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A. D. 1870.

Beim Eintritt in ein neues Jahrzehend schweift der

Blick naturgeniiiss in eine weitere Ferne. Ueberdies ist

das Jahr 1870 in unserer Kunst verewigt durch die Geburt

Beethoven's, des jÃ¼ngsten in der Reihe Derer, die man

unter den Grossen die ganz Grossen zu nennen pflegt.

Dass wir seit seinein HeimgÃ¤nge keine Erscheinung wieder

gesehen haben, welche vÃ¶llig an seine Grosse hinan

reichte, ist oft genug ausgesprochen und hat uns vielen

Hader aber wenig Nutzen gebracht. Jeder hat sich die

Thatsache eben nach seinen WÃ¼nschen zurechl gelegt, nur

darin kamen Alle wie in einer selbstverstÃ¤ndlichen Wahr-

heit Uberein, dass Beethoven den Ausgangspunkt der gan-

zen folgenden Entwicklung der Tonkunst bildet. Aber dies

ist keineswegs der Fall, weder in dem angegebenen Um-

fange, noch in dem angenommenen Sinne. Die romantische

Richtung in Musik und Poesie ist nicht direct der klassi-

schen, sondern einer seitabwÃ¤rls fliessendeu Quelle ent-

sprungen. Neben Beethoven standen Schubert und Weber;

in Schubert hat Schumann seinen Ausgangspunkt und seine

geistige Heimath, und ganz in demselben Verhaltnisse

steht Wagner zu Weber. Die Romantik hat sich nun in der

Tonkunst genau so entwickelt wie in der Dichtung: sie ist

einerseits bei dem krassen Naturalismus angelangt, Hand

in Hand gehend mit dem grundlosen Verfall unserer Oper;

sie ist andererseits in spiritualistischem Suchen nach der

musikalischen Tiefe in der Gestaltung fast barock gewor-

den, aber in der Kraft gesund gebliehen und hat sich, wie

die Pflanze zum Licht, nach echt klassischpn Formen und

Idealen zurÃ¼ckgewandt. Die romantische Richtung in die-

ser Wandlung und VerjÃ¼ngung ist es, welcher wir eine

wirklich lebensvolle zukunftreicbe Macht beilegen und da-

her in diesem Blalte mit besonderer Aufmerksamkeit ver-

folgen.

Wenn man nun von einer RÃ¼ckkehr zum Klassischen

spricht, von dem Beginn einer Regeneration auf solchem

Grande, so ist dadurch nicht die Ansicht und der Wunsch

eines Einzelnen, sondern die Lage der musikalischen Kunst

der Gegenwart ausgedruckt. Der blind heftige und zum

guten Tbeile eitle Drang nach fortschrittlichen Reformen

in den letzten 25 Jahren bat wider Willen am meisten dazu

beigetragen, einen solchen RÃ¼ckgang zu beschleunigen,

ein solches Bestreben als das zur Zeit einzige Rettungs-

mitlel vor einer gÃ¤nzlichen Entartung der Kunst zu adeln

und mit Allem auszustatten, was die vereinigte Macht der

V.

allgemeinen Ã¤sthetischen Bildung, der kunsthislorischen

Gelehrsamkeit und der gegenwÃ¤rtig hoch ausgebildeten

FÃ¤higkeit musikalischer Reproduction zu gewahren vermag.

Nun liegt zwar nichts Erhebendes in dem kahlen Be-

kenntniss, dass wir unseren Vorfahren nicht gleich sind;

aber thÃ¶richt wÃ¤re es auch, zu meinen, eine solche Ein-

sicht sei schon au sich die Summe aller Kunstweisheit.

Vielmehr wird Alles erst auf den Sinn ankommen, welcher

dieser AbschÃ¤tzung der Zeiten zu Grunde liegt. Wir haben

oft sagen hÃ¶ren, man miis.se bei umfangreichen Compo-

sitionen unserer Zeitgenossen mit dem Geleisteten zufrie-

den sein, weil das HÃ¶chste doch nicht mehr geleistet wer-

den kÃ¶nne. Ware ein solches Raisonnemenl die natÃ¼rliche

Folge unserer Verehrung des sogenannten Klassischen,

dann thÃ¤ten wir wahrlich besser, uns des Klassischen eine

Weile ganz zu entschlagen und jene grossen frÃ¼heren Zei-

ten lediglich nachzuahmen in dem sorglosen, durch das

Schwergewicht einer unerreichbaren Vergangenheit nicht

bedrÃ¼ckten Wirken fÃ¼r die kÃ¼nstlerischen Aufgaben des

Tages. Aber so schlimm steht es nicht. Eine wÃ¼rdigere

und heilsamerÂ« Folgerung ziehen diejenigen aus unserer

gegenwÃ¤rtigen Lage , welche dieselbe benutzen , um den

Stachel der Selbsterkenntniss recht tief in unser Hrrz zu

drÃ¼cken, wobei sie aber ihrer Ansicht oft einen pessimisti-

schen Zusatz verleihen, der, wie aller Pessimismus, nie

das GlÃ¼ck hat, allgemein zu Ã�berzeugen. Der werthe Ver-

fasser eines soeben erschienenen BÃ¼chleins, der unten

angezeigten Â»Musikalischen Briefe aus der neuesten ZeitÂ«,

spricht am SchlÃ¼sse und gleichsam als Epilog Anschauungen

aus, welche auf eine solche Selbslerkenntniss abzielen.

Er erinnert an das kÃ¼nstlerische Mustervolk, die Grie-

chen : â�� Â»Die besten ihrer Epigonen fÃ¼hlten und sagten

selber aus, was die Ahnen Besseres hatten als sie, und

wurden damit das lebendige Gefass, ihres Vaterlandes

Ehre und Kleinod zu wahren, Ã¼bers Meer zu tragen und

den Barbaren zu erÃ¶ffnen zu ewig fruchtendem Genuss.

Das Gesetz der beschleunigten Bewegung aus der Natur in

den Geist Ã¼bertragen, zeigt uns die Kunstgeschichten

eben so wohl wie die politischen â�� so weit wir blicken

kÃ¶nnen â�� in Ã¤hnlichem Fortschritt und Ausgang bei allen

VÃ¶lkern. Auch darin sind sie Ã¤hnlich, dass in sinkenden

Zeilen die Mittel in Reichthum, Oeffentlichkeit. Mechanik

sich steigern, aber wÃ¤hrend sie die Aussenwirkung meh-

ren , der Vertiefung nicht gÃ¼nstig sind. Nun aber zeigt

sich der wahre Fortschritt der Menschheit auch darin, dass

die Erkenntniss des Bessern niemals untergeht, dass die
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SpÃ¤tgriechen nicht vermeinen hÃ¶here KÃ¼nstler zu besitzen

als ihre edlen Ahnen, sondern sie als lebendige DenkmÃ¤ler

Ã¼ber sich erkennen. Wenn nun unserer Tage sogar ein

EnglÃ¤nder im Stande ist Ã¶ffentlich zu bekennen, dass sein

Volk keinen Tonsetzer mehr besitzt gleich Talles Bird und

Purcell, und klagt, dass seine schÃ¶ne Literatur tief unter

der letzlvergangenen und Ã¤lteren stehe â�� wenn ein Glei-

ches sogar bei selbstvergnÃ¼glichen Franzosen laut wird:

nun so brauchen wir Deutsche uns nicht lÃ¤nger der be-

scheidenen Selbstkenntniss zu beruhmcn, falls uns ahn-

liche GestÃ¤ndnisse nicht recht Ã¼ber die Lippen wollen.

Aber es ist auch ein gut Theil deutscher Kunstfreunde,

Kenner und Gelehrte, die ein sinkendes Zeitaller â�� sagen

wir als unparteiische Zuschauer â�� wenigstens in der

Poesie nicht leugnen. Sind wir darum schlechter als die

VÃ¤ter? war es so, wir wÃ¼rden es nicht besser machen

durch Reclame. Geht die Kunst desshalb unter? wir wur-

den's nicht hindern durch die feurigsten Versicherungen

des Gegentheils. Aber beides glaube ich nicht. Haben wir

heute ganz andere Aufgaben zu lÃ¶sen im Drang der Herzen

um ethische und religiÃ¶se Lebensfragen, so mag die Kunst

ohne Schaden eine Weile ausruhen, die errungenen SchÃ¤tze

verwerthen, sammeln und bewahren, bis ein neuer Genius

kommt, die WÃ¼nschelrulhe hÃ¶her zu schwingen nach tie-

feren SchÃ¤tzenÂ«. (S. 64â��65.)

In dieser ablÃ¶senden ThÃ¤ligkeit mag ein Trost liegen

fÃ¼r die Menschheil im Allgemeinen, aber was soll der arme

Kunstler damit anfangen, dem politische oder religiÃ¶se

Fragen durchaus gleichgÃ¼llig sind, musikalische dagegen

das Innerste nach Aussen kehren? Ein solcher Bath, fÃ¼r

eine Weile auszuspannen, ist schon verschiedentlich er-

theilt, u. a. auch fÃ¼r das dichtende Deutschland; und in

einer Zeit, welche die ZÃ¼nfte aufhebt, ist von selbst ein-

leuchtend, dass nur diejenige ThÃ¤tigkeit des Einzelnen

von wirklicher Berechtigung sein kann, welche mit dein

Gemeinwohl eng verwachsen ist. Liesse sich hinsichtlich

der fortgesetzten musikalischen Production unserer Zeit-

genossen das Gegentheil beweisen, so wÃ¼rde man wohl

Anstalt machen, ihnen die Saiten zu zerschneiden â�� wenn

es mÃ¶glich wÃ¤re. Aber es isl schlechterdings unmÃ¶glich.

LÃ¤sst man diese ThÃ¤ligkeit fÃ¼r Â»eine WeileÂ« ruhen, so ruht

sie sicher fÃ¼r alle Zeiten. Denn wer soll anfangen? der

Genius? Gut â�� und wie soll er anfangen? doch wohl so,

wie alle unsere GrÃ¶ssten angefangen haben, als ttumbei

AnfÃ¤nger? â�� UnmÃ¶glich, wie der Wiederanfang, w3re

aber auch jetzt das AufhÃ¶ren. Die Verwerlbung der

SchÃ¤tze der Vergangenheit wird der Musiker nie anders

verstehen kÃ¶nnen, denn als eine Mahnung, auch sich sel-

ber in den Musterformen wenigstens zu versuchen. Ge-

setzt also, alle Stoffe und Darslellungsweisen unserer

Kunst wÃ¤ren wesentlich erschÃ¶pft, wir lebten mithin mu-

sikalisch vollstÃ¤ndig im alexandrinischen Zeitalter, so

wÃ¼rde selbst ihre lebendig treue Ueberlieferung nicht wohl

mÃ¶glich sein ohne fortgesetzte Versuche der Lebenden, in

ihren Spuren sich fortzubewegen. Haben doch auch die

alten Alexandriner, die Grossmeister der Kritik an der

Spitze, niemals das RÃ¼stzeug der Poesie und Musik in die

Kammer geworfen, sondern unbefangen selbst im grossen

Epos fortgesungen. Kein wahres Epos ist dadurch ent-

standen, wie wir wissen, aber es hat sie auch nicht von

dem Wahren abgefÃ¼hrt, vielmehr nur um so fesler in

seinen Kreis gebannt; denn an dem Zollmaass ihrer

eignen Producte wurde ihnen die RiesengrÃ¶sse Homer's

erst recht anschaulich. Dies wÃ¤re also der Nutzen einer

lebendigen KunstÃ¼bung selbsl dann, wenn wir, wie ge-

sagt, uns bereits ganz und gar im alexandrinischen Zustande

befÃ¤nden. Auch dann noch mUsste dem KÃ¼nstler das Recht

unverkÃ¼mmerl bleiben, auf seinen eigenen FUssen zu

stehen.

(Schlusi folgt.)

Anzeigen und Beurtheilungen.

â�¢ie Kuutfomen der griechischen PÂ»eÂ«le und ihre Bedeutung

von Dr. J. I. leliricb Schmidt. Leipzig bei C. W. Vogel,

1868 und 4869.

Erster Tbeil: Die Eurbylhmie in den Chorgesangen der

Griechen.

