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A b s t r a c t .  Authorial myth creation (“author’s self-will”), scenography and intermedial discourse in the transformations of the 
plot about Medea in the 20th–21st centuries are vividly seen against the background of exploration of their functioning in the process 
of national parallels, which contributes to productive comprehension of the reception of the constant components of myth by one or 
another national mentality. In this respect, the analysis of the ancient plot about Medea in terms of conceptual mythologization 
based on the dramatic experience of such authors of the 20th–21st centuries as H. H. Jahn, H. Muller, J. Anouilh, L. Gode, T. Lanoye, 
M. Kurochkin, V. Klimenko, L. Razumovskaya, L. Petrushevskaya and others appears to be urgent. Ancient myth as one of the most 
stable constants of world culture embraces diverse cultural and ethico-aesthetical phenomena. The study traces the formation of 
the reception and interpretation of Medea’s image from the canonic embodiment in the precedent text through the process of his-
torical development to the modern literary and theatrical component of the spiritual experience of European and Russian play-
wrights and leading directors of the 20th–21st centuries, which allows filling the ancient mythological image with urgent content and 
manipulating its perception not only by the reader but also the viewer. The invariants of Medea’s image, rethought by means of 
author’s creative “self-will” and supplied with the new realities of modern life, take a specific place in the gynocentric literature 
because this in-depth image has incorporated into itself almost all problems and contradictions of the woman’s struggle for her 
intellectual and social independence and individuality. The art of the 20th – early 21st centuries is becoming more and more visualized, 
and the nature of a dramatic work demands its scenic embodiment, i.e. not only verbal, but also visual and audial perception. 
The emergence of new synthetic kinds of media arts and new forms of their interaction demand new analytical approaches to their 
comprehension in different national models of the worldview of the era of multiculturalism. This explains the specific focus of the 
suggested method on the aspects of multi-genre property, intermediality, and perspectives of building cross-cultural paradigms. 
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А н н о т а ц и я .  Авторское мифотворчество («авторский произвол»), сценография и интермедиальный дискурс в транс-
формациях сюжета о Медее XX–XXI в. ярко высвечиваются при рассмотрении их функционирования в процессе нацио-
нальных параллелей, что способствует продуктивному осмыслению рецепции константных компонентов мифа тем или 
иным национальным менталитетом. В связи с этим актуальным представляется анализ античного сюжета о Медее с точки 
зрения концептуального мифологизирования в драматургических опытах авторов XX–XXI вв. – Х. Х. Янна, Х. Мюллера, 
Ж. Ануя, Л. Годе, Т. Ланоя, М. Курочкина, В. Клименко, Л. Разумовской, Л Петрушевской и др. Античный миф как одна из 
наиболее устойчивых констант мировой культуры объединяет разнообразные культурные, этико-эстетические феномены. 
В исследовании прослеживается становление рецепции и интерпретации образа Медеи от канонического воплощения в 
прецедентном тексте, через процесс исторического развития к современной литературной и театральной составляющей 
духовного опыта европейских и российских драматургов и ведущих режиссеров XX–XXI вв., что позволяет наполнять 
древний мифологический образ злободневным содержанием и варьировать его восприятие не только читателем, но и зри-

© Шарыпина Т. А., 2024 

© Фалеева А. С., 2024 



GLOBAL LITERATURE POETICS 

131 

телем. Инварианты образа Медеи, который посредством авторского творческого «произвола» переосмысляется, дополня-
ется новыми реалиями современной жизни, занимают особое место в гиноцентрической литературе, поскольку этот ем-
кий образ вобрал в себя практически все проблемы и противоречия борьбы женщины за свою интеллектуальную и обще-
ственную независимость и индивидуальность. Искусство XX – начала ХХI веков становится все более визуализированным, 
а природа драматического произведения требует его сценического воплощения, т. е. не только вербального, но и визуаль-
ного, аудиального восприятия. Появление новых синтетичных видов медиаискусств, новых форм их взаимодействия тре-
бует новых аналитических подходов к их постижению в различных национальных моделях картины мира эпохи мульти-
культурализма. Отсюда и особое внимание в предлагаемой методике к аспектам полижанровости, интермедиальности, 
перспективам выстраивания кросс-культурных парадигм. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  миф; интерпретация; сюжет; трагедия; сценический ландшафт; интермедиальность; мультикульту-
рализм; гиноцентризм; образ Медеи; визуализация 
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Z u s a m m e n f a s s u n g .  Die Mythenbildung des Autors («Die Willkür des Autors»), die Szenographie und der intermediale Dis-
kurs in den Transformationen des Medea-Sujets des 20–21. Jahrhunderts werden deutlich hervorgehoben, wenn man ihre Funktions-
weise im Prozess der nationalen Parallelen betrachtet, was zu einem produktiven Verständnis der Rezeption der konstanten Be-
standteile des Mythos durch die eine oder andere nationale Mentalität beiträgt. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, die antike 
Geschichte der Medea unter dem Gesichtspunkt der konzeptuellen Mythologisierung in den Dramaversuchen der Autoren des 20. 
und 21. Jahrhunderts – H. H. Jahnns, H. Müllers, J. Anouilhs, L. Gaudés, T. Lanoyes, M. Kurotschkins, V. Klimenkos, L. Razumo-
vskayas, L. Petrushevskayas und anderer – zu analysieren. Der antike Mythos als eine der stabilsten Konstanten der Weltkultur 
vereint verschiedene kulturelle, ethische und ästhetische Phänomene. Die Studie verfolgt die Entstehung der Rezeption und Inter-
pretation des Medea-Bildes von der kanonischen Verkörperung im Urtext über den Vorgang der historischen Entwicklung bis zur 
zeitgenössischen literarischen und theatralischen Komponente der geistigen Erfahrung europäischer und russischer Dramatiker 
und führender Regisseure des 20. und 2I. Jahrhunderts, was es ermöglicht, das antike mythologische Bild mit aktuellem Inhalt zu 
bereichern und seine Wahrnehmung nicht nur durch die Leser:innen, sondern auch durch die Zuschauer:innen zu verändern. Die 
Invarianten des Medea-Bildes, die durch die schöpferische „Willkür“ des Autors neu interpretiert und durch neue Realien des mo-
dernen Lebens ergänzt werden, nehmen in der gynozentrischen Literatur einen besonderen Platz ein, weil dieses umfassende Bild 
fast alle Probleme und Widersprüche des Kampfes der Frauen um ihre geistige und soziale Unabhängigkeit und Individualität in 
sich aufgenommen hat. Die Kunst des 20. und frühen 21. Jahrhunderts wird immer stärker visuell geprägt, und das Wesen eines 
dramatischen Werks erfordert seine szenische Verkörperung, d. h. entbehrt nicht nur einer verbalen, sondern auch einer visuellen 
und auditiven Rezeption. Die Entstehung neuer synthetischer Arten von Medienkunst, neuer Formen ihrer Interaktion bedarf neuer 
analytischer Ansätze zu ihrem Verständnis in verschiedenen nationalen Modellen des Weltbildes in der Ära des Multikulturalismus, 
daher ist die besondere Aufmerksamkeit in der vorgeschlagenen Methodik auf die Aspekte der Vielfalt der Genres, der Intermedia-
lität, die Perspektiven des Aufbaus kulturübergreifender Paradigmen erforderlich. 

S c h l ü s s e l w ö r t e r :  der Mythus; die Interpretation; der Medea-Stoff; die Tragödie; die szenische Landschaft; die Intermediali-
tät; der Multikulturalismus; der Gynozentrismus; das Medea-Bild; die Visualisierung 

Die Weltliteratur ist, trotz des vorherrschenden 
Wissenschaftszentrismus und der allgegenwärtigen 
Faszination für Informationstechnologien, nicht frei 
von ihrem inhärenten philosophischen Charakter, 
ihrer Neigung zu Verallgemeinerungen, ihren Symbo-
len, ihrer Vertiefung in moralisch-philosophische 
Probleme geblieben. Diesbezüglich wurden im Laufe 
der Literatur- und Kulturgeschichte von den Kunst-
schaffenden verschiedener Epochen mannigfaltige 
mythologische Bilder aktualisiert. Der antike Mythos 
als eine der stabilsten Konstanten der europäischen 
Mentalität stellt einen universellen Schlüssel für die 
Auslegung vielfältiger kultureller, ethischer und ästhe-
tischer Phänomene dar. Auf der Bühne werden heut-
zutage Interpretationen klassischer antiker Vorbilder 

ebenso wie moderne Theaterstücke oder kuriose Re-
mixe präsentiert, die sowohl in wissenschaftlichen 
Arbeiten als auch in der Presse Diskussionen über die 
Fruchtbarkeit des Gebrauchs mythischer Geschichten 
im Theater auslösen. Das Erbe der Antike scheint seine 
historische Konkretheit und Gewissheit zu verlieren 
und wird als außerzeitliche geistige Realität betrachtet. 

