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auch unmCglich sein, zu allgemeinen V 
Krlteren einer heutigen musikalischen Jc 
.Sprache· zu gelangen Sinnvoller er b 
scheint es, in pluralisTIscher Weise nach S< 
verschiedenen, einander entgegen fc 
gesetzten Sprachformen zu suchen: in c! 
der Komposition sind gewisse Extrem Zl 
punkte erreicht worden, zwischen hi 
denen unser Er1eben sich bewegt, d 
Auf der einen Seite die Konzentranon b 
auf das Er1ebnis des .Oberraschenden e 
Augenblicks' - die Form wird hier zu 
einer Reihung fast punktfermiger Ereig
nisse, und dies erscheint mir als die 
Essenz der europaischen Musikentwick
lung, zumindest seit Beethoven: auf der P, 
anderen Sere eine Neuentdeckung e 
des Kontinuiertichen, der Periodizitat der Ie 
langen statischen Rachen: die .asia o 
tische' M6glichkeit der Musik a 
Ich bin, wie monche heute, fasziniert ti( 
von der Rauschwirkung den magi tr 
schen Potenzen einer ,statischen' 'v\ 
Musik Allerdings ist mir - vor allem durch SE 
Erfahrungen mit Vorformen meiner d 
,ModelIe fUr variable Besetzung', aOOr g 
auch durch das haufige Dirigieren von h 
Earle Brown - klar geworden, daB es a 
absolute, das heiBt, .endlose' und un p 
kontrollierte Stank in der Musik nicht C 
geOOn kann; um die ,Ruhe' erlebbar tr 
zu machen, muB man die statischen r::: 
Flachen mitminimolen Veranderungen ir 
ausstatten, de mit dem .inneren Oh( o 
genau empfunden wurden, Auch o 
scheint es mir ein Fehler zu sein, sich der o 
Tendenz zur Statik kompositorisch rest h 
Ics auszuliefem, allzu leicht entsteht eine tir 
abstumpfende, ,drogenartige' Musik r::: 
Nichts gegen musikalische Trips, aOOr c 
der Komponist muB den H6rer immer U 
wieder ,zurOckholen" t 
Ich on fOr die Integraton verschie rr 
dener T echniken zu einem mehrschich H 
tigen musikalischen Denken Es erschien e 
als Schwache des Serialismus, daB er R 
aufgrund seiner logischen Geschlos n 
senheit eine Tendenz zum Sterilen ent fr 
wickelte Aber auch aile konsequent VI 

angewandten Zufallstechniken sind n 
.geschlossene Systeme' - auch wenn c 
sie formal .offen" sind: sie haben keinen c 
Widerspruch in sich selbst. Ich halte es E 
fOr sinnvdL radikal widersprOchliche tt 
Systeme zusammenzuzwingen. Wollte Ii 

man den Serialismus in seinen Wurzein r( 

Oberwinden, mOBte man auf qualifizie- . t 
rendes Denken OOOrhaupt verzichten, : c 
zum auf das temperierte T ori- S" 
system, Art von praziser Rhythmik IE 
usw,; OOsser ware es, den geschlcs c 
senen Ratonalismus durch Integraton r 
von .nicht gerasterten Denkformen' zu c 
durchbrechen t 
AuBer an allen nicht-quannfizierten I, 
Notatonen k6nnte man zum Beispiei tt 
an konsequent oOOrt6nigern Denken IE 
interessiert sein: die M6glichkeit, mit C 
.reinen· Intervallen zu arbeiten, scheint t~ 
noch kaum neu genutzt; deKoppelung s 



mehrerer obertaniger Systeme er6ffnet 
durch die vielen entstehenden Mikro
inteNalie neue Harerfahrungen. 
Von den Neuentwicklungen der letzten 
Jahrzehnte scheinen mir fUr dos Ohr 
besonders bedeutsam: dos Haren in 
Schichten, der Ausbau der 
farbentechnik, das Erlebnis langer 
chen, die MikrdntelValle 1m Gegensatz 
zu diesen Differenzierungen kommt mir 
heute vieles ve~Chrt vor: die Massierung 
der Mittel; die LCrmorgien; die unver
blndiche AJeatorik; die Anbetung der 
elektronischen T echnologie 