Zweiter Tbeil: Die antike Compositionslchre aus den Mei-

sterwerken der griechischen Dichtkunst erschlossen. Text

und Schemata der lyrischen Partien bei Aristophanes und

Sophokles. (9S8 Seiten gr. 8. Pr. 6 Thlr.)

Vorstehendes durchaus bedeutendes Werk, wenngleich zu-

nÃ¤chst dem Gebiet der Philologie angehÃ¶rend, hat vollen An-

spruch, auch in den Spalten einer musikalischen Zeitschrift

ErwÃ¤hnung zu linden, da das Princip, das in ihm aufgestellt

worden ist, sicher ein musikalisches genannt werden muss.

Es dÃ¼rfte kaum ein anderes Werk der Neuzeit von gleicher

reformatorischer Wirksamkeit aufgefÃ¼hrt werden kÃ¶nnen, als

das des Verfassers, und noch ist nicht die HÃ¤lfte der ganzen

tÃ¼chtigen Arbeit zu Tage gefÃ¶rdert. Das Buch lÃ¤uft freilich

Sturm gegen die hergebrachte Theorie von LÃ¤ngen und KÃ¼rzen

der alten Sprachen, auf denen bis jetzt alle Metrik beruhte und

deren Lehren es als einen unverstandenen und unverstÃ¤nd-

lichen Formalismus bezeichnet, dessen todte Last der Jugend

erspart werden mÃ¼sse. An die Stelle dieser bis jetzt fÃ¼r unan-

tastbar gehaltenen Silbenmessungs-Theorie setzt der Verfasser,

dessen philologische GrÃ¼ndlichkeit den strengsten Anforde-

rungen der Wissenschaft genÃ¼gen mÃ¶chte, ein musikalisches

Princip, dessen bisher ungeahnte Herrschaft geradezu durch

den Scharfsinn und die eigene musikalische Begabung des Ver-

fassers von ihm nicht blos wahrgenommen, sondern auch

mit Ã¼berzeugender Klarheit nachgewiesen worden ist und zwar

an einer so bedeutenden Zahl alter Poesien, dass kaum ein

Zweifel an der Richtigkeit dieser Entdeckung Ã¼brig bleiben

wird. Da der Verfasser in dem ersten Bande seines Werkes,

welcher den Titel trÃ¤gt >Die Eurhythmie in den CborgesÃ¤ngen

der GriechenÂ«, gleichsam den Unterbau seines Systems giebl,

so ist es nicht uninteressant, seine Ansicht von dem Gang der

Entwicklung der Dichtkunst und Musik bei den Griechen, die

aber auch mit der anderer CulturvÃ¶lker Ã¼bereinstimmt, kÃ¼rz-

lich zu berÃ¼hren. Die griechische Dichtkunst hat sich unier

dem EinflÃ¼sse jenes musikalischen Princips nach vier Grund-

formen entwickelt. Diese Formen sind die recitativische Poesie,

ursprÃ¼nglich mit einfÃ¶rmig musikalischem Vortrage, spÃ¤ter rein

declamatorisch oder fÃ¼r die blosse LectÃ¼re bestimmt. Zweitens

die rein lyrische Poesie fÃ¼r Gesang und Leier in strophischer

Form; erst bei den RÃ¶mern declamatorisch werdend. Drittens

die Marschtypen, in denen Principien herrschen, die mit denen

unserer modernen Lieder-Poesie und -Musik stimmen. Endlich

die chorische Lyrik fÃ¼r Gesang und kunstvollen Tanz, und na-

mentlich die Formen dieser Poesie bespricht dieser erste Band,

der sÃ¤mmtliche ChÃ¶re des Aeschylos und sÃ¤mmtliche Oden

Pindar's nach diesem Princip geordnet enthÃ¤lt. Der Verfasser

liebt es seine Theorien erschÃ¶pfend an dem allen klassischen

Material nachzuweisen; dass hierzu ein ungewÃ¶hnlicher Fleiss

gehÃ¶rt, ist klar, aber welches Licht isl nichl allein durch diesen

ersten Band schon auf das Gebiet dieser altklassischen Poesie

gefallen ! Wie Mancher mag, wenn er an seine Primanerzeil

zurÃ¼ckdenkt, sich der unerquicklichen Stunden erinnern, in

welchen sich der gelehrte Rector abmÃ¼hte, ihm die ChÃ¶re der
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griechischen Tragiker nach ihrer metrischen Form gelÃ¤ufig zu

machen, wobei namentlich die unschÃ¶nen, oft widersinnigen

and immer gewaltsamen Wortzerreissungen auf des Reclors

AutoritÃ¤t hin als unbegreifliche SchÃ¶nheiten der klassischen

Poesie mit in den Kauf genommen, im Ganzen aber doch blut-

wenig verstanden wurden. Noch schlimmer ging es mit dem

i'mil.ir. Man ahnte hie und da stellenweise eine rhythmische

SchÃ¶nheit, aber auch hier blieb das Meiste in einem unaufge-

klÃ¤rten Nebel sitzen. Es waren eben die schweren griechischen

Dichter, deren Formen uns nicht mehr recht verstÃ¤ndlich und

einleuchtend werden wollten ; dazu kam die verschiedene Auf-

fassung der Gelehrten selbst. Suchte man Rath bei den alten

Metrikern und den Musikern der Griechen, dann gerieth man

sicher in die allergrÃ¶sste Verlegenheil; die Einen nÃ¤mlich hielten

nicht was sie lehrten und bei den Anderen stiess man auf TÃ¶ne, die

uns musikalisch rein unverwendbar waren. Diese dunkeln Stel-

len der alten klassischen Literatur sind freilich seit neuester

Zeit in bewunderungswÃ¼rdiger Weise und zwar durch deut-

schen Scharfsinn aufgebellt worden. Wir brauchen, was die

theoretische griechische Musik anlangt, nur die Namen Beller-

mann, Fortlage und Weslphal zu nennen; allein was die Auf-

klÃ¤rung jener Dichlungsformen betrifft, steht der Verfasser der

Â»EurbythmieÂ« einzig da. So wie er seinem ersten Bande sÃ¤mml-

liche Chorlieder des Aeschylos und Pindar's sÃ¤mmtliche Ge-

dichte schematisirt einverleibt hat, so enthÃ¤lt der zweite Band,

die antike Compositionslebre â�� allerdings nicht in dem bei uns

Ã¼blichen Sinne zu nehmen â�� die lyrischen MeisterstÃ¼cke des

Sophokles und Aristophanes zum ersten Male, man kann wohl

sagen Ã¼berzeugend, erschlossen. In dieser Fassung sind diese

Dichtungen, die sich unter der Macht eines musikalischen Prin-

cips zu wahrhaft vollendeten Formen abrunden, schlechter-

dings Eigenthum des Verfassers, der mit der Vollendung seines

auf vier BÃ¤nde berechneten Werkes zugleich das Material,

welches die klassische Zeit bietet, vollstÃ¤ndig nach seinem

Princip bearbeitet dem Publikum vorlegen wird. Im dritten

Band wird man die lyrischen Stellen desEuripides und im vier-

ten eine Metrik der griechischen Sprache auf rhythmischer

Grundlage erhallen. In l'/j Jahren hat der Verfasser mit einer

seltenen Arbeitskraft ausser jenen zwei ersten starken BÃ¤nden

auch noch einen Leitfaden in der Rhythmik und Metrik her-

ausgegeben, der so zu sagen sein grosses Werk verjÃ¼ngt im

Abriss zeigt und am geeignetsten sein dÃ¼rfte, sich den Eingang

in diese vorzÃ¼gliche Arbeit zu erÃ¶ffnen und dessen EinfÃ¼hrung

auf gelehrten Schulen sicher nicht lange auf sich wird warten

lassen.

Das Studium dieses Werkes muss bildend und veredelnd

auf den musikalischen Sinn zurÃ¼ckwirken, der sich hineinem-

pfunden hat in die hohe Vollendung dieser poetischen Kunst-

formen, die jetzt vollkommen zu dem auf anderen Gebieten so

glinzend bewÃ¤hrten SchÃ¶nheitssinne der Griechen stimmen.

Gerade bei dem Streben der Musiker unserer Tage, das Wesen

ihrer Kunst in einer Vermischung und Verwischung der her-

kÃ¶mmlichen Formen zu suchen, werden die hier aufgestellten,

festgeschlossenen, periodisirten Formen, in denen das Palhos

der menschlichen Seele so einzig in seiner Art sich offenbart

hat, nicht anders als reinigend und zusammenziehend wirken

kÃ¶nnen. Bisher wollte sich die alte Sage von der Macht der

Musik mit dem. was wir von griechischer Musik wussten, nicht

zusammenreimen lassen, vielleicht war es dem Verfasser auf-

gespart, die Wahrheit dieser Sage glÃ¤nzend darzuthun. MÃ¶chte

ihm Kraft und Lust bleiben, seine treffliche Arbeit zu Ende zu

fÃ¼hren!

Nur nooh einige Worte Ã¼ber die Ausstattung des Werkes,

das wegen eigens fÃ¼r dasselbe erst zu schaffender Typen seine

besonderen Druckschwierigkeiten gehabt haben muss und das

dennoch mit grosser Sauberkeit und Correclheit von der Ver-

lagshandlung hergestellt worden ist, so dass das Werk anch in

dieser Beziehung ein Muslerwerk genannt werden kann.

Dr. Julius Klengel.

Thi-uric der Neih*cbdentÂ»diei Metrik von RÂ»dolf Wertpha).

Jena, Carl Doebereiner. 1 Â»70. Will und 239 S. kl. 8.

Hier erhalten wir gewissermaassen ein SeitenstÃ¼ck zu dem

obigen Werke von Schmidt, oder doch eine in Ã¤hnlichem Geiste

durchgefÃ¼hrte Arbeit, ausgehend von einem anerkannten Meister

auf dem Gebiete der rhythmischen und musikalischen Kunst

der Griechen. Der Herr Verfasser beginnt sein Vorwort mit

einem bekannten Worte Platen's Ã¼ber die metrische Armuth der

deutschen Sprache, um demselben sodann den entschiedensten

Widerspruch und dieses ganze Werk als Widerlegung entgegen

zu setzen. Die Widerlegung ist allerdings aus Platen selbst zu

fÃ¼hren, der in einer anderen Sprache schwerlich solche Nach-

bildungen schwieriger griechischer, persischer u. a. Metra zu

Stande gebracht hatte. Aber Herr Westphal legt hierauf nicht

mehr Gewicht, Â»Is die Sache verdient und behauptet dass

â�¢dergleichen Nachbildungen von complicirten Metren der Allen

im recht eigentlichen Sinne als KunststÃ¼ckeÂ» angesehen werden

mÃ¼ssten, Â»die nur von wenigen zu Stande gebracht werden

kÃ¶nnen und wohl am wenigsten leicht von denjenigen, welche

als wirklich gottbegnadete Dichter in der metrischen Form nur

ein secundÃ¤res Accidens, nur eine Sossere Ornamentik des

poetischen Gebildes erblickenÂ«. Vielmehr, meint er, Â»ein deulr-

scher Dichter ersten Ranges wird, was ihn bewegt, immer am

liebsten und gelÃ¤u6gsten in den nationalen Farmen ausspre-

chen, die keineswegs so monoton und rhylhmustos sind wie

Platen glaubt, sondern die kunstreichsten Gestaltungen und die

grÃ¶sste rhythmische Mannigfaltigkeit zulassen. Derjenige weteÂ»