Am Ende des 20. und zu Beginn des 21. Jahrhun-
derts wird die Berufung auf den Mythos allumfassend: 
der Mythologismus wird zu einem Werkzeug der 
Strukturierung der Erzählung, zu einer Möglichkeit, 
dem „Historizismus“ zu entkommen, der im Bewusst-
sein der Autoren mit der Angst vor historischen Er-
schütterungen verknüpft ist, dabei wird seine enge 
und dazu paradoxe Verbindung mit dem Neopsycho-



PHILOLOGICAL CLASS. Vol. 29. No. 3 

132 

logismus, der universellen Psychologie des Unbewuss-
ten aktualisiert. Wenn wir heute vom Mythos spre-
chen, meinen wir deshalb oft nicht den Mythos in sei-
ner ursprünglichen, rohen Form, sondern das Phäno-
men der sogenannten Mythologisierung (Mythenbil-
dung) des Autors oder, anders ausgedrückt, der willkür-
lichen Interpretation. Die „Willkür des Autors“1 be-
trifft Veränderungen im Handlungsverlauf, Liebespe-
ripetien und das Schicksal der Figuren, dabei werden 
Handlungen und Charaktere aus einem anderen 
Blickwinkel gezeigt, der Inhalt großer mythologischer 
Zyklen wird anders ausgelegt. Die Handlungen und 
Bilder der antiken Mythologie fungieren nicht nur als 
Elemente, die die Erzählung zusammenhalten, son-
dern auch als eine gewisse Grundlage für die Schaf-
fung der philosophischen Daseinskonzeption des Au-
tors. Daraus folgt, dass der Mythos das Erbe ist, das 
bekanntlich vom kollektiven Geist und Bewusstsein 
hergestellt wird, während der Mythos des Autors dem 
individuellen Bewusstsein entspringt. Die „Willkür 
des Autors“ bezieht sich jedoch nicht nur auf das 
Funktionieren des Mythos, sondern ermöglicht es 
auch, eine Reihe der Fragen über den literarischen 
Text als eine besondere Art des Imaginationsraums 
(und des imaginären Raums im Kontext dieser Studie – 
der szenischen Landschaft) zu stellen, der sich gleich-
zeitig in einer spezifischen physischen und geografi-
schen Welt befindet und oft als Instrument kognitiver 
Kartografie fungiert, die in einem kulturell spezifi-
schen Feld (das nicht so sehr durch die Grenzen der 
Nationalstaaten als vielmehr durch die grundlegenden 
Identitäten wie in erster Linie deren Sprache und so-
ziales Leben definiert ist) durchgeführt wird. Diese 
Faktoren bilden ein breites problematisches For-
schungsfeld, das sowohl im Zusammenhang mit der 
Notwendigkeit der Bildung von neuen Beschreibungs-
sprachen als auch der Entwicklung neuer methodolo-
gischer Ansätze für die Analyse von Texten der mo-
dernen Literatur relevant erscheint. 

Jede Epoche betrachtet die Antike im Lichte ihrer 
eigenen Probleme und Katastrophen, deshalb begin-
nen ganz unterschiedliche mythische Bilder und Ge-
schichten zu verschiedenen Zeiten in den künstleri-
schen Interpretationen zu dominieren. Die Mehrdeu-
tigkeit bzw. Polyvariabilität des Mythos ist dafür ver-
antwortlich. So ist im XVIII. Jahrhundert die Ge-
schichte der Iphigenie eine der populärsten. Es ist 
symptomatisch, dass die Idee des Dramas „Iphigenie 
auf Tauris“ von Goethe während der Vorbereitungszeit 
der Großen Französischen Revolution entstand, zu der 
der Autor eine zweideutige Haltung einnahm. Viel-
leicht dachte der Autor, den tragischen Ausgang genial 
antizipierend, über eine andere, humane Lösung der 
sozialen und geistigen Konflikte der Epoche nach. 
Auch die Oper „Iphigenie auf Tauris“ von Gluck taucht 
übrigens nur 10 Jahre vor 1789 auf. Das humanistische 

 
1 Die Willkür des Autors – der Missbrauch der Macht des Autors 
über die Figuren und das Umfeld seiner Werke. Einerseits kann ein 
Verstoß gegen eine bestimmte Trope eine Aversion, Subversion oder 
ein anderes Spiel mit ihr sein. Häufige Arten von der Willkür des 
Autors: Deus ex machina; Retcon; Out of character (das für eine Figur 
untypische Verhalten). URL: https://posmotre.ch/Авторский_ 
произвол (mode of access: 25.10.2024). 

Pathos der Winkelmannschen Antikenrezeption war 
mit dem Bild dieser Figur verbunden, die als unschul-
diges und allverzeihendes Opfer des Trojanischen 
Krieges dem verfluchten Geschlecht Erlösung bringt. 
Die Wende vom XIX. zum XX. Jahrhundert war durch 
die Beachtung eines anderen Bildes gekennzeichnet. 
Die post-nietzeanische Krisenzeit des öffentlichen 
Bewusstseins stand im Einklang mit dem Bild des di-
ametral entgegengesetzten Inhalts – der besessenen 
Rächerin Elektra, der Trägerin des dionysischen Ele-
ments (ein klassisches Beispiel davon stellt «Elektra» 
von Hofmannsthal dar). In den 30er und 40er Jahren 
des 20. Jahrhunderts änderte sich die Charakterisie-
rung des Bildes von Klytemnestra drastisch (Haupt-
manns Tetralogie über Atriden, die Tragödie I. Lang-
ners usw. [Шарыпина 2001]), und das Bild des „lei-
dengeübten“ Odysseus erhielt in der antifaschisti-
schen deutschen Literatur eine besondere Bedeutung. 
In den 40er Jahren tritt Kassandra (Pläne von B. 
Brecht, gleichnamige Erzählung von H. E. Nossack) 
mit Verzögerung in den Vordergrund, um dann für 
mehrere Jahrzehnte zu verschwinden und in den 80er 
Jahren in der Auslegung von Christa Wolf wieder auf-
zutauchen. Es ist anzumerken, dass das wachsende 
Interesse am Alkestis-Mythos in Krisen- oder Über-
gangszeiten zu verzeichnen ist. Im 20. Jahrhundert 
erscheinen Theaterstücke über Alkestis im ersten 
Nachkriegsjahrzehnt der 45–55-er Jahre, zur selben 
Zeit entsteht die Tendenz, die Selbstopferung der Hel-
din mit dem Beginn neuer, noch schlimmerer Ereignis-
se in Verbindung zu bringen. Ein solcher Pessimismus 
war eine natürliche Reaktion auf den katastrophalen 
Verlauf des 20. Jahrhunderts. 

Im Vergleich zu den erwähnten mythologischen 
Bildern hat Medea bis zum 20. Jahrhundert keine der-
art bedeutenden und zahlreichen Interpretationen 
[Ивлиева 2017]. Es sei allerdings darauf aufmerksam 
gemacht, dass 1786 einer der bekanntesten Vertreter 
der Sturm-und-Drang-Bewegung, F. M. Klinger, den 
ersten Teil der Dilogie „Medea in Korinth“ schuf, in 
dessen Mittelpunkt eine starke Persönlichkeit, ein 
„natürlicher“ Mensch, steht. Die Handlung des sechs 
Jahre nach „Medea in Korinth“ entstandenen Dramas 
„Medea auf dem Kaukasus“ (1791) ist vom Autor voll-
ständig erfunden worden. Der Konflikt in dem Stück 
ist im Wesentlichen mit den Peripetien von Goethes 
Drama „Iphigenie auf Tauris“ verwandt. Medea, die 
Nachfahrin von Helios und Hekate, die sowohl dämo-
nische als auch gute Ursprünge in sich trägt und eben-
so wie Iphigenie in das Umfeld der Barbaren geraten 
ist, träumt davon, dieses wilde Volk moralisch zu er-
leuchten und dadurch eine ideale Gesellschaft freier 
und gleicher Menschen ins Leben zu rufen. Doch 
Medeas Appell an den Verstand der Stammesmitglie-
der ist erfolglos. Die Protagonistin erregt nur Arg-
wohn und Misstrauen. Medeas individueller Antrieb 
erscheint, im Gegensatz zur Tätigkeit und morali-
schen Wirkung von Goethes Iphigenie, als fruchtlos. 
Es ist nicht bekannt, ob „Medea auf dem Kaukasus“ 
von Klinger auf der Bühne aufgeführt wurde, aber 
seine polemische Orientierung im Hinblick auf Goe-
thes Drama und die Idee der Weimarer Klassik über 
die Umgestaltung der Gesellschaft durch die morali-
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sche Erziehung des Einzelnen ist nicht zu leugnen. 
Medea ist eine der rätselhaftesten und daher an-