Hans Zender 

People more clever than I have already 
established the fact that there con no 
longerbea 'style' in thetradinonol sense 
of the word and for this reason it should 
also prove impossible to coin a defini
non Of the general criteria regarding 
the musico 'language' of today. It 
would seem to make more sense to 
search in a pluralistlc manner for various 
diametrically opposed forms of lan
guage Ce1ain points of 
have been reached in co~-~";+:~-
and our experience moves 
place between these points. 
On the one hand we have the concen
traTIon on the experience of the "sur
prising momenf - here the form turns 
into a series at as it were, dot·likeevents, 
and thiS seems to meto bethe essence 
ofthe development in music. 
at least since Beethoven, on other 
hand there is the new discovery of con
TInuity, of periodicity, of extended static 
planes representng the "asiatic" 
approach to music. 
Like many others today, I am fascinated 
by the intoxicanng effects and the 
magical potennals of "sta1lc' music. 
However, mainly because of my own 

with the preliminary struc
tures of my "Models for Variable Instru
mentation", W also because of the 

occasions when Earle Brown 
was conducting, it hasbecomeclearto 
me that an absolute static, or 'endless" 
and uncontrolled static state is, in music, 
an impossibility. In order to render the 
experience of a "state of resf feasible, 
the static planes must be endowed 
with minimal variations which are accu
rately perceived by the 'inner ear" I also 
believe it would be mistaken to surren
der completely to a tendency towards 
static music in composition This con 
lead only too easily to music which has 
a saturating and "drug-like" effect. I have 
no objection to "trips" in music. but the 
composer must continually "fetch 
back' the listener. 
I advocate the integration into musical 
thinking of various techniques onvarious 
levels. Because of its consistent and 
closed system, serialism developped a 
tendency towards sterility, and this 
seemed to be one of its weaknesses. 

Butall the other techniques working with 
accidental occurrences are, if used 
consistent1y, also 'closed systems" 
even when are 'open' as regards 
their form: contain no integrated 
contradiction. i believe it makes sense If 
radically opposed systems are forced 
together. If serioism were to be over· 
come to the very roots, one would have 
to do Without thinking in terms of 
tites altogether, without the even-tem 
pered tone for instance, or any 
kind of rhythm, etc. It would be 
better break up the closed ration
alism with integrated 'undefined forms 
of thought". 
Apart from all notations which are not 
expressed n quantities one might. for 
instance, inveSTIgate a method of 
thought consistenty based on over
tones. It seems that the opportunities 
for with 'pure" intelVais have so 
far hardy been exploited in a new 
manner. The coupling of several sy
stems of overtones opens upnew possi
bilities in the field of listening because 
of the many resulting micro-intelVais. 
What seems to me to be of particular 
significance in the development of 
recent is listening on different 
levels, in the of 
using tone coiours, the of 
extended planes, and the micro-inter
vals. I believe that in contrast to differen
tiations of this kind much is out of date 
today: the assembly en masse of the 
media employed, the orgies Of noise, 
the noncommittal use of accidental 
occurrences, and the reverence for 
electronic techndogy. 

Hans Zender 
(tronsoted by Stefm oe l-loon) 