wenig von den Rhythmen der Griechen, der da glaubt, die

deutsche Poesie kÃ¶nne derselben nur durch Nachbildung der

kÃ¼nstlicheren Strophen-Schemata der Griechen theilbaftig

werden. Der Reichlhum griechischer Rhythmik zeigt sich eben

so sehr in deren einfacheren trochÃ¤ischen und' jambischen

Bildungen, und die deutsche Poesie braucht sich diese Mannig-

faltigkeit nicht erst von aussan her durch Nachbildung antiker

Formen kÃ¼nstlich anzueignen, sondern besitzt sie lÃ¤ngst schon

in ihren nationalen Metren als achtes EigenthumÂ«. (Vorwort

S. VI.) Wir theilen diese Worle mit, weil man daraus klar er-

sieht, dass die vorliegende Â»MetrikÂ« nichts gemein hat mit den

Versuchen der Philologen allen Schlages, unsere Sprache in

einen mit allem AufwandÂ« von Gelehrsamkeit zusammenge-

kÃ¼nstelten griechischen Stiefel einzuzwÃ¤ngen, sondern daN

das Einfache und naturgemÃ¤ss oder national Gegebene hier zur

Grundlage gemacht wird. Von hieraus ist, wie uns bedanken

will, selbst mit Platen eine friedliche Auseinandersetzung mÃ¶g-

lich; denn ein charakteristisch ausgebildetes Kunstmelrum

besitzt die deutsche Sprache doch nicht, ihr Werth und ihre

FÃ¤higkeit liegt eben in ihrer UniversalitÃ¤t, und diese allumfas-

sende Assimilationskraft wÃ¼rde, ihr nicht eigen sein , wenn sie

nicht an den einfachsten Grundlagen des metrischen Baues bis

zur EintÃ¶nigkeit festgehalten hÃ¤tte. â�� Das Zweite, was Herrn

Westphal's Schrift auszeichnet, ist der durch und durch mu-

sikalische Grundzug, und desshalb fanden wir uns auch ver-

anlasst, dieselbe hier sofort anzuzeigen. Der Verfasser hat

schon in seinen frÃ¼heren Werken genugsam bewiesen, dass

er richtige und tiefe Anschauungen besitzt von dem lebendigen

Zusammenbange, der zwischen Poesie und Musik besteht; er

weiss eben, was eine Strophe ist und wodurch sich der wahre

Rhythmus gestaltet. Es wird nun fÃ¼r Viele interessant sein xu

erfahren, wie sich die Anwendung Weslphal'scher GrundsÃ¤tze

auf die deutsche Sprache ausnimmt. Wir schliessen diese

vorlÃ¤ufige Anzeige mit einem Satze, den wir S. 43 lesen und
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der mehr sagt, als eine lange Auseinandersetzung: Â»Die An-

fÃ¤nge unserer neuhochdeutschen Lyrik bildet das gesungene

Lied, das Volkslied des Kl. und <6. [richtiger: des 43. bis

IB.] Jahrhunderts, also d ie MusikÂ».

The English Drama and Stage under the Tudor and Stuart

Princes, (543â��1664. Illustrated by a series of Documenls,

Treatises, and Poems. With a Preface and Index. London,

Â«869. 8. (RoxburgH Library.)

Die reiche Literatur Ã¼ber die Geschichte der englischen

BÃ¼hne und dramatischen Kunst ist durch die vorliegende Publi-

cation um ein wichtiges Werk bereichert. Es ist gedruckt fÃ¼r

die Subscribenten einer Gesellschaft, welche sich tRoxburgh

Library* nennt und schon Balladen-Sammlungen und mehrere

andere DenkmÃ¤ler der Literatur zu Tage gefÃ¶rdert hat. Der an-

gezeigte Band Ã¼ber das alle Theater enthÃ¤lt 3! Documente und

l3 Abbandlungen (Treotises) von grosser Bedeutung. Die eng-

lische BÃ¼bne hat von allen nicht nur die grÃ¶ssten Dramen er-

zeugt, sondern besitzt zugleich eine so reiche und interessante

Theater-Geschichte, dass auch in dieser Hinsicht kein anderes

Theater sich mit ihr messen kann.

lisikalUehe Briefe aus der neuesten Zeit. Herausgegehen

von Di-. Eduard KrÃ¼ger. MÃ¼nster, Ad. Russell. 1870.

69 S. 8.

Zwei Â»DuÂ«-Freunde, Eusebius und Florestan, schreiben

sich hier ihre Meinungen Ã¼ber neue musikalische Werke. Das

BÃ¼chlein handelt von Vielem, eigentlich aber nur von Brahms

und zum dreiviertel! Theile von dem Â»Deutschen Requiem a.

Die Briefe sind sehr unterhaltend, sie lesen sich angenehm und

sind geschwÃ¤tzig geschrieben, womit wir nur sagen wollen,

dass sie in dem richtigen Briefstil gehalten sind; denn wer mit

der Feder in der Hand nicht schwÃ¤tzen kann, der thut am

besten sein Briefpapier zu sparen. â�� Wir haben schon gesagt,

welches der Hauptpunkt ist, um den sich diese briefliche Un-

terhaltung dreht; diesen wolle man an Ort und Stelle verfol-

gen, wir berÃ¼hren hier nur einige Einzelheiten. S. 27 liest

man die treffende Bemerkung, Â»dass alle Musik bis zum gering-

sten Volkslied hinab auf dem GefÃ¼hl des Grundtons ihre kleinen

und grossen Wirkungen erbaut; denn in keiner Melodie ver-

stehst du den dritten Ton, wenn dir der ersle verloren istÂ«. â��

Eine sehr resolute ErklÃ¤rung Ã¼ber die jetzt vielfach erÃ¶rterte

Krage, ob und wieweil Ã¤ltere Tonwerke mit moderner Instru-

mentation auszufÃ¼ttern seien, findet der Leser S. 40 ; sie lautet:

Â»Ich will, dass unter zwei Wirkenden der HÃ¶here oben bleibe.

Das ist's, warum ich HÃ¤ndel und Bach lieber in ihrem angebo-

renen Kleide erblicke, als in dem geborgten Flitter des ver-

schÃ¶nernden Fortschritts; ich will, dass der hÃ¶here Mensch,

der Held und KÃ¼nstler1, seine Selbstheit wahre; was Geist bat,

das hat eben eigenen Geist. Was hat denn der sonst ebren-

werthe Inslrumental-Universalist zuwege gebracht mit seinen

inodernisirt verschÃ¶nerten Bachcantaten? Nur dieses, dass die

ursprÃ¼nglichen Tonwirkungen erlÃ¶schen, dass statt des mystisch-

heroischen Cantors â�� der Professor sich hÃ¶ren ISsst in Frack

und Glace! Erinnere Dich, wie wir vor Zeiten Mozart's freilich

weit geistvoller angelegtes Orchester zum Messias mehrmal

durchgemacht, schliesslicb aber bei unserer zehnten AuffÃ¼h-

rung uns des Originals bedienten. Die Ã¤chte alte Partitur

hatte durchgebends Geigenquartelt und Geigensoli, nur bei

hÃ¶chsten Glanzstellen erscholl dazu trump and drum: â�� da

riefen wir begeistert: Nun ist's erst ganz, nun hÃ¶ren wir

aufrichtige MenschentÃ¶ne l und Du schuldigtest [beschuldigtest]

sogar den feinhÃ¶rigen Mozart, er habe die edle Einfalt des

Chors ,Der Heerde gleich vom Hirten fern' durch seine FlÃ¶ten

und Schalmeien, HÃ¶rner und FagÃ¶lter in Dampf zerblasen; die

Stimmen allein mit HÃ¤ndel's bescheidenem markigem Geigen-

llniin sagten mehr. Dass solches noch auffallender eintritt

beim Sologesang, betontest Du sogar nachdrÃ¼cklich; denn eine

goldglÃ¤nzende Sopranslimme wird durch qualmenden Klari-

nelten-Alhem nicht gehoben, sondern vermilchigt. Nur bei

Zellen und Atomen gilt der KrÃ¤merspruch: Die Menge muss es

bringen ! Man sagt nun zwar : die grosse Instrumentirung passe

besser zu unseren grossei) BedÃ¼rfnissen, zu unseren Riesen-

fortschritten, RiesenchÃ¶ren und Monster-Concerten, deren ge-

ringere Zahlen in die Hunderte gehen, die besser ausgewach-

senen thun's nicht unter die Tausende. Wohl! aber dann bin

ich zu antik, folglich zu ungebildet, um den Vorzug davon ein-

zusehen, wie viel Nullen man hinter die ZÃ¤hler setzt. Du selbst,

besser unterrichtet als ich. beklagtest Dich bitterlich, als Du ein

Concert im Crystallpalast zu Sydenham Ã¼berstanden â�� jene

colossale Tonmasse, die niemand vollkommen hÃ¶rt, weder

HÃ¶rer noch SÃ¤nger noch Director, und meinlest, unbefangene

EnglÃ¤nder urtheillen wie wir. Dem Yankee, der vor nichts

Ehrfurcht hat als vor Millionen, diene zur Nachricht: dass Beet-

hoven einst sich wÃ¼nschte, lebenslang nur ein Orchester von

60 wackeren Deutschen unter sich zu haben â�� ,dann wird's

ein Leben herrlich und frei l' â�� Dieser letzte der Titanen

wussle wohl was gross und klein heisse in der weiten Golles-

welt: ihm wa're schwerlich titanisch zu Sinne gewesen bei

einer monster exhibition, wo (0,000 niggers Hail Columbia

brÃ¼llen tilgtenÂ«. (S. 40â��it.) Schon im 16. Jahrhundert be-

zeichnete Sechzig eine in jeder Beziehung gut und siark be-

setzte Kapelle, wie sie z. B. unter Orl Lassus in MÃ¼nchen vor-

handen war. Die SÃ¤nger in Rom um (650 und die Inslrumen-

lislen um 17 JO unter Fux in Wien machten zwar mehr in

Masse, aber welchen Nutzen hat die Kunst davon gehabt? Ein

so wohldisciplinirtes, in seinen KrÃ¤ften so genau abgewogenes

Orchester wie das HÃ¤ndel'sche um (750 war auch ungefÃ¤hr

sechzig Mann stark, seinem Singchore etwa gleich an Zahl wie

an Macht. Hieraus mÃ¶chte hervorgehen, dass die grÃ¶ssten

Meister aller Zeiten hinsichtlich der Besetzung gleicher Ansicht

waren und unter gÃ¼nstigen VerhÃ¤ltnissen auch so ziemlich

denselben NormalkÃ¶rper zu Stande brachten. Allerdings eine

sonderbare Illustration zu dem gebenedeilen Â»FortschrittÂ« in

unserer Kunst, und eine gar unliebsame Verdammung heuriger

MonstrositÃ¤ten l Was die originale Begleitung zu HÃ¤ndel's

Messias anlangt, so kÃ¶nnen wir die Gelegenheit nicht vorÃ¼ber

gehen lassen zu bemerken, dass die BeschrÃ¤nkung der (zu den

EinzelgesÃ¤ngen verwandten) concertirenden Begleitung auf

blosse Violinen sich aus der Entstehung dieses Oratoriums er-

klÃ¤ren mÃ¶chte. HÃ¤ndel schrieb das Werk fÃ¼r Dublin, wo ihm

sein Londoner Orchester fehlte und nur ein einziger hervor-

ragender Solospieler vorhanden war, sein Freund Dubourg der

Violinist. Dass der Messias, wenn ursprÃ¼nglich fÃ¼r London

calculirt, hie und da auch wohl noch mit anderen concertiren-

den Solo-Instrumenten ausgestattet wÃ¤re, dÃ¼rfte kaum zu be-

zweifeln sein. Ob jetzt, wo die Metalle nicht mehr im GlÃ¼h-

ofen sind, sondern der GUSS langst zu Stande gebracht ist, noch

ein Anderer, selbst ein Mozart, mit Aussicht auf Erfolg eine

solche Uebermalung vornehmen kann, gehÃ¶rt freilich auf ein

anderes Blatt; hier sollte nur daran erinnert werden, dass man

sich hÃ¼len mÃ¶ge, aus den Geigensoli im Messias ein Dogma zu

abslrahiren.

