
30 Dienstag, 12. November 2024Feuilleton

UND
SCHWEIZERISCHES HANDELSBLATT

Gegründet 1780
Der Zürcher Zeitung 245. Jahrgang

REDAKTION
Chefredaktor: Eric Gujer (eg.).

Stellvertreter: Daniel Wechlin (daw.), Nicole Anliker (ann.),
Carola Ettenreich (cet.), Barnaby Skinner (bsk.).

Tagesleitung: Nicole Anliker (ann.), Samuel Burgener (sbr.), Jacqueline
Lipp (lip.).

International: Peter Rásonyi (pra.), Andreas Rüesch (A. R.), Marco
Kauffmann Bossart (kam.), Werner J. Marti (wjm.), Nina Belz (nbe.),
Andreas Ernst (ahn.), Dominique Burckhardt (dbu.), Ulrich von Schwerin
(uvs.), Katrin Büchenbacher (k.b.), Jonas Roth (jon.), Erika Burri (ebu.),
Isabelle Jacobi (ija.).

Meinung & Debatte: Martin Senti (se.), Andreas Breitenstein (A.Bn.),
Claudia Schwartz (ces.), Manuel Müller (mml.).

Schweiz: Christina Neuhaus (cn.), Andri Rostetter (art.), Erich
Aschwanden (ase.), Daniel Gerny (dgy.), Marc Tribelhorn (tri.), Simon
Hehli (hhs.), Tobias Gafafer (gaf.), David Vonplon (dvp.), Samuel
Tanner (sta.). Bundeshaus: Fabian Schäfer (fab.), Katharina Fontana
(fon.), David Biner (bin.), Andrea Fopp (afo.). Westschweiz: Matthias
Sander (msa.).

Zürich: Daniel Fritzsche (dfr.), Zeno Geisseler (zge.), Fabian
Baumgartner (fbi.), Stefan Hotz (sho.), Katja Baigger (bai.), Robin
Schwarzenbach (R. Sc.), Jan Hudec (jhu.), Claudia Rey (clr.), Michael von
Ledebur (mvl.), Isabel Heusser (heu.), Oliver Camenzind (olc.), Giorgio

Scherrer (sgi.), Tobias Marti (tma.), Marius Huber (hub.), Francesca
Prader (fpr.).

Wirtschaft: Chanchal Biswas (bis.), Lorenz Honegger (lho.), Guido Schätti
(gui.), Dieter Bachmann (dba.), Thomas Fuster (tf.), Christin Severin (sev.),
Andrea Martel Fus (am.), Matthias Benz (mbe.), Michael Ferber (feb.),
Hansueli Schöchli (hus.), Benjamin Triebe (bet.), Dominik Feldges (df.), Eflamm
Mordrelle (EM), Nelly Keusch (nel.), Isabelle Wachter (wai.), Zoé Baches (ZB),
Moritz Kaufmann (mkf.), Jürg Meier (mju.), Markus Städeli (stä.), Albert Steck
(sal.), Jürg Zulliger (jz.) Janique Weder (wej.), Jannik Belser (jab.).

NZZ Pro: Peter A. Fischer (pfi.) – Chefökonom, Georg Häsler (geo.), Leon
Igel (igl.).

Wissenschaft, Technologie und Mobilität: Christiane Hanna Henkel
(C. H.), Christian Speicher (Spe.), Patrick Imhasly (pim.), Stephanie Lahrtz
(slz.), Herbert Schmidt (hdt.), Lukas Mäder (mdr.), Ruth Fulterer (ful.),
Gioia da Silva (gds.), Eveline Geiser (evg.), Sven Titz (svt.), Judith Blage
(jbl.), Kalina Oroschakoff (oro.), Esther Widmann (wde.), Philipp Wolf
(phw.), Eva Mell (ev.), Martin Amrein (mna.), Anna Weber (wea.), Georg
Rüschemeyer (rus.).