Elemente 

1m Gegensatz zu )Litanei, und)Kantate<, welche 
vor allem nach neuen harmonischen Wegen 
suchen, ist die Grundlage der radiophonen 
Komposiiion Hemente (1976) das Prinzp der 
Cdlage, Ebenso wie der Komposiiionsvor
gJng (ein Zusammensetzen zweier Cllterer, 
voneinander vdlig unabhClngiger Stucke 
Zenders) war die Produkiion des Bandes ein 
reiner Montage-ProzeG ous dem wClhrend 
Proben und AuffOhrungen entstandenen 
Bandmaterial de( Madelle< (Radio-Sinfonie
Orchester Frankfurt) und vonCanto Vi (Vocal
ensembleKassel, Leitung: Klaus Marlin Ziegler) 
wurde das Band der )Elemente< gemischt, 
wobei ausschlieGllch Schnitte, Uberlagerun
gen und dynamische Manipulaiionen vorge
nommen wurden, 1m Vordergrund steht also 
nicht die Nutzung der technischen M6glich
keiten zur Erzeugung besiimmter Klangfarben, 
sondern der Schnitt und die UberlaQerung als 
)Urer1ebnisse< des technischen Zeitalters, 
Schnitt und Uber1agerung sind zwei Fcrmen 
des gleichen VorgJngs: des simultanen Er
lebens von gegensCltzlichen, voneinander 
unabhClngigen Zeit -Schichten 
Die zwOlf Modelle fOr variable Besetzung 
(1971-73) sind in verschiedener Weise auf
fOhrbar: als komplette einzeln oder in 
k1einen Zyklen, Die Besetzung kann klein oder 
groB sein, die AuffOhrung in einem oder 
mehreren RClumen stattfinden, Die Auswahl 
der Klangfarben kann vom Dirigenten frei ver
fOgt werden, Die ungeradzahligen Madelle 
sind strenge fOnf- bs zehnsiimmige Kanons, 
die versetzt auslaufen; die geradzahligen 
sind verbal und graphiseh noliert, jeder Spieler 
kann die VorschlClge des Komponisten durch 
die Wahl zUsCltzlicher Klangfarben erweitern, 
Die Spielm6gilchkeiten, die der Komponist fOr 
denkbar hCllt sind nahezu grenzenlos, gefor
dert ist lediglich, daB der AuffOhrungsleiter sie 
Oberschaut und steuert, SOgJr eine mutli
medale Integratof'li in vdlig neue Zusammen
hClnge wird ausdrOckilch fOr m6gllch be
funden 
Die Komposilion Canto V, fOr 3 bs 16 Siimmen 
besteht aus zwei T eilen )Konlinuum und )Frag
mente<, nach Texten von Heraklit in griechi
scher Originalsprache, )Koniinuum 1st in einem 
einzigen System noliert, das sich als Moonder 
Ober zwei NotenblCltter windet. Jeder SClnger 
kann seine Parts belielog oft wiederholen, so 
daB die angestrebte Uberlappung der Zeilen, 
der Ubergang von einem Extrem zum an
deren, sich mOheios einstellt. Die beiden HCllf
ten der )Fragmente werden in einem Aus
wahlverfahren aus der Gesomtzahl der 24 
Fragmente beSlimmt. Uber die Reihenfdge 
und die relaiive HClufigkeit der einzelnen 
mente wird entweder nach Ellner vom 
genten hergestellten Fassung oder durch 
Zufallsmanipulatonen entschieden, 1m An-
hang der )Fragmente< befinden sich fragmen
tarische, in EinzelsCltzen gebildete )EinschOoo, 

die jeweils nur einmal verwendet werden 
dOrfen und CodacMaterial enthalten. um die 
AuffOhrung zum AbschluB zu bringen 