Wie ein rolher Faden zieht sich durch diese Briefe der Ge-

danke, dass sich instrumentale Gedanken und Formen in

unsere modernen Gesangwerke eingenistet haben Â»SchÃ¤dlich

ist â�� schreibt Eusebius, durch den hauptsÃ¤chlich der Ver-

fasser spricht â�� schÃ¤dlich ist das Ã¼ebergewichl der In-

strument alnatur, bei dem wir zwar alle seil Beethoven's

Tode herangewachsen sind, aber darum noch nicht zum Ge-
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winn der hohen Kunst, nicht zum Vortheil der edlen Herzens-

gebilde, die wir in der Tonwell suchen, die wir fordern mÃ¼s-

sen , wo es uns ernst ist die reine Form in dem Lichtschein

anzuschauen, dazu sie geschaffen ist. Jenes Instrumentiren der

Stimme, das ja Ã¼ber ein Menschenaller in unsere Kunstwerke

eingedrungen ist, beruht ja nicht auf irgend einem einzelnen

Merkmal ; es ist der ganze Habitus, dessen Unangemessenheit,

ja Unnatur wir empfinden.Â» (S. *3.) HÃ¤tte wohl noch etwas

Ã¼berzeugender demonslrirt werden sollen. Wenn unseren Kin-

dern erst durch Singunterricht statt durch Clavierunlerricht

die Elemente und Fundamente der Musik beigebracht werden,

so wird sich schon vieles Ã¤ndern; die Stimme ist auch ein bes-

serer Talenlmesser, als die zehn Finger, hei denen oft erst

nach zehnjÃ¤hriger QuÃ¤lerei sichtbar wird, dass kein einziger

von ihnen zur Musik taugt. Das musikalische Automatenthum

wird auch sehr zusammenschwinden , sobald dos Ciavier der

Stellung eines allgemeinen musikalischen SlaatsgÃ¶lzen enthoben

und an den ihm gebÃ¼hrenden richtigen Platz gebracht ist. Sind

dann unsere AuffÃ¼hrungen echter, grosser oder kleiner, Ge-

sangwerke erst eben so organisirl, eben so hÃ¤ufig und eben so

gut, wie die unserer instrumentalen Symphonie- und Kammer-

musik-Concerte, so kommt zu iler richtigen Jugendbildung die

wahre Geschmacksbildung der reiferen Jahre, und wir kÃ¶nnen

dann dem Weiteren getrost entgegen sehen. Die Bemerkungen

von Busebius Ã¼ber die instrumentale Natur unserer Voralmusik

sind direct an Brahms' Adresse gerichtet, was uns auch inso-

fern besonders passend scheint, weil wir Niemand zu nennen

wÃ¼ssten, der mehr als Brahms befÃ¤higt und geneigt wÃ¤re,

Fragen von so tiefgreifender musikalischer Bedeutung offenen

Sinnes, zu prÃ¼fen und den Befund der Wahrheit seiner eigenen

ThÃ¤ligkeit als Richtschnur vorzuzeichnen.

Ein Beispiel von dem schnellen Verschwinden des ersten

glÃ¤nzenden Eindrucks und dagegen von dem eindringenden

Beharren des wahrhaft Gehaltvollen wird S. 5t angefÃ¼hrt, was

man nebst Anderem an Ort und Stelle nachlesen mÃ¶ge. Und

hiermit rufen wir dem lieben Eusebius ein frÃ¶hliches Neujahr

zu und wÃ¼nschen ihm beim Eintritt ins Grelsenalter den unge-

schwachten Bestand kÃ¶rperlicher Kraft und geistiger Munterkeil.

Ein Ausspruch J. S. Bach's Ã¼ber Fugen.

(Mitgetheilt von G. Nottebohm.)

Seite 266 des ersten Bandes von Marpurg's Â»Kritischen

BriefenÂ« findet sich eine Johann Sebastian Bach betreffende

Stelle, welche dem Anschein nach ganz unbekannt ist. Ihrer

Mittheilung mÃ¶gen einige Bemerkungen vorausgeschickt werden.

Wie Marpurg's Â» Historisch - kritische BeitrÃ¤gen vom Jahre

H6I (Bd. 6, S. J13 ff.) melden, hatte Jemand im Auftrag der

â�¢GesellschaftÂ« die Kritik Ã¼ber eine Fuge von Kirnberger Ã¼ber-

nommen. Diese Kritik, in Form eines Briefes geschrieben,

wurde verÃ¶ffentlicht in ersterwÃ¤hnten Â»Kritischen BriefenÂ« vom

t. bis 16. Februar 1760. Sie ist dalirt: Â»Harlem, am 3t. Dec.

U59c; der Verfasser unterschreibt sich: eNunqvamne Repo-

nom?Â« Wer der *Nunquamnt Reponam?t ist, lÃ¤sst sich mit

Bestimmtheit nicht angeben. Schwerlich wird in Harlem Jemand

gelebt haben, der die Kritik geschrieben haben kÃ¶nnte. â�¢) Es

ist vielmehr zu vermuthen, dass der Verfasser ein guter Ber-

*) Organist an der grossen Orgel in Hartem war H. Radecker.

Ein fleiMiger Mitarbeiter der kritischen Briefe war J W. Lustig, der

â�¢nch unter dem Pseudonym Â«Wohlgemulh. geschrieben zu haben

icbrint; derselbe war aber Organist in Groningen. Hurlcbusch war

Organist in Amsterdam. Reynvaan, der Herausgeber eines Worter-

bnchi, lebte in Vliessingen u. s. w. Keinem dieser Manner Issst sich

die Autorschaft beilegen.

liner und kein Anderer als Marpurg war, der mit Kirnberger

lange in Fehde lebte und es fÃ¼r geralhen halten mochte, sich

unter einem Pseudonym zu verstecken. Der pseudonyme Ver-

fasser tadelt an Kirnberger's Fuge Mancherlei; er spricht die

Ansicht aus, dass Â»immer Zwischengedanken und andere Ton-

arten in einer FugeÂ« vorkommen mÃ¼ssen und beruft sich dann

auf J. S. Bach's Fugen und auf mÃ¼ndliche Aeusserungen des-

selben. Die Bemerkungen, welche J. S. Bach in den Mund ge-

legt werden, sind uns jedenfalls lieb und werth : wir denken

dabei an Eigenschaften, die nicht wenig zum Reiz seiner Fugen

beitragen. Welches aber die zwei Contrapunktisten sind, die

Bach's Urtbeil trifft, wird sich schwerlich nachweisen lassen.

Das Signalement des ersten passt ziemlich auf einen AnbÃ¤nger

der altilalienischen Schule.

Die erwÃ¤hnte Slelle lautet: Â»Bedenken Sie einmal, wie viel-

mal man den Hauptsatz in einer Fuge hÃ¶ren muss Wenn man

ihn nun noch dazu in eben denselben Tonarten, es sey gleich

hÃ¶her oder tiefer, ohne was anders dazwischen, immer in einem

weg hÃ¶ren muss, ist es alsdenn mÃ¶glich, den Ekel zu ver-

beissen 1 Wahrlich, so dachte der grÃ¶ssle Fugenmacher un-

serer Zeiten, der alte Bach nicht. Sehen Sie seine Fugen an.

Wie viel kÃ¼nstliche Versetzungen des Hauptsatzes in andere

Tonarten, wie viel vorlreflich abgepassete Zwischengedanken

finden Sie da nicht! Ich habe ihn selbst einsmals, als ich bey

meinem Aufenthalte in Leipzig mich Ã¼ber gewisse Malerien,

welche die Fuge betrafen, mit ihm besprach, die Arbeiten eines

alten mÃ¼hsamen Conlrapunktisten fÃ¼r trocken und hÃ¶l-

zern, und gewisse Fugen eines neuem nicht weniger grossen

Conlrapunktisten*), in der Gestalt nÃ¤mlich, in welcher sie aufs

Ciavier appliciret sind, fÃ¼r pedantisch erklÃ¤ren hÃ¶ren, weil

jener immer bey seinem HauptsÃ¤tze, ohne einige VerÃ¤nderung,

bleibt; dieser aber, wenigstens in den Fugen, wovon die Rede

war, nicht Feuer genug gezeiget halle, das Thema durch Zwi-

schenspiele aufs neue zu belebenÂ«.

â�¢ An Mattbeson's Â»klingende FingerspracheÂ« darf man wohl

nicht denken, weil Marpurg diesen Autor schwerlich den verhaltniss-

mÃ¼ssig Â»grossenÂ« Conlrapunklisten beigezahlt haben wird. Eine der

letzten Sammlungen solcher Ciavierfugen gab der berÃ¼hmte Padre

Martini 4741 in seinen 'Sonate ilinlavolalura per fOrgano e U Cem-

balo* heraus, aber diese (ganz nach Handel'scbem Muster gearbeitet)

sind reicher, mannigfaltiger und freier, als man von einem Theore-

tiker erwartet und daher im Ganzen gewiss kein passender Beleg

fUr Bach's Urtheil. fhr.

Briefwechsel.

l.

In dem Briefwechsel S. 105 Nr. 16 d. Zig. vom vor. Jahre

beantworten Sie die Frage des Herrn S. Bagge, ob die K Ã¶rn er'-

schen Singspiele zu ihrer Zeit in Musik gesetzt worden waren,

mit der sehr gerechtfertigten Klage, die zugleich eine voll-

kommen motivirte Anklage wird, dass wir Deutschen seit

Goltsched's BÃ¼chlein: Â»NÃ¶thiger Vorralh zur GÂ«-

schichte der DichtkunstÂ« aus der Mitte des vorigen Jahr-

hunderts kein brauchbares Hand- und Lehrbuch Ã¼ber die

Literatur der dramatischen Musik in Deutschland besitzen.

Sie verweisen mit Recht auf andere Nationen, namentlich auf

EnglÃ¤nder, und heben besonders das Buch Baker's her-

vor. â�� Ich erlaube mir, die Leser Ihrer Zeitung auch noch auf

ein anderes Werk in dieser Beziehung aufmerksam zu machen,

das, meiner unmaassgeblichen Ansicht nach, wohl geeignet

wÃ¤re, gleich- 'iii als eine Art von Muster zu gellen, nach wel-

chem auch fÃ¼r die deutsche Opern-Literatur ein compendiÃ¶ses

und ziemlich brauchbares Handbuch Ã¼ber die Productionen
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unserer musikalisch-dramatischen KÃ¼nstler ausgearbei-

tet werden kÃ¶nnte. Ich meine das Buch von Crozet, das

4867 in Grenoble erschien. Es fÃ¼hrt folgenden, den ganzen

In- und Gehalt des 477 Seilen umfassenden Buches ziemlich

genau und ausfÃ¼hrlich angebenden Titel:

Revue de la Musique dramatique de f Opera en France; â�� det

notices par ordre alphabetique de taut les operas oÂ« operas-

comiquts, gut ont ele repre'tentees en France tur not divers

the'Ã¤trei lyriques, y compris le thedtre Halten, et enftn des no-

tices, avssi par ordre alphabeÃ¼que, des compositevrs, dont les

Oeuvres ont ete repre'sentees en France, avec la liste de tous

leurs ouvrages par F. Crozet, ancien avocat, membre de

plusieurs societes philharmoniqves. Grenoble, Imprimerie de

Prudhomme, Rue Lavalelte U. 1867. 8.

Ich bin zwar nicht im Stande, eine vergleichende Werlh-

schStzung zwischen dem Baker'sehen Werke Ã¼ber eng-

lische Opern, welches ich nicht besitze, und dem citirlen

Crozet'sehen Buche Ã¼ber musikalischen Dramen Frank-

reichs anzustellen und eine Bilanz zu Gunsten des einen vor

dem anderen zu ziehen, indessen scheint mir letzleres allen,

selbst nicht ganz bescheidenen AnsprÃ¼chen auf VollstÃ¤ndigkeit,

Genauigkeit und PrÃ¤zision ganz zu genÃ¼gen. Wunderbar, ja

man kann sagen, erstaunenswerth erscheint es, dass unter den

Deutschen sich noch Keiner gefunden hat, der eine Ã¤hn-

liche Arbeit fÃ¼r unsere Opern geliefert hat. Ich will von Mu-

sikern und longebildeten FachmÃ¤nnern, Gelehrten und Pro-

fessoren ganz abslrahiren, selbst noch nicht einmal ein kunsl-

liebender und vermÃ¶gender Dilettant hat sich bisher bei

uns gefunden, der seine MÃ¼sse einem solchen, im Grunde

genommen rein compilatorisehen Schriftchen zugewendet

bitte, wie dieses fÃ¼r Frankreich Crozet thal, der, ein hoher

Sechsziger und von Hause aus Jurist und Advocat, aus reiner

Liebe zur Tonkunst sich Ã¼ber JOD alte und neue Opern-Parti-

turen anschaffte, die er schon bei Lebzeiten der Bibliothek sei-

ner Vaterstadt Grenoble vermacht, nachdem er ein gediegenes

und vollkommen genÃ¼gendes Werk Ã¼ber die Opernproduc-

tionen seines Vaterlandes verÃ¶ffentlicht hat. Bei uns

Deutschen bin ich bisher noch nicht auf einen solchen Dilet-

tanten und Kunstnovizen gestossen, mit einziger Ausnahme des

lÃ¤ngst verstorbenen Poelchau, dessen reiche Musikalien-

Sammlung Sie, eben so wie ich. vor 15 Jahren hier unter dem

unvergesslichen Dehn in der kÃ¶nigl. Bibliothek zu bewundern

Gelegenheit hatten. Hochachtungsvoll Ihr etc.