Feuilleton: Benedict Neff (ben.), Roman Bucheli (rbl.), Thomas Ribi (rib.),
Ueli Bernays (ubs.), Philipp Meier (phi.), Lucien Scherrer (lsc.), Birgit Schmid
(bgs.), Christian Wildhagen (wdh.), Nadine Brügger (nad.), Andreas Scheiner
(sca.), Rahel Zingg (zin.).

Sport: Elmar Wagner (wag.), Remo Geisser (reg.), Christof Krapf (krp.),
Christine Steffen (cen.), Stephan Ramming (ram.), Daniel Germann (gen.),
Peter B. Birrer (bir.), Sebastian Bräuer (smb.), Nicola Berger (nbr.), Stefan
Osterhaus (sos.), Eva Breitenstein (eva.), Benedikt Koller (bko.), Dominic
Wirth (dow.).

Wochenende/Gesellschaft/Reisen: Daniel Wechlin (daw.), Florian
Schoop (scf.), Esther Rüdiger (eru.), Peter Ackermann (pan.).

Reporter: Andrea Spalinger (spl.), Marcel Gyr (-yr.), Michael Schilliger
(msl.), Katharina Bracher (brk.).

Nachrichten: Samuel Burgener (sbr.), Michele Coviello (cov.), Elena
Panagiotidis (ela.), Kathrin Klette (kkl.), Raffaela Angstmann (ran.),
Dennis Hoffmeyer (dho.), Melchior Poppe (pop.), Till Minder (til.), Janina
Gehrig (jag.), Jacqueline Lipp (lip.), Corina Gall (cog.), Lia Pescatore (lia.),
Philipp Gollmer (phg.), Max Sprick (max.), Kevin Weber (wek.), Elena

Oberholzer (obe.), Matthias Venetz (etz.), Miriam Moll (mir.), Leonie
Wagner (lwa.).

Social Media: Madleen Kamrath (mdl.), Severin Pomsel (spo.), Lucia
Grassi (glu.).

Community: Anja Grünenfelder (ang.).

Podcast: Sven Preger (sve.), Nadine Landert (lna.), David Vogel (dv.),
Marlen Oehler (oeh.), Antonia Moser (ata.), Jenny Rieger (rje.), Simon
Schaffer (ssi.), Alice Grosjean (jea.).

Audience Management: Jonas Holenstein (jho.), Thierry Figini (tfi.),
Martin Arnold (maa.), Nicolas Fröhner (frn.).

Visuals & Editorial Tech: Markus Ikehata (sma.), Anja Lemcke (lea.),
Simon Tanner (tan.), Kaspar Manz (xeo.), Joana Kelén (jok.), Nikolai
Thelitz (nth.), Jonas Oesch (joe.), Florian Seliger (fsl.), Adina Renner (adi.),
Nicolas Staub (las.), Franco Gervasi (fgr.), Simon Haas (sih.), Eike
Hoppmann (eik.), Simon Huwiler (shu.), Michel Grautstück (mgr.), Forrest
Rogers (fr.), Julia Monn (jum.), Roland Shaw (sro.), Cian Jochem (cia.),
Danijel Beljan (beb.), Alex Kräuchi (akr.), Seda Motie (sed.), Sophia
Kissling (ski.), Jessica Eberhart (ebj.), Olivia Meyer (olm.).

Video/TV: Jörg Walch (jwa.), Jasmine Rueegg (jmr.), Isabelle Pfister (ipf.),
Jasmine Jacot-Descombes (jja.), Nicole Krättli (krä.), Pascal Burkhard
(bup.), Damita Pressl (dam.), Michelle Amstutz (mma.), Florentin Erb (erf.),
Roman Hodel (rho.).

Produktionsredaktion: Benno Mattli (bem.), Caspar Hesse (cah.), Lucie
Paška (lpa.), Andreas Kopp (ako.), Stefan Reis Schweizer (srs.), Manuela
Kessler (mak.), Roland Tellenbach (rol.), Bodo Lamparsky (la.), Philipp
Hufschmid (phh.), Ilda Özalp (ilö.), Lisa Leonardy (lil.), Yves Tardent (tay.),
Tanja von Arx (tva.), Benjamin Hämmerle (bjh.), Philippe Flück (flp.), Marco
Krüger (krm.).