ziehendsten Gestalten der griechischen Mythologie 
und des griechischen Theaters. Ihre Doppelnatur ist 
durch die Verwandtschaft sowohl mit dem hellen He-
lios als auch mit der schwarzen Hekate vorherbe-
stimmt, sie selbst ist Halbgöttin, Priesterin, Zauberin 
aber leidet als Mensch unter den Menschen. Versuche, 
dieses Bild „aufzuhellen“ oder zu „schwärzen“, ma-
chen seine tragische Erhabenheit zunichte. Der Ur-
sprung der Protagonistin gilt in der akademischen 
Gemeinschaft immer noch als kontrovers [Савиных, 
Шарыпина 2023], denn die Entstehung eines derarti-
gen Charakters, der den vorherrschenden weiblichen 
Ursprung verkörpert, wäre in einer paternalen Gesell-
schaft kaum denkbar. Aus diesem Grund erscheint es 
eher merkwürdig und ungewöhnlich, dass er in der 
patriarchalischen antiken griechischen Kultur auf-
taucht und verankert wird. Keine Betrachtung des 
Medea-Bildes und dessen Entstehung in der antiken 
griechischen Kultur, die weit vom egalitären Ideal 
abwich, scheint ohne Berücksichtigung des Konzepts 
der matriarchalischen Gesellschaftsform möglich zu 
sein, die im Gegensatz zur patriarchalischen Gesell-
schaftsform steht, die sich im Zusammenhang mit der 
Arbeitsteilung und dem Beginn der Eisenzeit heraus-
kristallisierte. Dies lässt nicht nur die Entstehung des 
Medea-Bildes auf die Antike zurückführen, die tradi-
tionell durch den besonderen Kult weiblicher Gotthei-
ten, der Muttergöttin, und die Etablierung einer be-
sonderen Rolle des gebärfähigen, fruchtbaren Ur-
sprungs gekennzeichnet war, sondern macht das Bild 
der Protagonistin paradoxerweise auch erstaunlich 
modern, wobei die Geschlechterproblematik in den 
Vordergrund tritt. Darüber hinaus wird in der Fachlite-
ratur immer wieder die Frage nach der nicht-
griechischen Herkunft der Medea aufgeworfen [Грейвс 
1992; Петросян 2016]. Man kann also sagen, dass 
Medea höchstwahrscheinlich keine Heldin der griechi-
schen Mythologie ist. Wahrscheinlich wurde sie von 
den Griechen im Zuge der zwischenstaatlichen Kontak-
te, der Eroberung der Gebiete an der Schwarzmeerküs-
te, übernommen, und erst später wurde sie von der 
griechischen Mythologie erfasst und umgestaltet. 

Das 20. Jahrhundert mit all den ihm innewoh-
nenden Kataklysmen, Katastrophen und dem totalen 
Relativismus zwang Autor:innen dazu, die beständi-
gen Eigenschaften und Deutungen des Medea-Stoffes 
zu überdenken, und die Spezifik der nationalen – 
französischen, deutschen, russischen – Mentalität 
wirkte sich essenziell auf die Rezeption des klassi-
schen Bildes aus. Der Mythos wird im literarischen 
Werk zum Mittel der Konzeptualisierung dieses oder 
jenes nationalen Weltbildes. Ein anschaulicher Beleg 
dafür sind die Invarianten des Medea-Bildes, das 
durch die schöpferische Willkür des Autors neu inter-
pretiert, durch neue Realien des modernen Lebens 
und andere Auslegungen der vertrauten und bekann-
ten mythologischen Bilder ergänzt wird. Die Verflech-
tung dieses Bildes mit verschiedenen mentalen Codes, 
die in nationalen Riten zum Ausdruck kommen, deu-
tet auf vielfältige Möglichkeiten hin, die Geschichte 
der Medea in modernen verbalen und audiovisuellen 

Verfahren zu gebrauchen. 
Im vergangenen Jahrhundert haben sich Schrift-

steller:innen und Dramatiker:innen wie H.-H. Jahnn, 
J. Anouilh, H. Müller, C. Wolf, L. Gaudé, T. Lanoye, 
M. Kurotschkin, V. Klimenko, L. Rasumowskaja, 
L. Petruschewskaja und andere immer wieder mit 
dem Bild der verlassenen, betrogenen Ehefrau und der 
wütenden Kindermörderin beschäftigt. Robinson Jef-
fers, ein amerikanischer Dichter, adaptierte „Medea“ 
1947 für eine beliebte Broadway-Produktion mit Judith 
Anderson in der Hauptrolle, der ersten von drei 
Schauspielerinnen, die für diese Rolle einen „Tony“ – 
Preis erhielten. Die Inszenierung hat 214 Vorstellun-
gen überstanden! Dies kommt auch im Kino zum Aus-
druck: beispielsweise in den Verfilmungen von Pasoli-
ni und Lars von Trier. „Die Willkür des Autors“ als 
Phänomen moderner Mythenbildung ermöglicht ei-
nen neuen Blick auf altbekannte und vertraute klassi-
sche Motive und Bilder im Spiegel moderner Konflik-
te, was ihre Ewigkeit und Zeitlosigkeit noch einmal 
bestätigt. „Medea“ nimmt einen besonderen Platz im 
gynozentrischen Roman und im Theater ein, weil die-
ses präzise Bild fast alle Probleme alle Probleme und 
Widersprüche des Kampfes der Frauen um ihre intel-
lektuelle und soziale Unabhängigkeit und Individuali-
tät in sich aufgenommen hat, der jedoch groteske 
Formen des Geschlechterkrieges annimmt, der in 
manchen Bühneninterpretationen zu einer hässlichen 
Farce wird, wie das Stück „Der Jäger der Medea-
Klasse“ (1995) von M. Kurotschkin demonstriert. 

Es sei darauf aufmerksam gemacht, dass die 
„Willkür des Autors“ in den Deutungen, die auf die 
eine oder andere Weise mit dem Medea-Mythos zu-
sammenhängen, nicht nur die Interpretation von Bil-
dern oder Handlungslinien anbelangt, sondern auch 
den Bühnenraum selbst bzw. die Landschaft des Tex-
tes. Literarische Räume sind ein traditioneller Be-
trachtungsgegenstand und fügen sich sehr gut in die 
Dynamik der aktuellen interdisziplinären Forschun-
gen ein, die die Methoden und Methodologien der 
modernen Geisteswissenschaften verbinden. Die Ana-
lyse von Bühnen- und Literaturlandschaften basiert 
auf der charakteristischen Überschneidung allgemei-
ner sozialer, kultureller, philosophischer und philolo-
gischer (literaturwissenschaftlicher) Ansätze, was sys-
tematisierende Aufmerksamkeit für die Wechselwir-
kung von geophilosophischen, geopolitischen und 
geopoethologischen Ansichten impliziert. Gleichzeitig 
haben sowohl das Interesse an verschiedenen Seiten 
der Konzeptosphäre des literarischen Raums und der 
literarischen Landschaft, welches sich in der Ideen- 
und Begriffsgeschichte konkretisiert, als auch die 
Entwicklung wirksamer Instrumente für die Analyse 
von Texträumen im Kontext der eigentlichen literari-
schen Tradition einen modellbildenden Wert. Charak-
teristisch ist die fast infernalische szenische Land-
schaft in M. Kurotschkins Farce, die die finstersten 
und dunkelsten apokalyptisch-dystopischen Land-
schaften verkörpert, die nichts mit dem sonnigen 
Schwarzen Meer oder Kolchis der antiken Mythen 
gemein haben:  

„Die Überreste einer Flakbatterie, die gerade bombar-
diert worden war. Der Staub legt sich. Das einzige noch vor-
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handene Flugabwehrgeschütz ist auf die Seite gedreht. Inmit-
ten des Chaos aus umgestürzten Geschützen, Munitionskis-
ten, Trümmern, Helmen, Rucksäcken, Leichen und anderen 
militärischen Abfällen steht ein Mann in der schmutzigen 
Felduniform eines Sergeanten der ukrainischen Armee und 
hält sich die Ohren zu <...>. 

Der Sergeant weint, das Weinen geht in Husten über. 
Unter einem Haufen zerbrochener Ziegel und Gips kommt 
Sergei hervor. Er spuckt den Staub aus, der ihm den Mund 
verstopft hat. Er fängt an zu husten. Sergei und der Sergeant 
husten gleichzeitig. Der Sergeant geht auf Sergei zu und hilft 
ihm auf. Sie stehen da und umarmen sich gegenseitig. Nach 
einer Weile setzt sich der Sergeant auf eine Kiste und raucht. 
Sergei löst die Finger der Hand, die aus dem Trümmerhaufen 
ragt, und nimmt eine Dose Coca-Cola heraus. Er trinkt. 
Plötzlich beginnt die Hand krampfhaft Luft zu schnappen. 
Der Sergeant und Sergei eilen zu dem Trümmerhaufen und 
ziehen Peter darunter hervor. Nachdem sie Peter zur Ver-
nunft gebracht haben, gibt der Sergeant ihm eine Dose Coca-
Cola und geht mit ihm auf die Suche nach Überlebenden. 
Peter trinkt aus der Dose und starrt ins Leere“ [Курочкин]. 