Die semanlische Bedeutung der )Bemente 
liegt in derPolarisierung und zugleich Verklam
merung zweier gegensCltzlicher PhClnomene: 
hierdie spekulalive, zugleich sinnbldliche Welt
erklClrung Heraklits mit Hilfe der Elemente Erde, 
Wasser, Feuer. LUft; dart die elementaren musi
kalischen Tapetenmuster der Madelle, die 
ihren Inbegriff im )endiosef'li Repelieren ihrer 
selbst finden, gewissermaBen fOr )Enlindividua
lisierung stehen Beide durchdringen sich: die 
SimpizitClt inmitten der KomplexitClt, 
Die Vokaltechniken von )Canto Vi schmiegen 
sich Oberwiegend den Bementen lautmale
risch an: ZerkiOftetheit und Kontrastreichtum 
fOr langgestreckte, flieGende Klang
figuren fOr )Wasser(; patzlich hereinbrechende 
Oescendi, Uberkreuzungen, zOngelndes 
Wandern des Klangs (mit ff-EinschOben aus 
den )Modellen,) fOr )Feuer< (wobei das griechi
sche Wort fOr Feuer )to pyri - magische 
Verformungen er1ebt); die gehauchten und 
gefiOsterten Vokalisierungen der )Luft, mn- dem 
SchlOsselwort psyche, 
Die)8emente verkarpem die eine M6glichkeit 
von Zenders kompositorischer Arbeit; sie 
stehen im Gegensotz zu seinen litaneihallten, 
>einfachen, wellenarligen StOcken, 

Litanei 

)Litanei( fOr drei Violoncelli entstand 1976 und 
wurde ein Jahr spClter beim Westdeutschen 
Rundfunk in KOin uraufgefOhrt Das Stuck steht 
in Zusammenhang mit Zenders Suche nach 
einem die temperierte Stimmung hinter sich 
lossenden System und versucht eine mikro
tonale Musiksprache zu kodfizieren, Dabei 
werden ,licht nur die uns vertrauten Intervalle 
2:3,3:4, 4:5 oder 8:9 - also reineQuinte, Quarte, 
groBe Terz und groBe Sekunde - verwendet, 
sondern dem Spieler auch die im euro
pClischen Tonsystem bsher)verdrClngten<inter
valle 6:7, 7: 8, 10:11, 12:13 u. a. abveriangt, 
mithin Differenzierungen die bs in abenteuer
lich erscheinende (1m Notentext Ober den 
tradmonell nolierten Tonreihen verzeichnete) 
Intervallproporlionen wie etwo 18:29 oder gar 
52:19 vorgetrieben sind, Es handelt sich um 
Differenzierungen der einfachen Intervalle die 
groBe Terz beispielsweise (4:5 oder 8:10, 
16: 20 usw.) kann nach 15:19, 14:18, 31: 40 
usw vergrOOert und somit der Quarte ange
nClhert, oder etwa nach 9:11 17:2l, 33:40 
usw verkleinert und somn- der k1einen T erz an
genClhert werden, 
Um dem Ohr des Musikers die ungewohnten 
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Intervolle evident zu machen, wOhlt Zender 
einen ebenso einfachen wie zwingenden 
Weg: die gesomte hormonische Konstruktion 
der )Litonei< besteht ous einer Kette von Inter
vollen und deren KombinotionstOnen. Jeder 
Streicher kennt dos PhOnomen der Differenz
tone: spielt er beispielsweise die Quorte g-c1 

(3:4). so k1ingt leise ein groBes C = 1) mit. 
VergrOBert er die Quorte zu einem Tritonus hin. 
so verOndert sich der Differenzton, je nach der 
exokten HOhe des Griffs. Die >ouskompo
nierteni DifferenztOnehoben also (obgesehen 
von ihrer hormonischen Eigenbedeutung) 
eine Stotz- und Korrekturfunktion fUr den 
Spieler; die Obe(den im System 
notierten TonhOhen ongegebenen Zohlen 
bestimmen die exokte HOhe des Griffs (was 
00 einem schon in der >kiossischen< Musik so 
mehrdeutigen Interval! wie dem Tritonus ols 
besonders notwendig in die Augen sticht). 
Hier ist dos temperierte System nicht nur ver
lassen, sondern von innen herous gesprengt 
es entsteht eine Hormonik die weder ols )tonol, 
noch ols >otonol, zu bezeichnen ist. 
)Litoneii ist nicht in T okten notiert, sondern in ins
gesomt 46 Zeilen. Die Dauer Zeile be
trOgt 20 bis 22 Sekunden. Jede Zeile ist durch
weg auf zwei System en notiert: unten lange 
Noten (oder Glissandi), oben kurze Ereignisse, 
die unschorf notiert und somit dem Spieler 
Freiheit in AusfOhrung und Zusommenspiel 
lassen. An einzelnen Stellen ist ouch die Wahl 
der T onhOhen dem Interpreten Oberlassen, 
on<:Je;::)et)8n ist dort nur die relative HOhe des 
Tons. den genouen Zeitpunkt des ersten 
Einsotzes konn der einzelne Spieler fast stets 
seiber bestimmen. Hingegen ist die Einstim
mung der Instrumentegenou vorgeschrieben 
noch einer in der Portitur genou on;Je<:JelJe
nen Scordotur: 

