ein verSchwinden  1992
3. streichquartett
Kompositionsauftrag der Kölner Philharmonie
Dauer: 21’

uraufführung: 5. april 1993, kölner philharmonie
arditti string Quartet

Studienpartitur: s i k  808

 cd: ecM 1694
arditti string Quartet

Neos 10822/23
Minguet Quartett

Satyagraha  1995
annäherung und entfernung für kammerensemble

1,1,1,1 – 1,1,1,0 – pk, 3 schl*, klav, 2 vl, va, vc, kb

 * i: 2 hg.bk, Militärtr – ii: 2 hg.bk – iii: 2 tam-t, gr, tr

spieldauer: 11’

uraufführung: 8. November 1995, hamburg – das neue werk, NDr
ensemble das neue werk – Dieter cichewiecz (leitung)

Studienpartitur: sik 1951

	 ► siehe auch:  orchesterWerke – s a t y a g r a h a , orchesterversion

„. . .  Sich verlierend“  1996
für streichquartett und sprechstimme (4. streichquartett)
Kompositionsauftrag der Kölner Philharmonie
spieldauer: 20’

uraufführung: 14. oktober 1997, kölner philharmonie
arditti string Quartet – Dietrich Fischer-Dieskau (sprecher)

Studienpartitur: sik 1956

 cd: ecM 1694
arditti string Quartet – Dietrich Fischer-Dieskau (sprecher)

Neos 10822/23
Minguet Quartett – christoph bantzer (sprecher)

kammermuSik  /  enSemBle
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tomBeau  2000
für Flöte (altflöte, bassflöte) und streichquartett

spieldauer: 8’

uraufführung: 6. Februar 2000, berlin
cornelia brandkamp (Flöte) – Mitglieder des Deutschen-symphonie-orchesters 
berlin

 cd: thoroFoN cth 2509
cornelia brandkamp (Flöten) – arditti string Quartet

SturZ  2004
für streichquartett (5. streichquartett)
Kompositionsauftrag von ,wien modern‘
spieldauer: 15’

uraufführung: 17. November 2004, konzerthaus Wien
arditti string Quartet

Studienpartitur: sik 8530

 cd: thoroFoN cth 2509
arditti string Quartet

Neos 10822/23
Minguet Quartett

erinnerung und vergeSSen  2008
für streichquartett und sopran (6. streichquartett)
text: Friedrich hölderlin, Fragmente aus ,Mnemosyne‘ im vierten, sechsten und 
siebenten satz
Dem Minguet Quartett gewidmet
 1.  e = 100 – q = 40 – e = 100 – q = 30 – e = 100
 2.  e = 128
 3.  q = 58
 4.  q = 40
 5.  e = 50
 6. e = 100 – q = 40 – e = 80 – e = 50
 7.  e = 46

spieldauer: 32’

uraufführung: 3. Juli 2008, bad kissingen
Mojca erdmann (sopran) – Minguet Quartett

Partitur und Stimmen: sik 8595

 cd: Neos 10822/23
Minguet Quartett – Mojca erdmann (sopran)

	 ► siehe auch:  Werke Mit siNgstiMMe – M n e m o s y n e

kammermuSik  /  enSemBle
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nachSchrift  2008
Drei stücke für violoncello und klavier
Kompositionsauftrag der Musiktage Mondsee 2008
spieldauer: 9’

uraufführung: 30. august 2009, Mondsee
heinrich schiff (violoncello) – stefan vladar (klavier)

Druckausgabe: sik 8567

reZitativ  2009
für violoncello und klavier
Kompositionsauftrag des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft aus Anlass des Violoncello-Wett-
bewerbes 2009
spieldauer: 10’

uraufführung: 11. oktober 2009, Wiesbaden
valentin radutin (violoncello) – per rundberg (klavier)

Druckausgabe: sik 8674

. . .  je weiter ich komme, um So mehr finde ich mich
unfähig, die idee wiederZugeBen . . .  2011
hommage für kammerensemble
Kompositionsauftrag der Stadt Karlsruhe, gefördert durch die Ernst von Siemens Musikstiftung 
anlässlich des 60. Geburtstages von Wolfgang Rihm

1,0,1,tsax,0 – 0,0,1,0 – harfe, klav, vl, va

spieldauer: 11’

uraufführung: 18. März 2012, karlsruhe
ensemble teMa – gérard buquet (leitung)

Partitur: sik 8704

kadenZ  2014
für vier hörner
Dem Leipziger Hornquartett gewidmet
spieldauer: 4’

uraufführung: 2015
leipziger hornquartett

Studienpartitur: sik 8797

bei k a d e n z handelt es sich um eine auskopplung aus dem hornkonzert s p i r a l 
(2013) unter Weglassung de ursprünglich enthaltenen klavierparts und pauken.

kammermuSik  /  enSemBle
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kammermuSik  /  enSemBle