Art Director: Reto Althaus (ral.).

Bildredaktion: Gilles Steinmann (gst.), Andrea Mittelholzer (and.), Roman
Sigrist (rsi.), Reto Gratwohl (grr.), Nicole Aeby (nae.), Martin Berz (brz.),
Dominic Nahr (dna.), Dario Veréb (dve.), Isabelle Hager (iba.), Maja
Siebrecht (maj.), Simone Imhof (ims.), Stefan Günther (stg.). Fotografen:
Karin Hofer (hfk.), Annick Ramp (ara.).

Korrektorat: Natascha Fischer.

KORRESPONDENTEN
Paris: Daniel Steinvorth (DSt.). London: Niklaus Nuspliger (nn.). Berlin:
Marc Felix Serrao (flx.), Jonas Hermann (jsh.), René Höltschi (Ht.), Oliver
Maksan (oma.), Fatina Keilani (kei.), Susann Kreutzmann (suk.), Beatrice
Achterberg (bta.), Susanne Gaschke (sug.), Marco Seliger (mse.), Johannes
C. Bockenheimer (JCB.). Frankfurt: Michael Rasch (ra.). Rom: Luzi Bernet
(lzb.). Madrid: Ute Müller (utm.). Wien: Ivo Mijnssen (mij.), Meret
Baumann (bam). Tallinn: Linda Koponen (lkp.). Brüssel: Daniel
Imwinkelried (imr.), Antonio Fumagalli (fum.). Moskau: Markus Ackeret
(mac.). Nairobi: Samuel Misteli (smi.). Istanbul: Volker Pabst (pab.).
Beirut: Daniel Böhm (dan.). Tel Aviv: Rewert Hoffer (rew.). Delhi:
Andreas Babst (abb.). Taipeh: Patrick Zoll (paz.). Peking: Matthias Kamp
(mka.). Tokio: Martin Kölling (koe.). Sydney: Barbara Barkhausen (bkh.).
Washington: Christian Weisflog (ws.). Chicago: David Signer (dai.). New
York: André Müller (amü.). San Francisco: Marie-Astrid Langer (lma.).
Rio de Janeiro: Thomas Milz (mit.). Salvador da Bahia: Alexander
Busch (bu.).

WEITERE REDAKTIONEN
NZZ Folio: Aline Wanner (awa.), Reto U. Schneider (res.), Flurin Clalüna
(fcl.), Barbara Klingbacher (bak.).
NZZ Geschichte: Claudia Mäder (cmd.), Daniel Di Falco (ddf.).

DAS UNTERNEHMEN NZZ
Felix Graf (CEO)

Die Neue Zürcher Zeitung AG ist eine 100-prozentige Tochter-
gesellschaft der Aktiengesellschaft für die Neue Zürcher Zeitung.
Bekanntgabe von namhaften Beteiligungen nach Art. 322 Abs. 2 StGB:
Neue Zürcher Zeitung (Deutschland) GmbH, Hausvogteiplatz 3 /4, 10117
Berlin; The Market Media AG, Zürich.

ADRESSEN
Redaktion: Falkenstrasse 11, Postfach, CH-8021 Zürich,
Tel. +41 44 258 11 11, redaktion@nzz.ch, www.nzz.ch.
Zuschriften: Falkenstrasse 11, CH-8021 Zürich, leserbriefe@nzz.ch.

Verlag: Falkenstrasse 11, Postfach, CH-8021 Zürich,
Tel. +41 44 258 11 11, verlag@nzz.ch.

Leserservice: Postfach, CH-8021 Zürich, Tel. +41 44 258 10 00,
service@nzz.ch, www.nzz.ch/faq.