Diesbezüglich sei an Juri Ljubimows „Medea“ nach 
der Tragödie von Euripides in der Übersetzung von 
Innokenti Annenski erinnert, die 1995 in Zusammenar-
beit mit dem Athener Musikpalast inszeniert wurde 
und für den Regisseur selbst sowie für das Taganka-
Theater ungewöhnlich war. Die Uraufführung war ein 
großer Erfolg beim Internationalen Festival von 
Athen. Die szenische Landschaft der Aufführung kor-
respondiert überraschenderweise mit den apokalypti-
schen Landschaften des Stücks von M. Kurotschkin. 
Die Aufführung löste in der Presse ein großes und 
widersprüchliches Echo aus. Lassen Sie uns nur auf 
einen äußerst wichtigen Punkt eingehen – die Büh-
nenlandschaft und die dekorative Gestaltung der Tra-
gödie (David Borovsky). Der gesamte Raum war mit 
Sandsäcken gefüllt, die auf sehr multifunktionale 
Weise verwendet wurden und sich bei wechselndem 
Licht in das antike Mauerwerk verwandelten. Als Hin-
tergrund diente eine korrodierte Eisenfläche, die al-
lem paradoxe Dualität verlieh: die Welt des modernen 
Krieges und der antike Mythos, Konkretheit und weit-
gehende Verallgemeinerung. Die Verschmelzung die-
ser bizarren Atmosphäre mit den modernen Militär-
mänteln, die Iason und Kreon trugen, ließ den Ein-
druck einer wackeligen Zeitgrenze entstehen, die von 
der ewigen Wiederkehr menschlicher Tragödien in der 
Geschichte der Zivilisation zeugt. Wir haben es mit 
einer Welt im Krieg zu tun, und wenn wir uns die Ge-
gebenheiten der jüngsten postsowjetischen Realität 
ins Gedächtnis rufen, vor allem die Tatsache, dass 
Medea aus dem Kaukasus stammt, dann begreifen 
wir, dass der antike Mythos und die Tragödie der 
Hauptfigur Mitte der neunziger Jahre ganz konkret 
dem Zeitgeist ensprechend betrachtet wurden. Kriti-
ker:innen und Zuschauer:innen waren überrascht über 
das Fehlen der üblichen Dynamik in der Aufführung. 
Die Aufmerksamkeit des Regisseurs richtete sich auf 
die tiefe Bedeutung der antiken Bilder, und so rückte 
die Leistung von den Schauspielern und Schauschpie-
lerinnen in den Vordergrund, allen voran von L. Selu-
tina, die ein unvergessliches Bild Medeas schuf, die 
nur deshalb eine Schandtat zu begehen wagt, weil 

man ihr keine andere Wahl ließ. Medea ist in ihrer 
Darstellung gleichzeitig eine Frau aus den zerstörten 
Dörfern, die durch das erlebte Grauen abgehärtet ist, 
aber auch eine Halbgöttin, eine Halbzauberin aus ei-
ner von uns unendlich weit entfernten Welt, eine un-
barmherzige Rächerin, die sich zu tragischen Gefüh-
len und Entschlüssen erhob. 

Leser:innen und Kritiker:innen nahmen das 
Stück von M. Kurotschkin ambivalent wahr. Unserer 
Auffassung nach liegt es jedoch auf der Hand, dass der 
Dramatiker uns in schockierender Form ein mögliches 
apokalyptisches Finale eines sinnlosen, aber für die 
Existenz der Menschheit ziemlich gefährlichen 
„Kriegsspiels“ der Geschlechter präsentiert, bei dem 
für die Frauen die Tatsache des Kampfes selbst von 
Bedeutung ist und nicht das Objekt, gegen das er ge-
führt wird. Lesende und Zuschauende werden mit den 
Überresten einer seltsamen kosmopolitischen Armee 
konfrontiert, in Form einer russisch-ukrainisch-
amerikanischen Gruppe von Flugabwehrkanonieren, 
die New York gegen eine überlegene feindliche 
Streitmacht verteidigt. Die Liste der Figuren ist kuri-
os, denn der Feind wird einfach „Frau“ genannt – die 
allgemeinste geschlechtsspezifische Bezeichnung: 

Onkel Kolja – Sergeant der ukrainischen Armee. 
Sergei – Gefreiter der russischen Armee. 
Peter – Gefreiter der U.S.-Armee. 
Frau – Militärpilotin. 
Ausgehend von den realen historischen Ereignis-

sen des Jahres 1945 stellt M. Kurotschkin diese auf den 
Kopf: Frauen kämpfen gegen Männer, ein amerikani-
scher Soldat kämpft für die Russen neben einem Ser-
geanten der ukrainischen Armee, Soldaten in den 
Schützengräben trinken Coca-Cola, und im berühm-
ten Spruch des Großen Vaterländischen Krieges wer-
den die Werte ersetzt: „Man kann sich nicht mehr zu-
rückziehen. Es gibt keinen Rückzug mehr, New York 
liegt hinter uns“, – zumal die ideologische Konfronta-
tion zwischen Frau und Mann, die in eine echte 
Schlacht mit Schützengräben, Kampfflugzeugen und 
Schusswaffen mündet, keinen Sinn ergibt, weil sich 
diejenigen, die auf der Seite der Männer kämpfen, 
ebenfalls als Frauen entpuppen und die Männer selbst 
längst verschwunden sind, was die Gegner daran nicht 
hindert, sich weiterhin gegenseitig zu töten. Darüber 
hinaus hat das «schwache Geschlecht» die Idee der 
Weiblichkeit im Aussehen, in den Handlungen und in 
der Kommunikationskultur schon längst verloren 
[Иванова 2014]: 

Frau. Halt die Klappe, Grünschnabel. Wenn du 
nichts zu sagen hast, dann beantwortest du meine 
Fragen. Kapiert? 

Sergei. Ähm... 
Frau. Antworte ordentlich. Kapiert? 
Sergei. Jawohl, äh... 
Frau. Ma’am. 
Sergei. Jawohl, Ma’am. 
Frau (liebevoll, Sergeis Kinn mit der Mündung 

des Gewehrs berührend). Wie ist dein Name, Fehler 
der Natur? 

Sergei. Serjoscha. 
Frau. Serjoscha. Das ist ein seltsamer Name. Bist 

du Russe oder so? 
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Sergei. Russe. Ich stamme aus Moskau. 
Frau. Wie steht man vor einer Frau, wie spricht 

man mit ihr? Bleib still. Wie viele Männer waren in der 
Batterie? 

Sergei. Drei. Am Anfang waren es sieben. 
Frau. Schneewittchen und die sieben Zwerge. Du 

bist also der letzte Überlebende? 
Sergei. Inwiefern der Letzte? Und Sergeant, und 

Peter? 
Frau. Ist das der Sergeant? (Zeigt auf die Werk-

zeugmaschine). 
Sergei dreht sich um und sieht den gekreuzigten, ent-

haupteten Leichnam des Sergeanten. Mit einem Schrei „Kolja!“ 
stürzt Sergei zu dem Leichnam und umarmt ihn. Er weint. 
Die Frau betrachtet die Szene mit einem Ausdruck vom Ekel-
gefühl [Курочкин]. 

Die Tragikomik des Stücks, die Albernheit des 
Geschehens, die Absurdität und Paradoxität der Auf-
lösung bestehen darin, dass der so genannte Ge-
schlechterkrieg die Tragik, das Versagen und die Un-
sinnigkeit jeder Erscheinungsform von Fanatismus, in 
diesem Fall des Feminismus, offenbart hat. 

Die Farben von Blut und Schlamm färben den 
Bühnenraum des Dramas „Verkommenes Ufer Mede-
amaterial Landschaft mit Argonauten“ (1982) von 
H. Müller, das zwei Jahrzehnte früher entstanden ist, 
aber in seiner Szenogaphie erstaunlich gut mit 
M. Kurotschkins Farce übereinstimmt. Die Anklänge 
an die Geschlechterproblematik sind auch in dieser 
Deutung des antiken Stoffes zu beobachten. Dank der 
„Willkür des Autors“ tritt jedoch die Physiologie der 
lodernden menschlichen Leidenschaft, des Verrats 
und des Verbrechens, das mit der Usurpation der 
Macht einhergeht – des Mordes – in den Vorder-
grund. Im Bewusstsein der in ihrem weiblichen und 
menschlichen Wesen verratenen Medea von Müller, 
deren „Blutspur“ hinter ihr herzieht und alles um sie 
herum färbt, tauchen Bilder der Vergangenheit auf, 
die aus einer Abfolge von Toden bestehen. Die häufige 
Erwähnung von Blut und Eingeweiden, die die rot-
braune Farbe des Stücks vorgibt, steht im Einklang mit 
der Natur der Beziehung zwischen Iason und Medea 
H. Müllers. Medeas exaltierte Rede beruht auf der stän-
digen Einbeziehung physiologischer Details von Ver-
brechen, Beschreibungen von Verrat und Betrug:  

Was kann mein sein deiner Sklavin 
Alles an mir dein Werkzeug alles aus mir 
Für dich hab ich getötet und geboren 
Ich deine Hündin deine Hure ich 
Ich Sprosse auf der Leiter deines Ruhms 
Gesalbt mit deinem Kot Blut deiner Feinde 
Und wenn du zum Gedächtnis deines Siegs 
Über mein Land und Volk der mein Verrat war 
Aus ihren Eingeweiden einen Kranz 
Um deine Schläfe flechten willst dein sind sie 
Mein Eigentum die Bilder der Erschlagnen 
Die Schreie der Geschundnen mein Besitz 
Seit ich aus Kolchis auszog meiner Heimat 
Auf deiner Blutspur Blut aus meinesgleichen 
In meine neue Heimat den Verrat 
Blind für die Bilder für die Schreie taub [Heiner 

Müller…]. 