„.. .  PoSSiBle-à-chaque-inStant“ (7. streichquartett) 2016

spieldauer: 40’

uraufführung: 7. Mai 2017, hamburg
Minguet Quartett

Partitur: sik 8863

Still  2016
Memorial für posaune und kammerensemble
Kompositionsauftrag des Konzerthauses Blaibach gefördert durch die Ernst von Siemens-Musik-
stiftung

1,1,bklar,0 – 0,0,0,0 – pk, 1 schl*, klav, harfe, streicher (1/1/1/1/1 oder cho-
risch)

 * pk, kl.tr, jav. buckelgongs, röhrengl, vibr

spieldauer: 10’

uraufführung: 17. september 2017, blaibach
ensemble risonanze erranti – peter tilling (leitung)

Druckausgabe: sik 8871
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drei SZenen  1967
für klarinette solo

 1. lamento
 2. invocazione
 3. elegia

spieldauer: 7’

uraufführung: 12. Februar 1970, hamburg
hans Deinzer

Druckausgabe: sik 810

 cd: aMp 5056-2
Daniel bollinger (2. und 3. satz, Jugend musiziert 1995)

auSgeweidet die Zeit . . .  1969
Drei Nachtstücke für klavier (zu gedichten von Nelly sachs)

 1. Molto calmo, quasi meditativo
 2. Molto agitato
 3. elegiaco

spieldauer: 8’

uraufführung: 1. Juli 1971, spoleto
Justus Frantz

Druckausgabe: sik 816

 cd: Dabringhaus und grimm MDg 6250549-2
carol tainton

Sonata Per violoncello  1969

spieldauer: 12’

uraufführung: 27. Februar 1970, hamburg
claus kanngiesser

Druckausgabe: sik 817

 cd: DabriNghaus uND griMM MDg 6250549-2
Matthias lorenz

movimenti  1969/1970
scena per cembalo

spieldauer: 4’

uraufführung: 12. Juni 1974, hamburg
Jutta Dreesen

Druckausgabe: sik 835

werke für ein SoloinStrument
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Zeit  1975
Fragment für orgel

spieldauer: 10’

uraufführung: 3. april 1975, kassel – neue musik in der kirche
zsigmond szathmáry

Z-Zeit  1975
für orgel
Kompositionsauftrag des Senders Radio Bremen
spieldauer: 10’

uraufführung: 13. Mai 1976, bremen – pro musica nova, radio bremen
gerd zacher

Druckausgabe: sik 843

 cd: koch/schwann 3-1389-2
Friedemann herz

Stille  1976
vier epiloge für violoncello solo

 1. –
 2. (Quasi quartetto d’archi) Mit äußerster virtuosität und präzision (,wie besessen‘)
 3. Äußerst still, quasi canto
 4. erregt

spieldauer: 9’

uraufführung: 28. November 1976, erlangen
Werner taube

Druckausgabe: sik 851

 cd: DabriNghaus uND griMM MDg 6250549-2
Matthias lorenz

SeBoniana  1978
etüde für drei Flöten (ein spieler: gr. Flöte, alt-, bassflöte)

spieldauer: 10’

uraufführung: 29. september 1979, Marktbreit
karl-bernhard sebon

werke für ein SoloinStrument



83

PréludeS  1987
sechs stücke für klavier
Kompositionsauftrag des Schleswig-Holstein Musik Festivals
 1. con tenerezza
 2. Feroce
 3. religioso
 4. con delicatezza
 5. virtuale, ,schattenhaft‘
 6. tombeau

 spieldauer: 11’

uraufführung: 16. august 1987, Neumünster – schleswig-holstein Musik Festival
carol tainton

Druckausgabe: sik 1810

 cd: koch/schwann 311082
David levine

DabriNghaus uND griMM MDg 6250549-2
carol tainton

Parergon  2006
sieben skizzen zu h ö l d e r l i n  für klavier
Kompositionsauftrag des Klavier-Festivals Ruhr
 spieldauer: 16’

uraufführung: 31. Mai 2007, Moers
christopher tainton

Druckausgabe: sik 8560

fünf SZenen  2009
für klavier

spieldauer: 10’

uraufführung: 17. Juni 2010, Moers
sophie-Mayuko vetter

Druckausgabe: sik 8654

werke für ein SoloinStrument
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comPenSaZione  1966/2009
erinnerung für klavier

 spieldauer: 4’

Druckausgabe: sik 8683

drei Stücke  2012
für klarinette solo
Kompositionsauftrag des Konzerthauses Wien
Jörg Widmann gewidmet
 1. e = 90 fliehend
 2. e = 104 ausbruchhaft
 3. statico

 spieldauer: 5’

uraufführung: 23. Mai 2013, Wien
Jörg Widmann

Druckausgabe: sik 8724

üBer unStern  2013
späte gedanken für klavier
(klavierversion von Ü b e r  u n s t e r n für orchester [2012])
Kompositionsauftrag des Klavierfestivals Ruhr
 spieldauer: 10’

uraufführung: 20. Mai 2013, holzweckede
sophie-Mayuko vetter

Druckausgabe: sik 8721

r. w.  2014
Nachzeichnung für klavier
(klavierversion von r . W.  für orchester [2012])

 spieldauer: 8’

uraufführung: 27. Juni 2014, emden
sophie-Mayuko vetter

Druckausgabe: sik 8786

werke für ein SoloinStrument
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werke für ein SoloinStrument