Inserate: NZZone, Neue Zürcher Zeitung AG,
Falkenstrasse 11, CH-8021 Zürich, Tel. +41 44 258 16 98,
contact@nzzone.ch, www.nzzone.ch.

Druck: DZZ Druckzentrum Zürich AG, Bubenbergstrasse 1, CH-8045
Zürich.

PREISE ABONNEMENTE (inkl. MWSt)

NZZ Print & Digital: 914 Fr. (12 Monate), 83 Fr. (1 Monat).

NZZ Digital Plus: 623 Fr. (12 Monate), 58 Fr. (1 Monat).

NZZ Wochenende Print: 405 Fr. (12 Monate), 36 Fr. (1 Monat). Freitag
und Samstag gedruckt ohne Digital.

NZZ International Print & Digital: 619 € (12 Monate),
56 € (1 Monat). Preise gültig für Deutschland und Österreich,
übrige Auslandpreise auf Anfrage.

NZZ Kombi Print & Digital: 987 Fr. (12 Monate),
90 Fr. (1 Monat). NZZ und NZZ am Sonntag gedruckt inkl. Digital.

NZZ für Studierende: 5 Fr. (1 Monat).

Alle Preise gültig ab 1. 1. 2024.

Die Abonnentenadressen werden, soweit erforderlich und nur
zu diesem Zweck, an die mit der Zustellung betrauten Logistik-
unternehmen übermittelt.

Anzeigen: gemäss Preisliste vom 1. 1. 2024.

Alle Rechte vorbehalten. Jede Verwendung der redaktionellen Texte
(insbesondere deren Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung und
Bearbeitung) bedarf der schriftlichen Zustimmung durch die Redaktion.
Ferner ist diese berechtigt, veröffentlichte Beiträge in eigenen gedruckten
und elektronischen Produkten zu verwenden oder eine Nutzung Dritten
zu gestatten. Für jegliche Verwendung von Inseraten ist die Zustimmung
der Geschäftsleitung einzuholen. © Neue Zürcher Zeitung AG
Kartengrundlage: © Openstreetmap, © Maptiler

Wie die Avantgarde
in Europa strebten
auch Kunstschaffende
in Brasilien danach,
den akademischen
Kunstkanon
des 19. Jahrhunderts
zu überwinden.

Träumen vom Paradies
Eine grosse Überblicksschau in Bern beleuchtet erstmals in der Schweiz die Anfänge moderner Kunst in Brasilien

PHILIPP MEIER

Brasilien ist nicht das Paradies. Auch
wenn dem Aufbruch in die brasiliani-
sche Moderne viele mit Zuversicht ge-
folgt sind.Und bisweilen auchmit einem
blinden Auge. So etwa die Malerin Tar-
sila do Amaral. Gleichwohl beglücken
ihre Gemälde noch heute. Es sind para-
diesische Schilderungen einfachen, dörf-
lichen Lebens inmitten einer Natur,
deren Daseinszweck allein darin zu be-
stehen scheint, sich in Üppigkeit und
Farbenpracht zu verschenken.

Dieses Idyll aber ist trügerisch. Da-
mals in den zwanziger Jahren des ver-
gangenen Jahrhunderts war die begna-
dete Künstlerin Mitinitiantin einer bra-
silianischen Avantgarde. Die jetzt im
Zentrum Paul Klee in Bern ausgestell-
ten Bilder können aber nicht verbergen,
dass die Perspektive, mit der Tarsila do
Amaral ihr Heimatland in den Fokus
ihrer Kunst nahm, eine solche von oben
wie auch von aussen war.

Die durch eine klassische Kunstaus-
bildung geschulte Malerin gehörte der
Oberschicht an. Sie wurde 1886 in eine
Familie von Kaffeeplantagenbesitzern
geboren. Ihr künstlerisches Handwerk
verfeinerte sie in Paris, wo sieAnschluss
an die europäische Avantgarde fand.
Dort wurde das Werk der Brasilianerin
als exotische Malerei gefeiert und von
Künstlern wie Picasso, Fernand Léger
oder Giorgio de Chirico hoch geschätzt.