Berlin. Dr. Bergson,

Ã�uiversilÃ¤ts-Prof., Doc. etc.

2.

Tb. KÃ¶rner's Â»Der vierjÃ¤hrige PostenÂ« wurde auch com-

ponirt von Franz Schubert im Jahre I8<5. G. N.

3.

Welches war die erste italienische AuffÃ¼hrung von

Beetboven's Â»FidelioÂ«, und wo fand sie stall? 1852 gab Lumley

diese Oper italienisch in Paris. Sind Ausgaben davon mit einem

italienischen Text vorhanden T â�� Dr. S.

Berichte. Nachrichten und Bemerkungen.

* CÃ¶ln, 80. Dec. t Wenn ich in meinem letzten Berichte mit

Hinweis auf die Leistungen des Chores bei der jÃ¼ngsten AuffÃ¼hrung

der Â». Symphonie BefÃ¼rchtungen aussprach fÃ¼r die damals bevor-

stehende AuffÃ¼hrung des Salomon von HÃ¤ndel, und wenn ich

Ihnen heule melde, dass bei der AuffÃ¼hrung dieseÂ« Oratoriums unser

Concertchor in jeder Beziehung Vortreffliches geleistet hat, so wer-

den Sie mir vielleicht den Vorwarf machen, dass ich das einemal

allzu mÃ¼rrischer, das anderemal allzu rosiger Laune gewesen sei.

Das Letztere ist jedoch so wenig der Fall wie das Erstere. Wir haben

einen Chor, der nicht immer Vortreffliches leistet, aber immer Vor-

treffliches leisten kdnnte, wenn namentlich diejenigen Mitglieder

desselben, welche den eigentlichen Nerv bilden, sich regelmÃ¤ssig

an den Proben betheiligten. Thalsachlich ist dies nun nicht der Fall;

vielmehr bleibt oft genug ein grosser Tbeil der Chormilglieder bei

manchen Proben und selbst bei AuffÃ¼hrungen zurÃ¼ck, sei es nun,

weil ihnen das Programm nicht behagt, oder aus sonstigen GrÃ¼nden.

Daher kommt es denn auch, dass gute und mangelhafte ChoraufrÃ¼h-

rungen abwechseln wie Regen und Sonnenschein im April. Bei der

AuffÃ¼hrung des Â»SalomonÂ» und den Hauptproben zu derselben war

der Chor vollzÃ¤hlig und sUrker, als derselbe seil langer Zeit gewe-

sen , die Zahl der Sanger in jedem der beiden ChÃ¶re belrug etwas

Ã¼ber hundert, im Ganzen ungefÃ¤hr zweihundert und zwanzig. Die

EinsÃ¤tze waren durchweg sicher und bestimmt; gleich die erste

Nummer bewies, dass die ganze Masse des Chores mit selbstbewuss-

ler Sicherheil auftrat, und aus diesem Bewusstsein enlsprang zum

Theil die frische Begeisterung, mit der die meisten Nummern ge-

sungen wurden. Zum Theil ist dies aber auch das Verdienst der

Frau Joachim, welche in der Partie des Salomon als achte Prie-

sterin der Kunst, durch die Anmuth ihres Wesens und den hohen

Adel ihrer kÃ¼nstlerischen Intentionen Alles in ihren Zauberkreis

bannte, und die Masse der Mitwirkenden zu immer hÃ¶herem

SchwÃ¼nge enlflammte. Leider wurde sie vielfach gehemml durch

die ungenÃ¼gende Beselzung der Sopranparllen, durch FrÃ¤ul. Weise

aus Neuss, eine frÃ¼here SchÃ¼lerin des hiesigen Conservaloriums,

und Frl. Kelschau aus Erfurt. Erstere sang die l'arlie des zweiten

der streuenden Weiber zwar ganz correcl, aber auch ebenso naiv

kindlich, wÃ¤hrend Frl. Kelschau, welcher die Ã¼brigen Sopranparlieu

zugewiesen waren, wie es schien, mit einer Indisposilion zu kÃ¤mpfen

hatte, und dessbalbmit ihren ohnehin nicht bedeutenden Slimmmit-

leln nirgend zur Gellung kommen konnte. Die Tenorpartie sang

Hr. Vogl aus MÃ¼nchen. â�� RÃ¼gen muss ich den l,instand, dass man

es hier fÃ¼r Ã¼berflÃ¼ssig gehallen hat, fÃ¼r eine Uebereinslimmung der

verschiedenen Summen hinsichtlich des Textes zu sorgen. â�� Bei

dem Publikum, welches die weiten RÃ¤ume des GUrzenichsaales bis

in den letzten Winkel fÃ¼llte, fand die AuffÃ¼hrung die lebhafteste

Theilnahme, die sich nach den meisten Nummern durch allseitigen

lang anhaltenden Beifall kundgab. â�� Dass Ã¼brigens unser Publikum

bisweilen seine Launen hat, bewies das sechste Abonnement-

Concerl, in welchem sÃ¤mmlliche Nummern des Programms und

sftmmlliche Milwirkende auf das lebhafteste applaudirt wurden : das

Vorspiel zu den Â»MeistersingernÂ« von Rieh. Wagner sowohl, als die

Cmoll-Sympbonie von Beethoven, das grosse Duell fÃ¼r zwei Cla-

viere (Op. 435) von F. Hiller sowohl, als das Concerl in Es fÃ¼r zwei

Claviere von Mozart, obwohl Â£egen die Art und Weise, wie Herr und

Frau Ja eil namentlich die letzlere Piece spielten, mancherlei Ein-

wendungen gemacht werden kÃ¶nnten und namentlich die Ã¼berlange

im erslen Salze eingelegte Cadenz geradezu als geschmacklos he-

zeichnel werden muss. Applaudirt wurde auch der misslungene

Versuch, ein StÃ¼ck aus einem Beethoven sehen Streichquartett mit

Massenbesetzung (M Violinen, 40 Bralschen, 4t Violoncelle, V Con-

trabasse) aufzufuhren Bei diesem Versuche wird es denn auch wohl

sein Bewenden behalten. Dagegen wird eine Wiederholung der ChÃ¶re

und Soli aus dem Oratorium Â«Christus* von Mendelssohn, welche

hier zum Erstenmale und zwar in ganz anerkennenswerlher Weise

zur AuffÃ¼hrung kamen, wohl nicht allzu lange auf sich warten lassen

â�¢X- Bonn. Nach einer lÃ¤ngeren Unterbrechung der hiesigen mu-

sikalischen AuffÃ¼hrungen ist mit dem am Samstag den 48. Dec. zum

GedÃ¤chtnisse Beethoven s gefeierten Concerle ein erfreulicher An-

fang zur Wiederbelebung des Interesses und des Eifers fÃ¼r eine Iha-

lige Pflege der musikalischen Kunst am hiesigen Orte gemacht wor-

den. Der vÃ¶llig befriedigende, zum Theil glÃ¤nzende Erfolg dieser

AuffÃ¼hrung isl ohne Zweifel in ersler Linie der umsichtigen und auf-

opfernden ThÃ¤ligkeit unseres neuen Musikdirectors, des Herrn

v. Wasielewski, zuzuschreiben, Ã¼ber dessen erfolgreiche Leitung

der Orchester- und ChorÃ¼bungen man nur Einer Stimme der Aner-

kennung begegnete. In diesem UmstÃ¤nde war denn ferner das allge-

meine Entgegenkommen und die frÃ¼her so oft vermissle rege Be-

Ibeihgung aller dazu befHhiglen KrÃ¤fte begrÃ¼ndet, welches an seiner

Stelle zu dem Gelingen wesentlich mit beitrug. Man hatte das Ge-

fÃ¼hl, dass ein allgemeines Sireben, einer schÃ¶nen Sache seine Kraft

zu widmen, die Mitwirkenden beseelte, und es muss dem Dirigenten

Dank dafÃ¼r gezollt werden, dass er es verstanden hat, dasselbe jn so

kurzer Zeit lebendig zu machen. Das Programm des Concerls war

in sinniger Weise aus solchen Composilionen Beelhoven's zusam-

mengestelll, die mehr der anmuthigen, heileren Seile, als der vor-

zugsweise pathetischen und tragischen angehÃ¶ren ; es trug dadurch

einen gewissen Charakter von Einseiligkeil, ohne dabei den Eindruck

zu grosser GleichfÃ¶rmigkeil zu machen , welcher Gefahr man Ã¼ber-

haupt bei Beethoven nicht leicht ausgesetzt Ist. GewÃ¼hlt waren : die
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OuvertÃ¼re zu Fidelio, Sanclta und Benediclus aus der C dur-Messe,