Sonata Per contraBBaSSo  2016
bearbeitung von s o n a t  p e r  v i o l o n c e l l o ,1969 (Heiko Maschmann)
spieldauer: 12’

uraufführung: 9. Januar 2017, kiel
heiko Maschmann

Druckausgabe: sik 8830
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werke für variaBle BeSetZung

„de . . .“ /  muSac  1971
verbalkompositionen
„ D e  . . . “  für einen instrumentalisten oder ensemble, M u s a c  für ensemble

Bewegung  1972
environment für tonband (elektronische ausarbeitung von M u s a c )

spieldauer: 8’
 cd: Wergo Wer 286071-2

outSide – inSide  1972
radiophonisches Modell

 1. teil: vc, klav, e-org, 3 schl – 2 schauspieler, 1 sängerin
 2. teil: 1,1,1,0 – 1,1,1,0 – 3 schl, harfe,cel/cemb,e-git,streicher (7/0/2/0/1)

spieldauer: 45’

erstproduktion: 10.-13. Juni 1972, radio bremen/bayerischer rundfunk
claus kanngiesser (violoncello) – peter roggenkamp (klavier/e-orgel) – gyula 
racz, Joachim sponsel, klaus-peter klemke (schlagzeug) – alexandra riechert, 
peter höner (schauspieler) – adelheid peper (sängerin) – studio-orchester han-
nover – klaus bernbacher (leitung)
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editionen fremder werke

g u s tav m a h l e r : klavierquartett (1876)

 1. Nicht zu schnell (h ~ 69) – Mit leidenschaft – sehr leidenschaftlich – entschlos-
sen (q ~ 132) – q ~ 84 – q ~ 104 – q ~ 52 – l’istesso tempo – q ~ 96 – q ~ 132 – q ~ 63

 2. skizze eines scherzo-satzes

Druckausgabe: s i k  800 (erstausgabe 1973)

2011 wurde der Quartettsatz von achim Fiedler für streichorchester bearbeitet. 
Diese version, spieldauer: 12‘, wurde am 19. oktober 2011 in Wuhan durch die 
Festival strings lucerne unter der leitung von achim Fiedler uraufgeführt.
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igor Strawinsky – geschichte in der gegenwart

 in: ,Melos‘, heft 9/1971, s. 352-354; auch in: h. lindlar (hg.): igor strawinsky, Frank-
furt/Main 1982, s. 181-185

Befragung des materials.
gustav Mahler aus der sicht aktueller kompositionsästhetik

 in: ,Musik und bildung‘, heft 11/1973, s. 598-603; auch in: p. ruzicka (hg.): Mahler – 
eine herausforderung. symposion, Wiesbaden 1977, s. 101–120

gustav mahlers klavierquartett von 1876.
einige anmerkungen zum nachgelassenen Werk

 in: ,Musica‘, heft 5/1974, s. 454-457

krellmann, hanspeter: komposition als moment der verweigerung.
gespräch mit dem komponisten peter ruzicka

 in: ,Musica‘, heft 2/1976, s. 122-127

mahler – eine herausforderung. ein symposion
  (herausgeber: peter ruzicka), Wiesbaden 1977

annäherung an einen torso.
Das Finale der Neunten symphonie von anton bruckner

 in: Neue zürcher zeitung Nr. 120 vom 27./28. Mai 1978; auch in: ,hiFi stereofonie‘, 
heft 2/1979, s. 140

ästhetisches konzept und existenz

 in: e. haselauer (hg.): komponieren heute – ideelle isolation kontra Marktgängigkeit, Wien
1979, s. 16-20

alexander Zemlinsky – seine Zeit ist gekommen

 in: programmheft der hamburgischen staatsoper, hamburg, september 1981

mahlers 10. Symphonie

 in: h. kühn/g. Quander (hg.): gustav Mahler. ein lesebuch mit bildern, zürich 1982,
s. 146ff

auSwahlBiBliograPhie  s e l b s t z e u g n i s s e  u n d  g e s P r ä c h e
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auSwahlBiBliograPhie  s e l b s t z e u g n i s s e  u n d  g e s P r ä c h e

hans Pfitzner – der große unbequeme

 in: Mitteilungen der hans-pfitzner-gesellschaft München 1983, heft 45, tutzing 1983, 
  s. 37-45

Zum werk allan Petterssons (1911–1980)

 in: schriftenreihe der Dt. gesellschaft zur Förderung der kultur, 1984, s. 5-7
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