Die Wahrheit erfährt Medea, die von bösartigen 
Leidenschaften besessen ist, erst nach Iasons Verrat: 
„<…> und meinen / Verrat der deine Lust war Dank für 
deinen / Verrat der mir die Augen wiedergibt / Zu se-
hen was ich sah die Bilder Jason / Die mit den Stiefeln 
deiner Mannschaft du / Gemalt hast auf mein Kolchis 
Ohren wieder / Zu hören die Musik die du gespielt 
hast / Mit Händen deiner Mannschaft und mit mei-
nen / Die deine Hündin war und deine Hure/ Auf Lei-
bern Knochen Gräbern meines Volks / Und meinen 
Bruder Meinen Bruder Jason/ Den ich deinen Verfol-
gern in den Weg warf / Zerstückt von diesen meinen 
Schwesterhänden“ [Ibid.]. 

Die rotbraune Landschaft, die durch die ständige 
Erwähnung von Schmutz, blutigen Spuren, Eingewei-
den und Mord entsteht, wird zu einer natürlichen 
Umgebung für die Art der Bindung zwischen Iason 
und Medea H. Müllers, die auf der Anziehung und 
Mitschuld am Verbrechen beruht. 

Die Stilistik und die visuelle Komponente des 
Dramas „Medea“ von L. Rasumowskaja (1980er Jahre) 
[Разумовская] machen die antike Heldin hingegen zu 
einer der am meisten vergeistigten Varianten dieses 
Bildes. Die Heldin von L. Rasumowskaja wird als eine 
treue und liebevolle Frau dargestellt, die ihre geistigen 
Werte zu verteidigen versucht. Die Ereignisse entfal-
ten sich an der Küste, in der Nähe einer Fischerhütte, 
umrahmt vom Rauschen der Wellen und dem Schrei 
der Möwen. Die Natur selbst schafft eine Art Beglei-
tung für die Entfaltung der Ereignisse und den Zu-
stand der Figuren: „Felsen. Die Hütte eines Fischers. 
Medea, versteinert vor Trauer, steht im Vordergrund. 
Von Zeit zu Zeit treten Tränen in ihr erstarrtes, dem 
Meer zugewandtes Gesicht, so wie die Wellen ans Ufer 
schlagen“, „Iason bleibt allein neben Medeas Leiche. 
Der heftige Schlag der Wellen gegen die Felsen und 
die Schreie der Möwen“ [Ibid.]. Wenn wir eine Paral-
lele zu einer bestimmten Richtung der Malerei ziehen, 
dann ist das Stück stilistisch mit den deutschen oder 
englischen Maltechniken Romantik in Verbindung zu 
bringen mit ihrem Appell an erhabene Themen, mit 
der Kultivierung der Natur und der Natürlichkeit des 
Menschen, der natürlichen Sinnlichkeit, mit den 
leichten und luftigen Landschaften, mit der Wider-
spiegelung der Gefühle der Figuren in äußeren Natur-
zuständen. Medea, die am Ufer neben den Felsen 
steht, das Gesicht dem Meer zugewandt, und vor dem 
Hintergrund des Brandungsrauschens und der Mö-
wenschreie auf Iason wartet, mag stilistisch aus male-
rischer Sicht mit dem Gemälde von C. D. Friedrich, 
einem Symbol der Romantik in der Malerei, in Ver-
bindung gebracht werden.  

Die Farbwahl, die auf den ersten Blick der im 
Drama von H. Müller ähnelt, zeichnet auch das Stück 
„Medeas Theater“ (2001) von V. Klimenko aus. Die 
vorherrschenden Farben spiegeln jedoch eher das 
Thema des Stücks wider, als dass sie die Atmosphäre 
einer düsteren Landschaft bilden. Rot, Schwarz, Weiß 
und Gold, die traditionell für die Gestaltung der Büh-
ne und des Zuschauerraums angewandt werden, tau-
chen im gesamten Textraum auf und wecken gemäß 
den Zielen der „Willkür des Autors“ Assoziationen mit 
der Theaterwelt, der die Hauptfigur angehört, und 
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deuten auf ihre Wahrnehmung der Welt als Theater 
hin. Die Farben tauchen im Zusammenhang mit der 
Beschreibung des Theateralltags der Heldin auf: „<...> 
dann war da ein schwarzer Vorhang der schwarze 
schwarze Vorhang mit einem Mondbild ich glaube er 
war in Gold gestickt aber vielleicht war er silbern“, – 
und im Zusammenhang mit dem, was in ihrer Vorstel-
lung beziehungsweise bei der Ausübung ihrer Rolle 
geschieht: „wir sitzen sie hat das goldene Kleid an“, 
„der Sonnenuntergang ist rot“, „heute geht die Sonne 
sehr rot unter“. In diesem Fall begleiten die Gold- und 
Rotfarben, die in den Bewusstseinsstrom der Heldin 
eingewoben sind, Szenen, die sich auf das antike Ur-
bild derjenigen beziehen, deren Rolle die Schauspiele-
rin schon immer spielen wollte, und die auf die klassi-
sche Periode der antiken Kultur und die königliche 
Herkunft von Medea rekurrieren. In demselben Kon-
text wird das Bild der Darstellerin von Medea ausge-
legt, die von ihrem Edelmut und der Vorstellung ge-
prägt ist, dass „Frau dem Gott näher ist“. Diese Aus-
schnitte aus dem imaginären antiken Leben, die sich 
mit den Ereignissen des täglichen Lebens abwechseln, 
werden mit Gold und Licht beleuchtet, so wie die Thea-
tervorstellung mit Scheinwerfern beleuchtet wird: 
„heute Morgen war es besonders sonnig“, „er schickte 
einen feurigen Sonnenwagen hinter mir her“, „sie trägt 
ein goldenes Kleid und Sonnenstrahlen“ [Клименко]. 

Einen anderen Bedeutungsgehalt erhält die 
dunkle Farbe, die Dunkelheit in der Inszenierung von 
T. Lanoyes Stück „Mamma Medea“ (2003) [„Mamma 
Medea“ von Tom Lanoye…] im Schauspielhaus Hanno-
ver. Das Stück hatte, wie es die Deutschen formulie-
ren, einen «Bombenerfolg» und begann seitdem sei-
nen Siegeszug durch die Theater der Bundesrepublik. 
Was ist der Grund für diesen Erfolg? Der Erfolg des 
belgischen Dramatikers T. Lanoye auf der deutschen 
Bühne lässt sich in erster Linie dadurch erläutern, 
dass „Mamma Medea“ überraschenderweise dem ak-
tuellen Zustand des öffentlichen und literarischen 
Bewusstseins in Deutschland an der Wende vom 20. 
zum 21. Jahrhundert entsprach, das durch die lange 
erwartete Vereinigung seiner westlichen und östlichen 
Teile ausgesprochen politisiert war. Dieses Ereignis 
brachte jedoch viele unerwartete Probleme mit sich 
und wird in verschiedenen Schichten der deutschen 
Gesellschaft, vor allem unter den Intellektuellen der 
ehemaligen DDR, immer noch ambivalent einge-
schätzt. Wie die Zeitungen nach der Premiere im The-
ater Hannover schrieben, arbeitete der Regisseur Se-
bastian Nübling „hart“ an dem alten Mythos. Seine 
Idee bestand darin, dass jeder Mythos im Geiste der 
neuen Zeit modifiziert werden könne. Da der Mythos 
eine „monströse“ Ausdauer und Beständigkeit hat, 
kann man in seinen Interpretationen, wie in einer Art 
„Blackbox“, das Große und das Niedere mischen, ohne 
den ursprünglichen Sinn zu verletzen. Eine solche 
„Blackbox“, in der die majestätischen Helden des anti-
ken Mythos zu kleinen und vulgären Marionetten wer-
den, wurde vom Dekorateur des hannoverschen Thea-
ters für diese Aufführung gebaut [Meyer-Arlt 2005]. 

Lanoyes Remix ist eine entpathetisierte Deutung 
der antiken Geschichte, in der sich Medea in eine un-
glückliche Bewohnerin eines modernen Standardplat-

tenhauses verwandelt. Der Regisseur treibt die Ten-
denz des Autors bis zur Absurdität. Diejenigen, die 
einst den stolzen Namen der Argonauten trugen, le-
ben eben nicht in Korinth, in einem königlichen Palast 
oder wenigstens in einem gewöhnlichen Plattenhaus, 
sondern in einem vermüllten Nachtasyl oder in der 
Schmuddel-WG. Schwerer könnte Medea es nicht 
haben. Ihre Hoffnungen auf ein anderes Leben, eine 
andere, vollkommenere Zivilisation, um derentwillen 
sie aus der Kolchis geflohen ist, haben sich in ein Zu-
sammenleben mit Iasons halbverrücktem Gefolge und 
einer alternden Alkoholikerin – ihrer eigenen Tante, 
der ehemals mächtigen Zauberin Kirke – im schmut-
zigen Schmuddel-WG der neuen Welt verwandelt... 
Medeas Wahlqual und ihr angespannter innerer Mo-
nolog stehen ihr noch bevor, aber jetzt ruft sie, ver-
trauensvoll in Iason verliebt, aus: „Für dich lösche ich 
sogar die Sonne aus!“ Dieser Satz hat im Kontext des 
antiken Mythos eine besondere symbolische Bedeu-
tung: Medea ist eine Nachfahrin sowohl von Helios, 
der Sonne, als auch von Hekate. In dieser Situation ist 
die Heldin der „nächtlichen“ Hekate, die in Zauberei 
und Tod verwickelt ist, völlig ausgeliefert. 