Clavicrconccrl in G, die Phantasie filr Ciavier, Orchester und Chor,

die Adur-Symphonie. Zur AusfÃ¼hrung der Ciavierwerke war Herr

Kapellmeister Reinecke aus Leipzig hiehor gekommen, und nach

langjÃ¤hriger Unterbrechung hatten wir einmal wieder Gelegenheit,

die Sauberkeit und Reinheil des Anschlags,- die plastische Klarheit

der Darstellung, die verstÃ¤ndnissvolle Auffassung und die vollendete

Trcbuik dieseÂ« vorzÃ¼glichen KÃ¼nstlers zu bewundern. Der Chor,

vollzihligM- als wir ihn sonst zu sehen gewohnt waren, lÃ¶ste seine

Aufgabe zu vollster Zufriedenheit und an dem vollen und gleich-

massigen Klange desselben haben wir uns recht erfreut. Zur Be-

setzung der kleinen Solosatze in der Phantasie und dos Quartetts im

Bentdutus waren hiesige Dilettanten gewonnen worden und auch da-

mit ein langst gewÃ¼nschter Anfang gemacht worden, das vielfache

gute Material, welches bei einem so lebhaften musikalischen Trei-

ben, wie wir es in den rheinischen StÃ¤dten towobnl sind, auch un-

ter den Dilettanten sich findet, fÃ¼r die Ã¶ffentlichen AuffÃ¼hrungen

nutzbar zu machen. Der sorgsame Dirigent findet gerade hier noch

ein besonders lohnendeÂ« Gebiet seiner TliÃ¤ligkeit und wird durch

genaues Einstudiren der Partien mit stimmbegabten und befÃ¤higten

Sangern noch Ã¼ber seine Hauptaufgabe hinaus Versliindniss und

Eifer in weiteren Kreisen fÃ¶rdern kÃ¶nnen. Wir begrÃ¼ssen diesen An-

fang mit Freuden und das um so mehr, als der Versuch sich als ein

im Ganzen durchaus gelungener ergab. Die zur AusfÃ¼hrung des

â�¢QuartettÂ« AusgewÃ¤hlten halten allerdings noch einen besonderen

Sporn in dam UmstÃ¤nde zu erblicken, dass Kraul. Schreck die

Freundlichkeil gehabt hatte, sich an demselben zu beiheiligen und

die Altpartie in demselben durchzufÃ¼hren. Auch das Orchester

spielte, einige Unklarheiten in den Blechinstrumenten abgerechnet,

mit PrÃ¤zision und Eifer, und brachte die OuvertÃ¼re und die Sym-

phouie zu klarer, schwungvoller Darstellung. Noch nicht ganz be-

seitigt ist der Uebelsland, dass das hiesige Orchester ohne auswÃ¤r-

tige VerstÃ¤rkungen nicht vollzÃ¤hlig ist; dies kann nicht anders als

ungÃ¼nstig auf eine gleichmassige Forlbildung desselben wirken, und

gerade hier wird der neue Dirigent ein wenn auch dankbares, so doch

schwieriges Feld seiner Thatigkeil finden , die VorzÃ¼ge einer feinen

NUancirung des Vertrags, eines schÃ¶nen pimutrimo, wo es hingehÃ¶rt,

namentlich auch einer discreten Begleitung des Gesanges werden

nur allmÃ¤lig zum sicheren Besitze gemacht werden kÃ¶nnen, und wir

zweifeln nicht, dasÂ« es der Genauigkeit und Energie des Hrn. v. VVa-

sielewski gelingen wird, unser Orchester auf diesen Standpunkt zu

erheben So also verfloss der ganze Abend , wenn wir von ein paar

fehlerhaften Einsatzen in der Phantasie absehen, in einer ungetrÃ¼b-

ten, angeregten und dankbaren Stimmung, angeregt von Seilen der

Mitwirkenden, dankbar auch von Seiten des Publikums, dessen

ausserst zahlreiche Anwesenheit und lebendige Theilnahme nach

jedem Satze zu erkennen gab, dass dasselbe ebenfalls die Absicht

hat, manches VersÃ¤umniss frÃ¼herer Jahre wieder gut zu machen. â��

Wir hÃ¶ren, dass die sorglichen Uebungen, in welchen sowohl Chor

wie Orchester seit Anfang dieses Winters begriffen sind, den Hnupt-

bestandtheil der diesjÃ¤hrigen Bestrebungen bilden werden, und dass

die Direction, in weiser Anwendung des allen Dichterworts, dass die

HÃ¤lfte mehr sei als das Ganze, statt der frÃ¼heren sechs nur drei

Ã¶ffentliche AuffÃ¼hrungen veranstalten werde. Wir knÃ¼pfen die wei-

tere Hoffnung an diese Nachricht, dass die Direclion und Alle, in

deren Macht es liegt, fortfahren werden, wie sie begonnen nahen, den

thÃ¤tigen Mann, welchem die Leitung anvertraut ist, mit allen KrÃ¤f-

ten zu unterstÃ¼tzen. Wir hoffen um so mehr, dass die erstere sich

dieser Pflicht bewasst sein wird, weil es bisher bei uns an allen den

organischen Einrichtungen fehlt, die anderwÃ¤rts das Amt des Diri-

genten zu einem wenn nicht leichteren, doch klarer und bestimmter

umgrenzten machen. Einer Mittheilung zufolge steht die Erbauung

eines Concertlocals,an dem es bei uns noch fehlt, in Aussicht; mÃ¶ge

derselben in nicht zu ferner Zeit die einer stÃ¤dtischen Kapelle folgen,

ohne deren Vorhandensein auch die besten Plane des thÃ¤tigsten Di-

rigenten durch ZufÃ¤lligkeiten aller Art durchkreuzt werden kÃ¶nnen.

Doch diese unsere WÃ¼nsche gehen in die Zukunft; vergessen wir

nicht uns dabei dankbar der Gegenwart zu freuen, und der Hoff-

nungen, welche das erste Concert dieses Winters bei allen ZuhÃ¶rern

zu erregen nicht verfehlen konnte.

* Oldenburg. Das Concerl des Singvereins, in welchem H8 n -

del's "Ã�tna 11 aÂ« rar AuffÃ¼hrung kam, fand am (0. Decbr. statt.

Der durchschlagende Erfolg bewies wieder einmal die unverwÃ¼st-

liche LebensfÃ¤higkeit der HÃ¤ndel'scben Musik; mit derselben Warme,

wie im vorigen Jahre der Â«Stau, wurde jetzt dieÂ«AlhaliaÂ« aufgenom-

men ; ganz besonders grossen Eindruck machte die hochdramatische

erste Scene der Athalia, die TraumerzÃ¤hlung, die Chdre der sido-

nischen Priester, dann der gewaltige Sstimmige Chor zu Anfang des

zweiten Theiles und die darauf folgende Ã¼beraus anmuthige Arie der

Josabelh Â»FruhlingsglanzÂ«. Dann der ganze dritte Theil mit seiner

grossartigen Steigerung, die in dem rÃ¼hrend innigen, ganz volks-

thÃ¼mlich gehaltenen Duett zwischen Joiabeth und JoÂ«d ihren Ab-

schluss findet. Die Partie der Albalia fand in Frau Hufner-Har-

ken eine ganz vorzÃ¼gliche Vertreterin ; glÃ¼cklicher Weise hatte die

hochgeschÃ¤tzte KÃ¼nstlerin sich von dem beengenden und hemmen-

den Gedanken an den sogenannten >0ratonenstil< im GesÃ¤nge frei-

gemacht und fasste die gewaltige Rolle auf, wie es sich gebÃ¼hrt,

hochdramatisch belebt, mit starken Accenten der Leidenschaft. FUr

den direclen Gegensatz zur Athalia, die zarte sanfte Josabetb, kann

kaum eine SÃ¤ngerin geeigneter sein als unsere Frau Kathink*

Engel; die ganze Partie, besonders die Arien: Â»Treue Pflea'. und

Â»FrÃ¼hlingsglanzÂ« â�� letztere geschmÃ¼ckt durch eine FÃ¼lle der an-

muthigsten Coloraturen â�� brachte sie zu schÃ¶nster Geltung. Die

Ã¼brigen Soli: Joas, Joad, Mathan und Abner, hatten Dilettanten,

Mitglieder des Singvereins, freundlichst Ã¼bernommen; ihnen, die

zum Gelingen der AuffÃ¼hrung so wesentlich beitrugen, sei wÃ¤rmster

Dank ausgesprochen. Ein nicht geringer Anlbeil an dem schÃ¶nen

Erfolge des Ganzen ist auf Rechnung der Instrumentalion von Jul.

Otlo Grimm in MÃ¼nster zu setzen. Diese ist mit feinstem Ã¤sthe-

tischen GefÃ¼hl ganz aus der Sache herausgearbeitet, beschrÃ¤nkt sich

bei den Recitativen und Arien darauf, die von HÃ¤ndel angewandte

Wavierbegleitung zu erselzen; in den ChÃ¶ren jedoch wird aller Glanz

moderner Inslrumentation (* HÃ¶rner, S Posaunen) entfaltet, inso-

fern er als Ersatz fÃ¼r die Orgel gedacht werden kann. Dieses Ver-

fahrens wegen wird Niemand gegen Grimm den Vorwurf der ImpietÃ¤t

einem monumentalen Kunstwerke gegenÃ¼ber erheben kÃ¶nnen, hat er

ja doch IHM bezweckt, die Conlraste, welche zu Handels Zeit durch

den jedesmaligen Eintritt derOrgel der Monotonie in den Klangfarben

vorbeugten, mit modernen Mitteln zur Geltung zu bringen und mÃ¶g-

lichst Ã¤hnliche Wirkung zu erzielen. â�� Das zweite Concert der Hof-

kapelle am <7. Dec. war ein sogenanntes Sy mphonie-Concert.

Es kamen zur AuffÃ¼hrung: Symphonie C-moll vonHaydn, Concert

fÃ¼r Clarinette mit Orchester von J. Rielz, von Herrn Hofkapellmusi-

ker l'auling vorgetragen, OuvertÃ¼re zu Leonore (Nr. III] von Beet-

hoven und Symphonie Es-dur Nr. 3 von Robert Schumann Es war

ein hÃ¶chst erfreulicher Concertabend , das Orchester frisch und die

bedeutenden ihm gestellten Aufgaben vollkommen beherrschend, das

Publikum, dessen erklÃ¤rter Liebling unter den Schumann'schen

Symphonien die dritte ist, empfÃ¤nglich und dankbar, auch Hrn. Pau-

ling gegenÃ¼ber, der sich im Vortrage des schÃ¶nen ConcerlstÃ¼cks von

Rietz abermals als ein Meister ersten Ranges auf dÂ«r Clarinette be-

wÃ¤hrte.

* Prag. F. D. JÃ¼ngst hat der seit Jahren bestehende Gesang-

verein Â»A ri o nÂ« seine Â»FahnenenthÃ¼llungÂ« gefeiert. Der Ausdruck

Â»FahnenweiheÂ« schien diesem, meist aus israelitischen Elementen

bestehenden Vereine wohl gar zu christlich zu klingen. Trotz der

LÃ¤nge seines Bestehens hat dieser Gesangverein doch nicht so er-

freuliche Resultate geliefert, wie der Â»deutsche MÃ¤nnergesangverelnc,

von dessen Wirken ich kÃ¼rzlich eine Skizze brachte. Ich will bei

Leibe nichl dem Leiter der erstgenannten Gesellschaft damit einen

Vorwurf gemacht haben; vielmehr verdient Herr Newikluf, der

auch als Liedercomponist einen guten Namen sich erworben hat,

alle Anerkennung fÃ¼r seine BemÃ¼hungen. In den Concerten des

Arion sind die schÃ¶nsten Nummern die, welche von Theaterrailglie-

dern oder anderen dem Vereine nicht angehÃ¶renden KÃ¼nstlern vor-

getragen werden. Den ChÃ¶ren fehlt der Schwung und die Kraft.

Dasselbe kann auch von der am ersten Weihnachtsfeiertage erfolgten

AuffÃ¼hrung des Oratoriums Â»PaulusÂ« gesagt werden. Seitdem die

Einheit und Energie in der Leitung dorOratorienconcerte durch deÂ«

NationalilÃ¤tenhader vernichtet ist, leiden diese AuffÃ¼hrungen an

grossen MÃ¤ngeln. Verfasser dieses erinnert sich mit wahrer Andacht

jener Zeit, wo er unter des verstorbenen Kapellmeisters $ k raup

musterhafter Leitung im Oratorium Â»PaulusÂ« mitwirkte; welche

Kraft und Erhabenheit damals, welche Aermlichkeit nunl Unsere

Musikreferenten gehÃ¶ren meist der czechischen Nation an und ver-

schweigen aus Ã¼bel verstandenem Patriotismus die UebelstÃ¤nde, die

immer mehr um sich greifen und die AuffÃ¼hrung von Oratorien bald

unmÃ¶glich machen werden. Weit Erfreulicheres lÃ¤sst sich von un-

serem Conservatorium berichten, das Krejci's kundiger Hand an-

vertraut ist und von Jahr zu Jahr trefflichere Concerte bringt. Im

letzten, zum Besten des Pensionsfonds der Professoren statlgefun-

denen Concerte kam unter persÃ¶nlicher Leitung von Dr. Jul. Rfeti

aiu Dresden eine Symphonie dieses Meisters zur AuffÃ¼hrung, der

nicht genug Worte fand, um dem jugendlichen Orchester und seinem

Direclor fÃ¼r die exacte und schwungvolle Vortragsweise in danken.

Einzelne Solisien berechtigen zu den schÃ¶nsten Erwartungen fÃ¼r die

Zukunft.



Nr. 1.

ANZEIGER

m Billige Prachtausgaben.

Verlag von

J. Rieter â�¢Biedermann in Leipzig und Winlerthur,

durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen:

G. F. HÃ¤nders Werke.

CiavierauszÃ¼ge, Chorstimmen und Textbucher.

UekerduflmnieDd mit der Ausgibe drr Dralicken Eindel-GetellMbaft.

Bis jetzt erschienen :

Acis nnd Galatea.*

Klavier-Auszug lit Ngr. n. Chorstimmen a 5 Ngr. n.

Athalia.*

Klavier-Auszug lg} Ngr. n. Chorsiimmen Ã¤ n Ngr. n.

Belsazar.*

Klavier-Auszug 4 Thlr. n. Chorstimiren Ã¤ 9 Ngr. n.

CÃ¤cilien-Ode.

Klavier-Auszug 45 Ngr n Chorstimmen Ã¤ 6 Ngr. n.

Dettinger Te Denn..

Klavier-Auszug 48 Nur. n. Chorstimmen Ã¤ 5 Ngr. n.

Israel in Aegypten.*

Klavier-Auszug iit Ngr. n. Chorstimmen Ã¤ 45 Ngr. n.

Judas HaccabÃ¤ns.*

Klavier-Auszug lli Ngr. n. Chorstimmen a 7i Ngr. n.

Samson.*

Klavier-Auszug 21i Ngr. n. Chorstimmen k 7l Ngr. n.

Sani.*

Klavier-Auszug i*J Ngr. n. Chorstimmen Ã¤ 7i Ngr. n.

Tranerhymne.

Klavier-Auszug 45 Ngr. n. Chorstimmim a 7l Ngr. n.