5 : 7 : 12:18 

IV, III, II, 1 

Was die Beziehung des Musikers zum Noten
text ongeht, so findet man in der )Litonei< eine 
neuortige >soziole< Situation die drei Cellisten 
sehen sich mit einem Text konfrontiert, den sie 
erst unter sich )verteileni mOssen: die 3 . 
sollen mOglichst olles spielen<, heiBt es, ober 
das ist technisch unmOglich; es mOssen des
wegen Verobredungen getroffen werden, 
ober nicht in dem Sinne einer nO<rTOu'Ton 

>Arbeiitsteilung, sondern so, daB es dauernd zu 
Interferenzen kommt daB der Hurer gleich
zeilig die individuell verschiedenen Lesorten 
des gleichen T extes durch die verschiedenen 
Spieler hOrt. Die quasi >konkurrierende< Aus
fUhrung der Possogen erzeugt eine 
Art von Dromotik die der Hurer "orfrl,-,=n 

konn. 
Chorokteristisch fOr >Liton~ deren ;':roi"ni~c:o 
frogmentorisch und gerOuschhott onhelben 
und longsom in klingende Tone und Intervoll

ketten Obergehen, ist die Gllederung des 
Abioufs durch lange Ruhepunkte, in eine 
Reihe von Einzelobschnitten, Innerholb derer 
sich ein sehr reiches Spelktrum on KIOngen, 
Forben, Rhythmen herousbildet. Aile Strlch
und Pizzicoto-Techniken werden im Loufe 
des StOcks entfoltet, die Kunst des Glissondo
Spiels ousdifferenziert. Doneben steht 
Gerouschhoftes durch BogenOberdruck und 
Behondlung des Corpus; die dynomische 
Palette reicht vom dreifochen piano bis zum 
vierfochen forte. 
Die Idee des Stocks, die der Titel suggeriert, 
beruht auf dem Spiel gleichmOBiger Zeit
obschnitte. Es ist die >Idee eines gleichmoBi
genWellenschlogesi - fOr Hans Zender>ein ein
faches Lelbensprinzip, eine orchetypische 
Formidee von Musiki Verschwiegen im Hinter
grund bleibt daOO de denklbore religiOse, 
liturgische Konnotolion des Titels. Dos sltzt lief 
in meinem UnbewuBten<, so der Komr::x::nist, 
>doB ich immer wieder Stocke schreiben muB, 
die in gleichmOGigen Zeitobschnitten ob
loufen ... eine Art inrrovertierter Musik die ein 
neues Zeitempfinden SChOfft.i 

Kontote (2. Sotz) 