In Tom Lanoyes Stück wurden alle klassischen 
Bilder der Antike einer Bedeutungsveränderung un-
terzogen. Dies gilt insbesondere für Iason. Er wurde 
durch die Phantasie des Autors und des Regisseurs 
von einem Helden in die Possenreißerfigur eines 
«Pseudokulturträgers», eines Banausen, eines Bürgers 
verwandelt. In dieser vulgären Welt ist sogar Medeas 
eigene Rache verflacht worden, ihr Zorn ist zu verzö-
gert, er ist kein Feuer, sondern nur eine kleine Flam-
me. Die Geschichte des Theaters kennt viel majestäti-
schere und mächtigere Emotionen und Gefühle in den 
Interpretationen dieser antiken Geschichte. Nur in der 
Gestalt von Aietes, dem König der Kolchis, kann man 
noch innere Stärke, Würde und echte Verzweiflung 
erkennen. Zwischen den anderen Marionetten wirkt 
er wie ein Mann aus einer anderen, längst verschwun-
denen Welt, an deren Grundlagen er um jeden Preis 
festzuhalten versucht. 

Die beiden Teile des Stücks sind einander dia-
metral entgegengesetzt. Dies wird schon durch die 
Titel „Zu Hause/in der Fremde“ und „In der Frem-
de/zu Hause“ betont. Es gibt eine wesentliche Nuance: 
die mythische Medea hat keinen Weg zurück, die mo-
derne Medea kann noch zurückkehren. Der Autor lässt 
ihr diese Möglichkeit, wenn auch um einen hohen 
Preis. Die Bühne im ersten Akt des Stücks ist nur we-
nig beleuchtet, und die Scheinwerfer scheinen, das 
Publikum in die geheimnisvollen Tiefen der Vergan-
genheit eintauchen und in eine natürliche und schöne 
Welt entkommen zu lassen. Es ist eine Welt schöner, 
gesunder und im Kern natürlicher Figuren. Deren 
Schönheit wird vor allem durch ihre äußerst graziösen 
und eleganten Kostüme unterstrichen: durch die 
schimmernde Geisterhaftigkeit der Frauenkostüme 
und die betonte Strenge der Männerkostüme, die in 
deutlichem Kontrast zu den nachlässig und schmutzig 
gekleideten Argonauten stehen – den Suchern nach 
leichtem Profit, die eine Art „Kulturträger“ nachäffen 
können, deren geistiger Horizont sich auf zerrissene 
Jeans mit Taschen voller Kaugummi und klebriger 



GLOBAL LITERATURE POETICS 

137 

Schokolade beschränkt, die Iason und sein Gefolge in 
einer Art Ekstase auf ihre Körper schmieren. Übrigens 
wird der Geruch dieses klebrigen Schlamms die Zu-
schauer:innen (vor allem in den vorderen Reihen) ver-
folgen, so wie im zweiten Akt der Geruch von ver-
brannten Eiern aus der Küche einer schmutzigen 
Schmuddel-WG sie verfolgt hat. Nicht umsonst warnt 
König Aietes „die in der Heimat Verwurzelten“ vor den 
Heimatlosen. Die schimmernde Tiefe der Unendlich-
keit der Geschichte im zweiten Teil des Stücks steht im 
Kontrast zur hell und aufdringlich beleuchteten Vulga-
rität der modernen standardisierten Welt mit schrill 
gekleideten Argonauten und den kaputten Haushalts-
geräten, schmutzigen Kartons, Bananenschalen (die 
auf der Bühne verstreut sind), Tefal-Pfannen – der 
Welt, in die Medea, verführt von billigen Standard-
souvenirs, bereitwillig hineingerät. In vielerlei Hin-
sicht kann die Szene mit surrealistischen Gemälden 
verglichen werden. Besonders auffällig sind der kleb-
rige Schlamm der ungepflegten Argonauten und die 
schmutzigen Trümmer der Details vom postindustri-
ellen Alltagsleben. Das Goldene Vlies, ein Fell, auf das 
niemand seine Aufmerksamkeit lenkt, liegt in einer 
schmutzigen Ecke. Im ersten Teil ist Medea die trei-
bende Kraft der Handlung, die die Argonauten mit 
ihrer Aktivität beflügelt, während sie im zweiten Teil 
untätig ist. Mit ihrer erstarrten, angespannten Hal-
tung, ihrem langen Schweigen „schreit“ Medea förm-
lich und zieht die Aufmerksamkeit des Publikums viel 
mehr auf sich als das laute, nutzlos herumwuselnde 
Gefolge Iasons auf der Suche nach einem Wohnungs-
tausch. Auch sie fühlen sich so unwohl wie diese Bar-
barenfrau, die zufällig in die Welt der modernen 
Standards gelangt ist. Medeas Äußeres ist frappie-
rend: wahrscheinlich muss sie dem Plan des Regis-
seurs zufolge lange versucht haben, dem sentimenta-
len Standard von Gretchen oder Lottchen zu entspre-
chen: ein blaues schlichtes Kleid, sorgfältig gelecktes 
blondes Haar – nichts von dem Charme der jungen 

Medea aus dem ersten Akt. An ihr früheres Leben er-
innert nur ein einziges, aber signifikantes Detail: das 
scharlachrote verhängnisvolle Kleid, das sie mitge-
nommen hat und das in ihrem Schrank hängt, dazu 
bestimmt, ein Instrument der Rache zu werden. Die 
Dualität des Bildes von Medea wird durch die zwie-
spältige Bedeutung hervorgehoben, die der Farbe ih-
rer Kleidung beigemessen wird: im ersten Teil der 
Aufführung symbolisiert sie Erhabenheit und König-
lichkeit (wie im Stück von Klimenko), während sie im 
zweiten Teil Grausamkeit und Unvermeidlichkeit zu-
künftiger Rache versinnbildlicht. Der Handlungsort 
des ersten Teils des Stücks von T. Lanoye ist die antike 
Kolchis, der zweite Teil des Stücks soll im antiken 
Griechenland stattfinden, aber das Vokabular und das 
Drumherum der Ereignisse zeugen von der Gegen-
wart. In der von uns analysierten Theaterinszenierung 
wird die Handlung des zweiten Teils eindeutig in das 
moderne Deutschland der Nachwendezeit verlagert, 
was von der Fähigkeit des Mythos zeugt, die drin-
gendsten Probleme der Epoche in sich aufzunehmen. 
Im Übrigen kann man die vorgelegte Interpretation 
auch im Sinne der zukünftigen Probleme der Einwan-
derer und des Multikulturalismus wahrnehmen. 
H. H. Jahnns Stück „Medea“ (1926), dessen Hauptfigur 
einer anderen Rasse angehört als ihre Umgebung, was 
ebenfalls zu ihrer Entfremdung beiträgt, kann als Vor-
läufer einer solchen Wendung des Medea-Stoffes an-
gesehen werden. Bei der Analyse der geschlechtsspezi-
fischen Probleme in T. Lanoyes Stück fällt auf, dass 
der Konflikt im ersten Teil des Textes zwischen dem 
paternalen Stil von Aietes Herrschaft und dem Drang 
der jungen und noch blauäugigen Medea nach Erneu-
erung und Freiheit entsteht, wobei es in gewisser Wei-
se Anspielungen auf den Konflikt zwischen Matriar-
chat und Patriarchat gibt. Die Konfrontation zwischen 
Medea und Iason im zweiten Teil passt gut zu den 
modernen Konflikten des „Geschlechterkrieges“. 

 

«Zu Hause/ in der Fremde»1 

 
1 Abbildungen von Programmheft Schauspielhanover „Mamma Medea“ von Tom Lanoye Spielzeit 02/03. 
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Jason, Anführer und Kapitän der Argo  Medea und Jason 

  

 
In der Fremde/ zu Hause 

 

  
In der Fremde/ zu Hause 

 

Groteske und farcenhafte Konfrontation der Ge-
schlechter in dem Stück M. Kurotschkins, die sich in 
den düsteren und verschmutzten Landschaften des 

Grabenkriegs abspielt, entspricht dem Geschlechter-
konflikt in Ludmila Petruschewskajas Requiem-
Erzählung „Medea“ (2001), die durch die Willkür der 
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Autorin in den engen, farblosen Raum eines durch-
schnittlichen Taxis verlagert wird. Die Gattung des 
Werkes dieser Autorin passt nicht in den üblichen 
Rahmen einer Erzählung, es handelt sich vielmehr um 
eine dramatische Etüde, deren Beteiligte über zwei 
oder drei Textseiten hinweg Zeilen austauschen, die 
wenig Ähnlichkeit mit einem Dialog haben, weil die 
Sätze spontan ausgesprochen werden: jede der Figu-
ren will sich äußern, aber gleichzeitig ist es für die 
Beteiligten des Dialogs nicht so wesentlich, gehört und 
verstanden zu werden. 