TextbÃ¼cher zu den mit â�¢ bezeichneten Werken Ã¤ S Ngr. n.

Indem ich mir erlaube, auf diese billige und correcte Pracht-

aalgabe aufmerksam zu macheu, bemerke ich, dass dieselbe die

einzige Ausgabe ist, welche mit der Partitur der Deutschen

HÃ¤ndel-OenellBohaft vÃ¶llig Ã¼bereinstimmt, wesshalb ich sie ganz

besonders auch zum Gebrauche bei AuffÃ¼hrungen empfehle.

[*1 Verlag von

J. Rieter -Biedermann in Leipzig und Wioterthur.

Zwei geistliche ChÃ¶re

â��Beati raortuiÂ«6 und â��FÂ»eriti autem"

fÃ¼r vierstimmigen MÃ¤nnerchor

von

Felix Mendelssohn Bartholdy.

Op. H 5.

Partitur und Stimmen Pr. 4 Thlr. Stimmen einzeln Ã¤ 3} Ngr.

Ferner:

Trauer-Gesang

fÃ¼r gemischten Chor

von

Felix Mendelssohn Bartholdy.

Op. O 6.

Partitur und Stimmen Pr. 10 Ngr. Stimmen einzeln a 3J Ngr.

[3] Verlag von

J. Rieter-Biedermcvwn in Leipzig und Winterthur.

Op. 7. Variationen Ã¼ber ein Tyroler Volkslied fÃ¼r Pianoforte (Frau

Anna von Muralt-Locber gewidmet). (T.} Ngr.

Op. 9. Wulzer-Caprioe fÃ¼r Pianoforte (Herrn Louis Kohler gewid-

met). 471 Ngr.

Op. 44. Salon-Walzer und Galopp fÃ¼r Pianoforte (Frl. Aline und

Minna Kesselring gewidmet).

Nr. 4. Walzer 45 Ngr.

- S. Galopp 4iJ Ngr.

Op. iO Zehn Lieder fÃ¼r eine Singstimme mit Begleitung des Piano-

forte (Herrn Dr. Kranz Liszt gewidmet).

Heft I. Â«i{ Ngr.

Nr. 4. Abendlied: Â»Abend wird es wiederÂ«, von Hoffmann

von Fallersieben.

- S. Â»Nacht liegt auf den fremden WegenÂ», von H. Heine.

- 8. Â»Warme verschwieg'ne Nacht!* von Franz Kugler.

- k. Mondnacht: Â»lieber die beglÃ¤nzten GipfelÂ«, von J.

v. Eichendorff.

Heft II. Â«! Ngr.

Nr. 6. Â»Wehe, LÃ¼ftchen, lind und lieblichÂ«, nach UHUS von G.

F. Daumer.

- 6. Â»Ich bin auf ihren WegenÂ«, nach Hafts von G. F. Daumer.

- !. Â»Wenn du lÃ¤chelst, wenn du blickstÂ«, nach HaHs von

G. F. Daumer.

- 8. Â»Linderes als ein RuhepfÃ¼hl., nach Hafis von G. F. Daumer.

- 9. Â»Ich fÃ¼hle deinen OdemÂ«, von Mirza Scbaffy.

- 40. Â»Seh' ich deine zarten Fusschen anÂ«, von Mirza SchafTy.

Abendlied. Â»Friedlicher Abend senkt sich aufs GefildeÂ«, von N. Le-

nau, fÃ¼r gemischten Chor (Frau Riggenbacb Stehlin gewidmet). 8.

Partitur und Stimmen 40 Ngr.

Stimmen einzeln a 4f Ngr.

Nachtlied von Goethe, fÃ¼r gemischten Chor (Herrn Musikdireclor

Julius Stern gewidmet;, g.

Partitur und Stimmen 40 Ngr.

Stimmen einzeln a 4^ Ngr.

Op. 25. Aua dem Schenkenbuche von EID. Geibel. Drei Lieder

fÃ¼r eine tiefe Stimme mit Begleitung des Pianoforte (Seinen Freun-

deÂ» Gustav Ritler und Conrad Hafter gewidmet). 45 Ngr.

Nr. 4. Â»Bringet Kerzen, Wein und Saiten.Â«

- 2. Â»Setzt mir, soll ich heiter schlÃ¼rfen.Â«

- 3. DerSchenk spricht: Â»Frohsten Auslausch hin und wiederÂ«.

Op. 30. Stille Lieder fÃ¼r eine Singstimme mit Begleitung des Piano-

forte (Elisen gewidmet). 47Â£ Ngr.

Nr. 4. Mein Lied: Â»Mein Lied auf Rosenlippen leben sollst duÂ«,

von HotTmann v. Fallersleben.

- 1. Â»Sei du mein lieblich SchweigenÂ«, von E. Geibel.

- t. Â»0 glÃ¼cklich, wer ein Herz gefundenÂ«, von Hoffmann

v. Fallersleben.

- 4. Â»Liebessehnsucht kommt so trautÂ«, von J... B...

W Verlag von

J. Bieter - Biedermann in Leipzig und Winterihur.

CONCERT

TÃ¼r

Pianofoirte und Orchester

von

Joseph Haydn.

Zu vier HÃ¤nden bearbeitet

von

Franz WUllner.

Preis ( Tblr. IS Ngr.

Verantwortlicher Redakteur: Wilhelm Werner in Leipzig.

Verleger: J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur. â�� Druck von Breitkopf and HSrtel in Leipzig.



â�¢ncheint ragÂ«ImÂ»*Â»ig an jedem Mittwoch

DiÂ« Allgemeine Mtuiktvliichc Zeitung

Â»H iÂ«t durch Â»lle Porttmter nnd Hoch-

huidloBfea zu beziehen.

Allgemeine

Pr*ii: .'AM, :,, t 4 Thlr. ViÂ«rtÂ«ljlhrliehÂ»

rVinQR. l Thlr. A nÂ« igen : DiÂ« gÂ«*p&lteiu

Petilieile oder deren Kaum 2 Ngr. BriÂ«ft

und 0Â«lder werden franco a

Musikalische Zeitung.

Herausgegeben von Friedrich Chrysander.

Leipzig, 12. Januar 1870.

Nr. 2.

V. Jahrgang.

i o h a l'. A. D. 4870 (Schlussj. â�� Beelhuveniana. XIII. â�� Die Schlusssteinlegung des neuen Hauses der Gesellschaft der Musikfreunde in

Wien, am 5. Jan. 1870. â��-Beliebte. Nachrichten und Bemerkungen. â�� Anzeiger.

A. D. 1870.

(Schlau.]

Befinden wir uns nun wirklich in einem solchen Zu-

stande der Unproductivitat? in KunslverhÃ¤llnissen, wo

Dicht nur die Erzeugnisse frÃ¼herer Zeiten als das weithin

Ueberragende vor uns stehen, sondern selbst die gegen-

wÃ¤rtige Production im letzten Grunde wesentlich als eine

Reproduction des bereits Vorhandenen erscheint?

Wer solches bejaht, pflegt als hauptsÃ¤chlichen Beweis

anzufÃ¼hren : die immer grÃ¶ssere Kreise umspannende Ver-

breitung der Tonwerke frÃ¼herer Meister und die Gleich-

gÃ¼ltigkeit der HÃ¶rer gegen die Erzeugnisse lebender Com-

ponislen. Beides sind bemerkenswerlhe Zeichen unserer

Zeit, dÃ¼rften zu einem so weilgreifenden Beweise aber

doch nicht ausreichen.

Die Wiederbelebung der Vergangenheit unserer Kunst

durch zahlreiche Ausgaben, begleitende AuffÃ¼hrungen und

erlÃ¤uternde Schriften macht zwar erfreuliche Fortschritte,

fordert aber auch noch immer viel Abnormes zu Tage.

Ueber die wahren GrundsÃ¤tze einer mit wÃ¼rdiger Treue

su veranstaltenden Ausgabe hat man sich so ziemlich

verstandigt und in Folge der hierÃ¼ber herrschenden Ein-

stimmigkeit musikalische Editionen ins Werk setzen kÃ¶n-

nen, welche ahnliche Versuche frÃ¼herer Zeiten allerdings

weit Ã¼berbieten. Wir wollen uns auch das erhebende Ge-

ftlhl nicht verkÃ¼mmern, dass ausscbliesslich Deutschland

der Heerd dieser ThÃ¤tigkeil ist und dass die Ueberbielung

Ã¤hnlicher frÃ¼herer Unternehmungen bierin zugleich eine

UeberflÃ¼gelung anderer Lander bedeutet. Dies muss uns

um so mehr erfreuen, weil wir bei einem solchen Welt-

streite viel weniger durch nassere UmstÃ¤nde begÃ¼nstigt

sind, als Frankreich und England, der Sieg also wesent-

lich mit geistigen Mitteln errungen ist und uns desshalb

â�¢och bleibend zu Gute kommen dÃ¼rfte.

Was aber die AuffÃ¼hrungen dieser grÃ¶sstentheils

zum ersten Male allgemein zugÃ¤nglich gemachten Werke

betrifft, so hinken sie bei aller RÃ¼hrigkeit noch sehr un-

vollkommen hinterdrein. Zum Theil ist dies verschuldet

durch die Mangelbafligkeil der Organe, deren wir uns da-

bei bedienen mÃ¼ssen, hauptsÃ¤chlich aber durch die herr-

schende Unklarheit Ã¼ber Wesen Zweck und Mittel. Von

einer Uebereinstimmung der GrundsÃ¤tze und Verfahrungs-

weisen, wie sie bei der Herausgabe musikalischer Werke

glÃ¼cklicherweise stattfindet, ist bei der Musikpraxis noch

wenig zu spÃ¼ren, man schwankt noch immer steuerlos hin

V.

und herzwischen dem, was einerseits das Original und

andererseits das sogenannte moderne Ohr zu verlangen

scheint: ja die Statuirung eines solchen Gegensatzes zwi-

schen dem Original und dem modernen Ohr ist selber erst

die Folge und das hauptsÃ¤chliche Kennzeichen der beste-

henden Unklarheil, denn es ist ein bedenklicher Irrlhum

zu meinen, das Ohr sei ohne weiteres souverÃ¤n, es kann

erst dann zum Richter berufen sein, wenn es genÃ¼gend

gebildet und auf richtigen Wegen in den Gegenstand ein-

gefÃ¼hrt ist. Daherkommt es, dass nicht nur das grosse

Publikum, sondern auch die Mehrzahl der Musiker den

Bestrebungen, die grossen Werke der Vergangenheit wahr-

bafl in unser Kunslleben wieder einzufÃ¼hren, noch immer

ohne Theilnabme und recbles VerstÃ¤ndnis gegenÃ¼ber

steht.

Und was endlich unser musikalisches Schrift-

t h u m anlangt, so mÃ¼sste dasselbe sich allerdings in einem

Zustande hoher Vollkommenheit befinden, wenn mau es

nach der Masse der erschienenen BÃ¼cher abschatten

wollte. Aber bei Licht besehen, und nicht gezÃ¤hlt son-

dern gewogen, nimmt sich die Sache doch etwas anders

aas. Der sehr kleine Leserkreis, welcher bisher fÃ¼r musi-

kalische Schriften vorhanden war, hat sich in den letzten

beiden Decennien etwas erweitert: flugs sind die Buch-

macher und BUcherbesteller oder Verleger auch auf das

bisher brachgelegeue musikalische Feld geratben und

haben hier eine Kraulliteratur zur Reife gebracht, deren

Zahl und prahlerisch aufgedunsene BlatlerfÃ¼lle das bessere

Samenkorn fast zu ersticken droht. Kaum ballen Einige

das Leben hervorragender Tonmeister zum Gegenstande

der Darstellung gemacht und dadurch begonnen das un-

geheure Material stÃ¼ckweise zu bewÃ¤ltigen, so schÃ¶ssen

die biographisch -culturgeschichllicb- musikalischen Ro-

mane hinler ihnen auf und bHndereiche Biographien aus

Arcbivquellen und Familienpapieren folgten, welche von

einem Romane kaum noch zu unterscheiden sind. Hat

Deutschland sich durch vortreffliche Editionen einen guten

Namen gemacht, so scheinl es diesem durch eine schlechte

Lileratur das Gegengewicht geben zu wollen. Unsere

HandbÃ¼cher und lexikalischen Werke sind die nachlassig-

sten und beschranktesten, welche in diesem Fache exisli-

ren; bei ihnen verlernt man ganz, dass Fleiss und Viel-

seitigkeit deutsche Tugenden sein sollen. Was also bisher

von Einzelnen Besseres hierin versucht wurde, ist offenbar

nicht genÃ¼gend gewesen, die grosse Mehrzahl der Schrift-

steller auf den gleichen Weg zu leiten und uns vor dem
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seichten TrÃ¶delkram zu bewahren; wir mÃ¼ssen daher

hoffen, dass ein junger Nachwuchs bessere Wege ein-

schlagen und so uns erst die rechte musikalische Literatur

schaffen werde. Ist nun unser musikalisches Schriftthum

gegenwartig im Grossen und Ganzen zu sehr verflacht,

nach Interessen und Paneiungen zersplittert, und unsere

Musikpraxis ebenfalls haltlos zerfahren, so wird durch

beide den Bestrebungen um Wiedererweckung der ganzen

lebensfÃ¤higen Vergangenheil derToukunst sicherlich nicht

der rechte Vorschub geleistet; diese Wiedererweckung

selber durfte zur Zeit also hauptsÃ¤chlich nur existiren in

schÃ¶ngedrucklen Folianten und â�� je nach den Stand-

punkten â�� in Hoffnungen oder BefÃ¼rchtungen dessen, was

die Zukunft in dieser Hinsicht vielleicht bessern wird.