Die Tendenzen zum Verlossen des tempe
rierten Systems sind in der 1980entstandenen 
>Kontote< nach Meister Eckehort fOr Altstimme, 
AltfOte, Violoncello und Cembalo erstmols 
ouch auf T osteninstrumente ongewondt, und 
domit notwendigerweise in ein begrenztes 
System gebracht worden. Dos bedeutet eine 
Umformung der uns vertrouten zwdftOnigen 
Chromotik Eine Bemerkung in der Portitur sogt, 
>Die gewOhlte Skala ist eine freie Umformung 
der (nicht-tempenerten) zwdfstufigen Tonlei
ter der k10ssischen chineslschen Musik.( 
Aus der klossischen Literotur des olten Chino 
1st uns eine merkwOrdge Zohlenfolge Ober
iiefert, welche unter onderem (auGer ihrer 
Bedeutung in der Astronomie, dem Kalender
wesen u. 0) ouch de MaGe der T onpfeifen, 
bzw der bezeichnete: 42-45-48-51 
-54-57 -6::)-64-68-72-76-81. 
Domit ist eine zwdftonige Leiter bezeich' ~t, 
deren Intervolleollerdings wieimterr rJe
rierten System Europos, gleichgroB sind, "on
dern hOChst verschieden. Die Idee Zenders 
ist nun, diese Zohlenfolge ols Frequenz
Proportionenreihe zu lesen; onders ousge
drOCkt, ols Auswohl von ObertOnen zwischen 
dem 42. und 81. Oberton. Die (auf dem 
oberen Manual des Cembalos eingestimm
te) so entstondene Tonleiter enthOlt ous
schlieSlich reine. dos heiSt nichttemperierte 
Intervolle: 

42/45/48/51/54/57/60/64/68/72 /76/81/84 
Go naeh Okla.lage mall, 4, 8, 16 usw.) 

2S~~~~~~~ 
Hans Zender, Litonei (Zeile 25) 



In sich enthClt dese Skala aile einfochen Inter
vdle (etwo die reinen Quinten 2:3 in CG:D:A:E 
sowie HFis und as: Gis, die reinen grd3en Ter