„Er sagte: 
– Ich werde von Schuldgefühlen gequält. Ich bin 

schuld. 
Ich blieb stumm, um diese Botschaft zu verdauen. 
Er sagte Folgendes: 
– Meine Tochter, die vierzehn Jahre alt war, ist 

gestorben. 
Klar. 
– Vor kurzem, am fünften Juni. 
Deshalb schläft er nicht, der arme Chauffeur. 
Er schaute mich mit seinen armen Augen an. 
Aus irgendeinem Grund habe ich gesagt: 
– Das Schlimmste ist das erste Jahr. Das erste 

Jahr ist das Schlimmste. 
Er erwiderte: 
– Es ist erst einen Monat her. Und es ist meine 

Schuld“ [Проза…]. 
Die „handelnden Personen“ reden aneinander 

vorbei, die „Ordnungsmäßigkeit“ des Gesprächs geht 
verloren. Die Figuren dieser dramatischen Skizze er-
scheinen wie entpersonalisiert, durch diese Technik 
überzeugt Petruschewskaja die Lesenden, dass sie 
gewöhnliche Menschen sind, Helden der Menge, der 
Massen, ihre Lebensumstände, Misserfolge und Un-
glücke sind typisch für die moderne Gesellschaft, ein-
schließlich der geschlechtsspezifischen Probleme, die 
die Frau des Taxifahrers zu einer modernen Medea, 
der Kindermörderin, werden lassen, denn Gleichgül-
tigkeit und Verrat sind zu einem Brauch und einem 
Hauptprinzip der modernen Gesellschaft geworden. 
Die Verformung der Welt, die Zerstörung der Ge-
schlechterstereotypen führen dazu, dass nur die Frau 
die Verantwortung für ihre Familie und für alles, was 
um sie herum geschieht, übernimmt, ohne auf die 
Unterstützung anderer zu zählen. 

Die Geschichte des namenlosen Taxifahrers ist 
durchaus mit dem Ausmaß und der Kraft einer anti-
ken Tragödie vergleichbar, obwohl die mythologische 
Assoziation nur durch den Titel des Textes unterstützt 
wird. Tatsächlich wird seine Geschichte von der Auto-
rin in wenigen einfachen und daher völlig hoffnungs-
losen Dialogzeilen auf den Punkt gebracht: „Vor einem 
Monat starb meine vierzehnjährige Tochter“; „Ich bin 
schuld, ich habe mich zu sehr gehen lassen“; „meine 
Frau ist in einer Klapsmühle, meine Tochter wurde 
brutal ermordet“; „es war meine Frau, die meine Toch-
ter getötet hat. Sie ist im Butyrka-Gefängnis. Dort gibt 
es eine Abteilung für Geisteskranke“; „sie kam selbst 
zur Polizei und brachte ein blutiges Messer und eine 
Axt mit...“; „meine Tochter und ich... Wir haben an 
nichts gedacht... Ich habe mir viel erlaubt, das ist es. 
Ich bin schuld daran. Sie sitzt, in einem Wahn befan-

gen, jetzt allein im Gefängnis und wartet auf ihre Hin-
richtung“ [Проза…]. Die lexikalische Einfachheit der 
Botschaft trägt nur zur Schwere des Eindrucks, den 
seine Geschichte hinterlässt, und lässt uns denken, 
dass in der Tat jede Frau, zum Beispiel die Beifahrerin 
in der Skizze, unter bestimmten Umständen die Rolle 
der Medea spielen kann, deren Name zwar im Titel ge-
nannt wird, aber in der Geschichte nicht ein einziges 
Mal auftaucht, er ist eher eine Art Metapher, die die 
gesamte Handlungslinie umfasst, in der der Konflikt 
„verschlüsselt“ ist und die Rollen programmiert sind. 

Die Verwandtschaft des Bildes von Medea mit 
den vielfältigen mentalen Codes, die in nationalen 
Sitten und Riten verkörpert sind, impliziert weitrei-
chende Möglichkeiten der Nutzung moderner verbaler 
und audiovisueller Verfahren. Die Intermedialität, das 
Bedürfnis nach Synthese, wird zusammen mit der 
Berufung auf den Mythos zu einem spezifischen 
Merkmal, einem universellen künstlerischen Prinzip, 
einem dominierenden Zug der zeitgenössischen 
künstlerischen Kultur. Das Bild der Medea, das ur-
sprünglich spezifische Merkmale unterschiedlicher 
nationaler Kulturen und historischer Epochen in sich 
aufnahm, zeugt von der altgriechischen Mythologie 
als einem System kultureller Codes, von der Polyvaria-
bilität des Mythos und seinen intermedialen Intentio-
nen, die zusammen zur Entstehung eines neuen Typs 
von Kommunikation und einer neuen Methode der 
„Aussage“ führen, Möglichkeiten für die Gestaltung 
neuer Formen und Methoden der Kommunikation 
eröffnen, die Grenzen bestehender Genres erweitern 
und neue Genre-Modifikationen schaffen. 

In den zu analysierenden Auslegungen des 
Medea-Stoffes im 21. Jahrhundert lassen sich eine 
Reihe von Beispielen für transformatorische und onto-
logische Intermedialität anmerken. Als Beispiel für 
transformatorische Intermedialität in der Struktur 
des Dramas können wir die in V. Klimenkos Stück 
„Medeas Theater“ (2001) beschriebenen Realien des 
Theaterlebens erwähnen, die es ermöglichen, die in-
nere Welt der Figuren zu enthüllen. Indem Malerei 
oder Bildhauerei traditionell als Material für die Über-
setzung aus einem Zeichensystem in ein anderes ver-
wendet wird (ontologische Intermedialität), ist es bei 
L. Gaudé, einem zeitgenössischen französischen 
Schriftsteller und Dramatiker, Gewinner des Prix 
Goncourt, eine für die Literatur untypische Kunst-
form – der Tanz („Médée Kali“, 2003). Damit tritt 
L. Gaudé in die Fußstapfen von H.H. Jahnn, der in 
seinem Stück „Medea“ zum ersten Mal dieses Bild mit 
dem Element des Tanzes verknüpfte. Für beide Hel-
dinnen ist der Tanz kein Beruf, sondern ein integraler 
Bestandteil ihres gegenwärtigen (L. Gaudé) oder ver-
gangenen (H. H. Jahnn) Lebens, der ihr Wesen offen-
bart. Eine solche Bezugnahme auf den Tanz geht auf 
die deutsche Tradition der Darstellung des tanzenden 
Philosophen bei F. Nietzsche zurück, der den Tanz im 
Zusammenhang mit der Trennung des Apollnischen 
und Dionysischen als integralen Bestandteil des Dio-
nysischen charakterisiert, als Manifestation des kol-
lektiven, tribalen Instinkts, des archaischen, irratio-
nalen Ursprungs, was H. H. Jahnns Forderung nach 
der Befreiung der von der Gesellschaft unterdrückten 
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Urprinzipien der menschlichen Natur entspricht. Der 
Tanz, ein Element des Rituals, erscheint in Medeas 
Jugenderinnerungen: „Die Schwarze Tempelhalle aber 
steht zu Kolchis, die Säulenangehäufte schwarze Halle 
steht zu Kolchis, darin des Helios Enkelin tanzend 
Dienst tat“ [Jahn Hans Henny Werke in Einzelbänden 
1988: 633, 651]. Seine Erwähnung wird auch zum letz-
ten schrecklichen Vorwurf, der Iason an ihr hohes Al-
ter und die für ihn erbrachten Opfer erinnert: „Hier 
steht das fette schwärzlich graue Weib, hier meine 
Brüste, fett und schlaff zu gleich ... Wollt Ich mich 
tanzen sehn, wieʾs schwappt an mir“. 

Da sie, wie Medea Kali, für die Griechen nicht 
nur eine Fremde, eine Barbarin, sondern auch eine 
Vertreterin eines exotischen Landes ist, beherrscht 
Medea H. H. Jahnns eine Kunst, die am wenigsten mit 
dem klassischen Apollinismus verknüpft ist. Im Ge-
genteil, bringt die Kraft des Tanzes H. H. Jahnns Hel-
din dem ekstatischen Dionysischen näher, die Figur 
wird als „eine gewaltige dunkle Kraft, eine ‚schwarze 
Auserwählte‘, eine Rächerin an dem Menschen und 
der Menschheit für ihre Ablehnung der menschlichen 
Natur“ wahrgenommen. 