DoAmaral gehörte der ersten Künst-
lergeneration an, die sich auf die Su-
che nach einer kulturellen Identität
des grossen lateinamerikanischen Lan-
des begab. Dabei griff sie immer wieder
auch auf die Eindrücke aus ihrer Kind-
heit auf den Kaffeeplantagen zurück.
Plantagenarbeiter waren eines ihrer
Lieblingsmotive.

Aufbruch in die Moderne

Ihre Sichtweise auf die Heimat indes
war naiv in zweierlei Hinsicht. Sie malte
nicht nur in einem naiven Stil. Gleich-
zeitig stilisierte sie in ihren ländlichen
und urbanen Landschaftsdarstellungen
dasLebender afro-brasilianischenLand-
bevölkerungunddenAlltagder ehemali-
gen Sklaven in den Favelas amRand der
Grossstädte zur tropischen Utopie. Die
einfache Bevölkerung wurde in ihren
Bildern zum idealisierten, illustrativen
Darstellungsgegenstand.

In den dreissiger Jahren veränderte
sich ihr Malstil allerdings fundamental:
Aufgeweckt durch die politischen und
gesellschaftlichen Umwälzungen des
von Getulio Vargas eingerichteten dik-
tatorischen «Estado Novo» von 1930 be-
gann sie sich in einem realistischeren Stil
zu üben und sich der Sorgen der Arbei-
terschaft anzunehmen.

Dieser Blickwechsel ist symptoma-
tisch für Brasiliens Aufbruch in die Mo-
derne. Das macht jetzt die grosse Über-
blicksschau in Bern deutlich. Mit zehn
bedeutenden Kunstschaffenden aus der

ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und
rund 130 Werken bietet sie erstmals in
der Schweiz einen umfangreichen Ein-
blick in die moderne Kunst Brasiliens.

Suche nach dem Eigenen

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war
Brasilien eine junge Nation in rasantem
Wandel. Nach 67 Jahren Kaiserreich
wurde 1889 die erste Republik mit der
Hauptstadt Rio de Janeiro ausgerufen.
Ein Jahr davor erst hatte Brasilien offi-
ziell die Sklaverei abgeschafft – als letz-
tes Land auf dem amerikanischen Kon-
tinent.Noch lange indes blieben die ehe-
mals Versklavten entrechtet und wur-
den in den Städten weiterhin als billige
Arbeitskräfte ausgebeutet.

Ihrer Situation nahm sich erst eine
zweite Künstlergeneration mit unver-
stelltem Blick an. Beispielhaft dafür
steht Djanira da Motta e Silva. In einer
bewusst reduzierten Bildsprache schil-
derte sie das Alltagsleben der Arbei-
ter, die Volksfeste der einfachen Leute
sowie afro-brasilianische Rituale und
katholische Religiosität.

Ihre Bilder sind stets auch leise Kom-
mentare der sozialen Ungleichheiten.
Da Motta e Silva war Autodidaktin,
Kind indigener Eltern und stammte

aus der Arbeiterklasse. Vielleicht auch
deswegen wurde sie lange als «primi-
tive» Künstlerin angesehen und nicht
zum Kanon der brasilianischen Mo-
derne gezählt.

Ein Schlüsseljahr dieser sich heraus-
bildenden Moderne in Brasilien war
1922.Anlässlich des Hundert-Jahr-Jubi-
läums der brasilianischen Unabhängig-
keit finanzierte der Kaffeemagnat Paulo
Prado – einer der einflussreichsten Olig-
archen des Landes – mit der «Semana de
Arte Moderna» eine Woche mit kultu-
rellen Veranstaltungen.