D:Fis), dan:Jber hinous ober ouch eine 
FOllekompliziertererQuinten,TerzenundSekun
den, die sich ous den ongegebenen Zohlen 
leicht Obersehen lassen - bis hin zu dem klein
sten Sekund-Intervoll e:f = 81: 84 (dos inter
essonterweise dem in der dtgriechischen 
Musik bekonnten Intervdl 27:28 entspricht). 
Es ist klor, daB eine solche T onleiter eine vOllig 
neue hormonische Arbeitsweise erfordert, 
TronspJSitbnen etwo von Monvenoder Akka
den sind nichtmCglich, dadieGrC{3eder Inter
vdle on jedem Punkt der T onleiter onders ist. 
Auch ergibt sich sofort eine Herorchie< der 
KlOnge: die einfochen Intervolle dominieren 
Ober die komplizierteren; zwongslCufig bilden 
sich >tonole< Zellen gegenOber komplexeren. 
Bemerkenswert ist, daB in desem Tonsystem 
ouch Differenzton-Beziehungen rein darstell
bar sind; z. B. 

~~~~~~~~~~u.w. 
48: 84 Diffetenz= 36 60: 76 Differenz-16 

Hier wird die Beziehung zur llitanei< Oberdeut
lich, die erkICren mag wieso fOr dese Scholl
platte ein einzeiner ollerdng.s in sich ge
schlossener - Satz der >Kontate< ausgewChlt 
wurde: der 2. Satz Recitotiv, ICSt de Harmonik 
des Cembalos besonders deut1ich erschei
nen, er enthClt in seinem Mittelteil sogor eine 
Mischung von >chinesischer, (2. Manual) und 
europCischer Snmmung. welche eine regel
rechte 24-Tonieiter ergibt. 
Der Text MeisterEckehorts fOr den 2. Sotz loutet 
in neuhochdeutscher Ubersetzung 

Der Mensch soil Gott nicht fOrchten, denn, 
wer ihn fOrchtet, der ftieht ihn. Diese Furcht 
ist eine schCdliche Furcht. Dosaber ist rech
teFurcht wenn monfOrchtet, daB man Gott 
verliere. Der Mensch soil ihn nicht fOrchten, 
er soil ihn lieben, denn Gott liebt den Men
schen mit seiner ganzen hochsten Vdl
kommenheit. 

Wolfgang Schreiber 

Hans Zender 

ELEMENTE 

Texte: Frogmente von Heroklit 


EigendOnkei - Folisucht. 

FOr Seelen 1st es Lust und Toct feucht zu werden. 

Hunde bellen an, was sie nicht kennen. 

Uberhebung muB man IOSChen mehr noch 

ols eine Feuersbrunst. 

Ich erforschte mich seibst. 

Wenn man nicht mich, sandern den Sinn 

vernornmen hat, dann ist es weise, dem Sinn 

gemCB zu sogen, daB olles eins ist. 

Die Schlafenden sind Gewirkte und Bewir

kende dessen, was in der Welt ,-,o"l"hloht 


Wie ein Houfen aufs Geratewohl hingeschot

teter Dinge ist den Vieien die schOnste WeIt

adnung 

Alles bewegt sich, nichts bleibt. Fest auf dem 

Baden steht nichts. 

Trockene Seele ist de weiseste und beste. 

Natur liebt es, sich zu verbergen. 

Dos Widereinonder-Gehende zusommen

gehend: ous dem Auseironder-Strebenden 

de schOnste FOgung. 

Die Weltzeit ist ein ,speiendes Kind dos Brett

steine setzt: eines Knoben 

Etwos Gemeinsomes ist Anfong und Ende auf 

der Kreislinie. - Der Weg hinouf und hinob ist 

derselbe. 

Gott: Tag Nocht Winter Sommer, Krieg Frie

den, Sattheit Hunger. 

Unsterbliche: Sterbliche, Sterbliche: Unsterb

liche: denn das Leben deser ist der Tad jener 

und dos Leben jener der Tad deser. 

Und dasselbe ist Lebendes und Totes und 

Woches und Schlafendes, und Junges und 

Altes. Denn dieses umschlogend jenes ist und 

jenes wieder umschlagend deses. 

Es wandelt sich ober. 

VerknOpfungen Gonzes und Nichtganzes, 

Eintrach1iges und Zwietrochnges, in Einklong in 

Zwieklong stehendes und ous ollem Eins und 

ous Einem Alles. 


Dos Koite wCrmt sich, Warmes kOhit sich, 

Feuchtes trocknet sich, DOrres netzt sich. 

Sie verstehen nicht, wie es, zwietrachng mit 

sich selbst, im Sinn Obereinsnmmt. 

Das Feuer: Hunger und Scttigung. 

Heraklit Blosons Sohn ous Ephesos lehrt fdgen

des. FOr den Sinn der Lehre aber, wie er hier 

vorliegt, sind de Menschen immer verstCnd

nislos: sowohl bevor sie ihn vernornmen ols 

ouch nochdem sie ihn vernommen. 

Alles wird das nohende Feuer richten und 

pJCken. 

Gesetz und Rat: dem Willen des Einen zu 

gehachen 

Es zerstreut sich und sommelt sich wiederum 

und noht sich und entfernt sich. 

Gegenstrebige FOgung, wie von Bogen und 

Leier. 

Des Bogens Nome ist Leben, sein Werk ober 

Tad. 

Dos All steuert der Blitzstrahl. 

Nochtgeweihte,. Magier, Bokchen, MCroden, 

Mysten wird das Feuer pJCken. 

Alles wird durch de GeiBel 

Wederzu haren verstehen sie noch zu reden. 

.. veronloSt durch den Gott ... 


Die Seelen atmen Geruch ein im Hades. 

Tad ist dies, was wir wochend sehen, was wir 

ober schlofend sehen, Traum, was wir aber 

sterbend sehen, Leben 

Immer ftieBt olles. 

Dos Wesen ist fOr den Menschen der DCmon. 

Der Herr, dem dos Orakel in Delphi gehOrt 

weder sogt er noch verbirgt er etwos, er 


einen Wink 
Neu an jedem Tag de Sonne. 
Umwandlung des Feuers ins AIL des Ails in 
Feuer: wie der Waren in Gold und des Gddes 

in Waren. 

Feuers Umwenden. 


(Die hier gegebene Rehenfdge der Fragmente 
entspricht in etwa her Arordnung in der Kompo
sinon) 