Der Tanz begleitet die wichtigsten Ereignisse im 
Leben der Heldin von „Médée Kali“ und ist ein Teil 
ihres Wesens. Der Tanz, der die Menschen um sie 
herum in seinen Bann zieht, etwas, was es ihr neben 
ihrer Schönheit ermöglicht hat, dem Schicksal anderer 
Mitglieder ihrer Kaste zu entkommen: „Et mon corps, 
à son tour, aurait dû couler doucement dans les eaux 
du Gange, Mais jʾétais belle. Jʾétais belle et je savais 
danser“ [Gaudé 2003: 24–25] („Und mein Körper hätte 
langsam im Wasser des Ganges schwimmen sollen, 
aber ich war schön. Ich war schön und ich konnte tan-
zen“), „Jʾaurais pu nʾêtre que ceci: Une mendiante qui 
danse, Une pestiférée plus jolie que les autres. Mais la 
danse mʾa sauvée“ („Ich hätte nichts mehr sein können 
als eine Bettlerin, die tanzt, verpestet, schöner als an-
dere. Aber der Tanz hat mich gerettet“). Medeas Tanz 
wird, außer der ersten Episode, nach der die Brahma-
nen sie in den Tempel bringen und sie zur Göttin Kali 
wird und die Ufer des Ganges verlässt, noch dreimal 
erwähnt: nach der Ermordung der Kinder, nach der 
Verbrennung der Leichen und vor dem Warten auf 
ihren Tod durch Perseus, als Ergebnis der „Willkür des 
Autors“ oder der individuellen Mythenbildung, die 
Medea tötet, die sozusagen zu einer weiteren Erschei-
nungsform einer anderen mythischen ikonischen Hel-
din geworden ist – der Gorgone. Diese Kunstart be-
gleitet also in den ersten beiden Episoden den Über-
gang der Protagonistin von einem sozialen Status zum 
anderen, von einer Erscheinungsform zur anderen. 
Die Integration von Kunstformen, vor allem die Ein-
führung des Tanzes in den künstlerischen Raum des 
Stücks, dient nicht nur dazu, die Grenzen der klassi-
schen mythologischen Handlung zu erweitern, son-
dern unterstreicht auch die Vielseitigkeit des Bildes 
der Heldin, die in ihrer Schönheit und Wildheit faszi-
niert. Die untersuchten Werke von V. Klimenko, 
H. H. Jahnn, T. Lanoye, L. Rasumowskaja und 
L. Gaudé bieten reichhaltiges Material für die Analyse 
der Erscheinungsformen der ontologischen Interme-
dialität, wenn eine Kunst die Methoden und Techni-

ken einer anderen zum Einsatz bringt, die figurative 
Bedeutung ihrer typischen Merkmale (Farbe, Form, 
Komposition) übernimmt, um die Handlung und die 
Bilder tiefer zu enthüllen. So ist das Stück des franzö-
sischen Dramatikers J. Anouilh, der sein Drama 
„Médée“ (1946) fast vor einem halben Jahrhundert vor 
L. Gaudé schuf, nicht nur im Zusammenhang mit den 
im Text vorherrschenden Farbschemata zu erfor-
schen, auch in dessen Verbindung mit den solch ikoni-
schen, aber sehr unterschiedlichen Tendenzen in der 
Malerei wie dem Symbolismus oder dem Expressio-
nismus. Dies erklärt das Fehlen traditioneller Be-
schreibungen im Stück. Das Stück wird aufgrund sei-
ner emotionalen Wirkung auch beim Lesen visuell 
wahrgenommen. Die szenischen Landschaften sind 
minimal, die Verformung des Raums ist zu beobach-
ten, was die Gedankenrichtung bestimmt und die 
Emotionalität der Wahrnehmung verstärkt. 

L. Gaudés Medea Kali ist mit der Fähigkeit ge-
segnet, Menschen in Stein zu verwandeln und Statuen 
zu beleben, was die Poetik des Stücks nicht nur mit 
der Kunst des Tanzes, sondern auch mit der Bildhaue-
rei verbindet und darüber hinaus den Bedeutungsge-
halt des antiken Bildes der Zauberin Medea mit der 
Eigenschaft der Gorgone Medusa mit den sich bewe-
genden Haarschlangen verknüpft, die auch in dem 
Stück zum Tragen kommt. So werden die Korinther, 
die die Heldin verfolgen, von ihr zu Stein verwandelt: 
„Cʼest la foule de ceux qui sont restés saisis dans 
lʼeffroi pour lʼéternité“ [Gaudé 2003: 17, 16] („Es ist eine 
Menge von Menschen, die auf ihrem Weg in die Ewig-
keit von Angst gepackt werden“), aber sie bewahren 
immer noch ihre menschnlichen Gefühle: „Tu croyais 
à des statues immobiles, Des hommes figés dans la 
pierre Et pourtant examine bien leurs traits lorsque 
jʼapproche mon Visage du leur. Tu as vu ? Là. Regarde. 
Un frisson parcourt la pierre. Ils me sentent La terreur 
monte en eux“ („Du denkst an diese unbeweglichen 
Statuen, in Stein erstarrte Männer, nun sieh dir ihre 
Züge gut an, während ich mein Gesicht ihnen nahe 
bringe. Siehst du es? Dort. Sieh. Ein Schauer läuft 
durch den Stein. Sie fühlen mich. Furcht steigt in 
ihnen auf“)1. Interessant ist, dass die Raffinesse dieser 
Facette im Text auch lexikalisch durch die mannigfal-
tigen Bedeutungen des Wortes «versteinern» realisiert 
wird, das auf einen psychologischen und physiologi-
schen Zustand bezogen wird. Medea und Medusa, 
beide mythologischen Heldinnen, verbindet das bitte-
re Schicksal der Ausgestoßenen, der Exilanten, der 
Fremden, und das ihnen zugefügte Unrecht, nach dem 
sie sich in besessene Rächerinnen verwandeln, verleiht 
der Wahrnehmung ihrer Bilder eine Zweideutigkeit, 
eine Art Ambivalenz, und der Status des Fremden er-
möglicht es, dieses mythologische Bild bei der Darstel-
lung von Konflikten auf der Grundlage des Multikultu-
ralismus zu verwenden. 

Die methodologische Grundlage für die Analyse 
zahlreicher Dramaversuche, die Medea im 20. und 21. 
Jahrhundert gewidmet sind, wird durch die Spezifik 
der Analyse synkretistischer Kunstformen und die 

 
1 Подробно об этом в статье О. И. Савиных, используется ее 
перевод цитат из пьесы Л. Годе: [Савиных 2018]. 
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Offenlegung ihrer polycodischen Basis bestimmt. So 
haben wir es dank der „Willkür des Autors“ oder der 
individuellen Mythenbildung der Schaffenden mit 
einem sonderlichen weltanschaulichen Paradigma zu 
tun, das bekannte mythologische Motive und Bilder 
im Lichte zeitgenössischer Konflikte immer wieder 
neu kombiniert und ihre Zeitlosigkeit und Relevanz 
unter Beweis stellt. Die von uns analysierten Autoren 
und Autorinnen der deutschen, französischen, belgi-
schen und russischen Dramaturgie des 20. und frühen 
21. Jahrhunderts greifen auf die Möglichkeiten der 
Intermedialität zurück, die die Idee der Synthese her-
vorhebt, um die Bühnenlandschaften so zu konstruie-
ren, dass eine ganzheitliche Welt entsteht, die der 
Zerstörung der moralischen und traditionellen Werte 
oder der Welt einer paternalen Zivilisation gegenüber-
steht; um die Spontaneität und Destruktivität der 
Kraft, mit der das Individuum konfrontiert wird, zum 
Ausdruck zu bringen; um dieCharaktereigenschaften 
des Helden zu betonen und zu ergänzen oder das 
Thema der Vorbestimmung des menschlichen Schick-
sals einzuführen und vieles mehr. So lässt sich am 
Beispiel der Transformation einer mythologischen 

Handlung im diachronen und synchronen Kontext die 
Produktivität eines besonderen Typs intratextueller 
Wechselbeziehungen in einem künstlerischen Werk, 
das auf dem Zusammenspiel künstlerischer Codes 
verschiedener Kunstgattungen beruht, nachzeichnen 
und untersuchen. 

In diesem Zusammenhang hatte Sebastian Nüb-
ling, Regisseur des Schauspielhauses Hannover, 
Recht, als er argumentierte, dass jeder Mythos im 
Hinblick auf die Probleme jeder Epoche modifiziert 
werden kann. Die jahrhunderte- und jahrtausendealte 
Tiefe des Mythos gestattet es, dank der „Willkür des 
Autors“ – der individuellen Mythenbildung – diese 
gigantische „Blackbox“, deren Zweck durchaus multi-
funktional ist, zum Raum sowohl für ein Schafott als 
auch für eine Seebrücke zu machen, ohne ihren ur-
sprünglichen Sinn zu verlieren, ebenso wie für eine 
Festungsmauer oder ein Museumsfenster, in dem das 
Goldene Vlies ausgestellt ist, das von den modernen 
Argonauten ebenso gesucht wird wie vom antiken 
Iason und das immer nur von einem Barbaren, einer 
heimtückischen Rächerin und einer Zauberin – 
Medea – erlangt werden kann. 
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