Damit wollte er das wirtschaft-
liche Zentrum São Paulo neben Rio
de Janeiro auch zur Hauptstadt der
modernen künstlerischen Entwicklung
machen. Neben einer Kunst- und einer
Architekturausstellung wurden im Rah-
men der Semana Konzerte,Tanzauffüh-
rungen, Vorträge und Lesungen abge-
halten.DerAnlass bildete auch denVer-
such, die verschiedenen Künste als eine
einzige Avantgardebewegung zusam-
menzubringen.

Wie dieAvantgarde in Europa streb-
ten auch Kunstschaffende in Brasilien
danach, den vorherrschenden, aus Por-
tugal importierten akademischen Kunst-
kanon des 19. Jahrhunderts zu überwin-
den. Künstler aus wohlhabenden Fami-

lien oder mit Reisestipendien suchten
den Austausch mit europäischen Strö-
mungen. Zurück in Brasilien setzten sie
sich mit Traditionen und Themen aus-
einander, die sie als «ihre eigenen», als
brasilianisch definierten: indigene Bräu-
che, durch die Sklaven eingeführte afro-
brasilianische Kultur, die ethnische Plu-
ralität.DieAuseinandersetzung mit dem
europäischen Expressionismus, Futuris-
mus und Kubismus indes ist in ihren
Werken nicht zu übersehen.

Paul Klee als Ahnherr

Besonders augenfällig wird das nun
im Zentrum Paul Klee, dem Schweizer
Museum eines Idols vieler brasiliani-
scher Kunstschaffender. So bezog sich
etwa Lasar Segall, der 1923 nach Bra-
silien ausgewandert war, in seinen von
Farbfeldern strukturierten Landschaften
und Porträts stark auf Klee. Als junger
Mann verliess er seine litauische Hei-
mat, um in Berlin zu studieren. Briefe
und Postkarten im Archiv des Museum
Lasar Segall in São Paulo belegen, dass
er zu Beginn der zwanziger Jahre mit
Bauhaus-Lehrern wie Wassily Kandin-
sky, Lyonel Feininger und eben auch
Paul Klee in regemAustausch stand.

Aber auch in den späteren, abstrakt-
geometrischen Arbeiten eines Alfredo
Volpi finden sich, nachdem er sich von
der gegenständlichen Malerei abge-
wandt hatte, Anleihen und Bezüge zu
Klee. Volpi soll die dritte Generation
von brasilianischen Künstlern auf Paul
Klee aufmerksam gemacht haben.

Er immigrierte um die Jahrhun-
dertwende als kleines Kind mit seiner
Familie aus Italien nach São Paulo. In
den dreissiger Jahren begann er sich als
Sonntagsmaler künstlerisch zu betäti-
gen. Insbesondere Häuserfassaden und
Fahnen, die an Volksfesten die Dör-
fer schmückten, stilisierte er zu farben-
frohen, spontan wirkenden geometrisie-
rendenAbstraktionen.

Brasilien ist auch heute kein Para-
dies. Die grossen Gegensätze und Un-
gleichheiten sind in dem riesigen süd-
amerikanischen Land geblieben. Aller-
dings haben die Kunstschaffenden, ob
in Europa geschult oder Autodidakten,
stets an der Vorstellung einer paradiesi-
schenModerne gearbeitet.Dies nicht zu-
letzt auch in den Bereichen Design und
Architektur – man denke an die Plan-
stadt Brasilia, die 1960 als neue Haupt-
stadt des Landes eingeweiht wurde.

Wenn sie nicht die Utopie eines
modernen Paradieses auf Erden ver-
körpern sollte, so stellt sie doch ein aus
dem Boden gestampftes Gesamtkunst-
werk dar, das den Glauben an die Mo-
derne symbolisiert.Diesem setzten 1964
der Putsch und die Errichtung einer
Militärdiktatur allerdings ein vorläufi-
ges Ende. Erst 1985 begann der lang-
same Prozess einer Redemokratisie-
rung – und mit ihm auch das Wieder-
erwachen einer heute ausgesprochen
vitalen Kunstszene.

Tarsila doAmaral: «O lago», 1928, Gemälde. © TARSILA DO AMARAL S/A