Hiermit durfte sich auch der andere Punkt, die ver-

meintliche GleichgÃ¼ltigkeit des Publikums gegen die Werke

lebender Componisten, auf sein richtiges Maass zurÃ¼ck-

fuhren lassen. Eine solche GleichgÃ¼ltigkeit ist keineswegs

allgemein vorhanden, und wo sie sich zeigt, da ist sie

durch Nebenursachen kunstlich hervorgerufen, durch be-

queme Concertdireclionen und Kritiker, die an dem Klassi-

schen, d. h. an dem Hergebrachten, hÃ¤ngen. Im Ganzen

macht sieb aber das Streben, der Kunst der Gegenwart

die Bahn offen zu halten, sehr vernehmlich gellend, sogar

mit einer zu einseitigen Betonung des in unseren Tagen

Erzeugten, da es bei Werken der Kunst doch niemals auf

das Datum der Geburt ankommen kann. Wenn dennoch

im Belriehe der gegenwartig erzeugten Musikwerke der

Schwung fehlt, so mÃ¼ssen die Ursachen davon wohl tiefer

zu suchen sein. Sie liegen auch nirgendswo anders, als in

der Unvollkommenheit dieser Werke selber. Tritt einmal

eine Composition hervor, welche nicht milden gewÃ¶hn-

lichen Mangeln unserer heutigen Musik behaftet ist, so

wird derselben von Seiten der HÃ¶rer alsbald auch eine be-

geisterte Aufnahme zu Theil und der Componisl kann sich

Ã�berzeugen, dass wir uns die Lusl und FÃ¤higkeit, Neues

aufzunehmen, noch in alter Frische bewahrt haben. Man

liebt und lobt auch nicht etwa nur das dem sogenannten

Klassischen geschickt Nachgemachte, sondern ist begierig

nach originellen Gebilden und betrachtet den Gedanken,

dass unsere Coroponislen vielleicht doch noch auf neuen

Bahnen eigenartige; dem GrÃ¶ssteo der Vergangenheil eben-

bÃ¼rtige Werke hervorbringen mÃ¶chten, als ein angeneh-

mes Spiel der Phantasie.

Wir sagen: man betrachtet dies als ein angenehmes

Phantasiespiel, denn die Oeffentlichkeil, die Nation thul

fUr die BefÃ¶rderung solcher Erzeugnisse auf den ertrÃ¤um-

ten neuen Wegen durchaus nichts, und darin liegt ein

Hauplhinderniss ftlr den gedeihlichen Aufschwung der

gegenwartigen Musik. Unsere Kunst ist kosmopolitisch

geworden; der Compooisl hat die ganze Welt vor sich,

aber er hat die Heimalb darÃ¼ber verloren. Es fehlt ihm

die Anregung eines lebendigen Wirkungskreises, der ihm

die natÃ¼rlichen Aufgaben stellte ; es giebt nur noch Musik-

directorstellen, aber keine ComponislenSmter mehr, und

seit Beethoven ist die folgenschwere Trennung zweier von

jÂ«ber vereinigten Thatigkeiten, der des Componisten und

des Dirigenten, immer grÃ¶sser geworden, so gross, dass

wir uns einen hervorragenden Componisten und einen be-

deutenden Dirigenten kaum noch in einer Person vereinigt

denken kÃ¶nnen. Der Â«TondichterÂ« sitzt auf einem Isolir-

schemel, sucht Stoffe und componirt Ideen, ein wirkliches

BedÃ¼rfniss kommt ihm nicht entgegen; der Einzige, wel-

cher sich ihm mit Auftragen nahl, ist der Verleger, und

folgt er diesem, so wird er Mamerist und Massenarbeiten

Den besten Halt gewahrt noch ein Kreis wahrer Freunde,

nur isl ein solcher der Selbstkritik nicht fÃ¶rderlich und

kann den Hauptmangel, den Abgang einer natÃ¼rlichen

stofflichen Anregung, nie ersetzen.

Dieser Mangel isl in der Thal der Hauptgrund aller

Componisten-Missgeschicke unserer Zeit. Man gebe ihnen

die rechten Stoffe, so werden auch bedeulende Werke

entstehen. Die rechten Stoffel welches sind die rechten

Sloffe? Man sagt wohl, diese seien bereits erschÃ¶pft; aber

Niemand kann solches wissen, Keinem kann hierÃ¼ber ein

Unheil zustehen. Das Einzige, was uns obliegt, ist zu ver-

suchen, ob nicht von der Oeffenllichkeit wieder eine wirk-

same Anregung dazu ausgehen und dadurch dem lebenden

Componisten auch die gÃ¼nstige Lage der frÃ¼heren Meister

zu Theil werden kÃ¶nne. Wenn wir uns nach KrÃ¤ften be-

mÃ¼hen, eine solche Lage herbeifÃ¼hren zu helfen, so er-

langen wir dadurch auch das Recht, an unsere Compo-

nisten ein Wort der Mahnung zu richten. Und dieses wurde

lauten . der Massenpublicalion unserer Verleger keinen

Vorschub zu leisten; nichts zu componiren ohne den na-

tÃ¼rlichen stofflichen Impuls: nicht die ganze Reihe der in

der jetzigen Musikpraxis Ã�blichen Formen an Opern Ora-

torien Symphonien Sonaten Liedern etc. ebenfalls vorzu-

legen, weil die frÃ¼heren Meister solches gethan haben;

mit anderen Worten: Bildner, nichl -Nachzeichner sein,

oder noch deullicher: nichl Formen sondern Stoffe

componiren, und wo diese fehlen nicht componiren â��

aber das ganze Gebiet der vorhandenen, in Werken von

bleibender SchÃ¶nheit ausgeprÃ¤gten Kunstformen sich zu

eigen machen, weil nur allein der Vollbesitz kÃ¼nsllerischer

Miltel die WÃ¼nschelrulhe in die Hand gieht, mit welcher

die wahren, der musikalischen Darstellung noch harrenden

GegenstÃ¤nde abgereichl werden kÃ¶nnen.

Wir haben so eingehend das Verballniss erÃ¶rtert, in

welchem der Componisl zu dem Musikwesen der Gegen-

wart sieht, denn es isl der Faden, an dem sich der KnÃ¤uel

musikalischer Tagesfragen am leichtesten abwickeil. Bei

manchen anderen heiss deballirlen Fragen, z. B. bei der

Ã¼ber die Oper, verwirrt sich die Sache nur immer mehr,

man thul also am besten, sie eine zeillang garnicht zu dis-

culiren. Mil der Hervorhebung der Stellung des Compo-

nisten soll aber kein WerlhverhÃ¤lltiiss der fÃ¼r die Gegen-

wart wirksamen musikalischen Factoren ausgedrÃ¼ckt wer-

den , denn obwohl der schaffende KÃ¼nsller das prius ia

der Tonkunsl isl, so nimml er eine solche Stellung doch

nichl in allen Phasen ihrer Entwicklung ein, und wenn die

oben geltend gemachten GrÃ¼nde auch nur einijÃ¤ermaassen

zutreffend sind, folgt daraus unzweifelhaft soviel, dass

sein Glanz in der Gegenwart ebenfalls sehr verblichen isl,

so sehr, dass die Interessen des Tonsetzers und der Musik

gegenwÃ¤rtig nicht mehr vÃ¶llig zusammen sehen. Unsere

ZeitverhÃ¤ltnisse sind ungÃ¼nstig fÃ¼r ein frucblreiches freu-

diges Wirken des Componisten, aber sie sind nirhl un-

gÃ¼nstig fÃ¼r eine Musikpflege, welche den BedÃ¼rfnissen

der grossen Oeffentlichkeit entsprichl, drÃ¤ngen vielmehr

mit aller Entschiedenheil auf eine solche hin. Das ganze

Concerlwesen bal einen glanzenden Anlauf genommen, der

voraussichllich Ã¼berall in einer feslen Organisation enden

wird. Der Gefahr der MassenauffÃ¼hrungen, die uns in

letzterer Zeil von verschiedenen Seilen nahegerUckl ist,

entgehen wir zum Theil schon durch die vielen Vereine in

StÃ¤dten minierer Grosse und durch den deutschen Indivi-

dualisirungslrieb, der selbsl in den grossen HauplslÃ¤dlen

schwerlich geslatten wird, dass Legionen von SÃ¤ngern

zusammentreten. Aber das beste Millel gegen die rohe

Massenbafligkeil und fÃ¼r die wirkliche BegrÃ¼ndung einer

Musikpflege, wie sie dem Volke gezieml, welches die
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grÃ¶ssten Musiker erzeugt bat, gewahren die an allen her-

vorragenden musikalischen Orten ins Leben gerufenen

Bildungsanstallen, deren beste jÃ¼ngsten Datums sind und

daher erst in der nÃ¤chsten Zukunft ihren wobllhatigen

Knilliiss bewahren kÃ¶nnen. Der Ausbau solcher Schulen

und Coucerlinstilute ist, nach allem was man wahrneh-

men kann, die angelegentliche Sorge der dazu Berufenen

und wird mit deutschem Ernst, deutscher Sacbliebe und

GrÃ¼ndlichkeit betrieben, so dass man sieb der Hoffnung

hingeben darf, die fortgesetzte ThÃ¤ligkeit in dieser Rich-

tung werde uns ein wÃ¼rdiges Geschlecht erziehen, Schwie-

rigkeiten heben, Zwiste schlichten, Ã¼ber die wir jetzt noch

nicht hinweg kÃ¶nnen, und eine Gemeinsamkeit der Grund-

lagen musikalischer Cullur schaffen, die gegenwartig nur

noch ein schÃ¶ner Traum ist. Die Kunst der TÃ¶ne ist rÃ¼sti-

gen Sinnes, namentlich auf deutschem Boden, denn sie ist

unter. Zudem reicht sie weiter, als irgend eine andere

Kunst, durch alle Schichten der Gesellschaft: was an dem

berufenen hoben Mitlelorle gewirkt wird, findet bald in

dem kleinsten Dorfe seinen Wiederhall, in Schule und

Leben; und einmal von einem richtigen Grundgedanken

aus als Gegenstand der allgemeinen staatlichen Volksbil-

dung aufgefasst, dÃ¼rfte sie bald zu einer festen, alle Kreise

durchdringenden Organisation gelangen, mit welcher sich

keine andere Kunst wird messen kÃ¶nnen. Ob dieses nur

eine reproducirende, ob es in seinen Folgen nicht auch

eine producirende Tbatigkeil bedeute, kÃ¶nnen wir sorglos

der Zukunft Ã�berlassen. So lange solche KrÃ¤fte wirksam

sind, dÃ¼rfen wir Ã¼berzeugt sein, dass Deutschland fort-

fahrt seine musikalische Gegenwart der grossen Ver-

gangenheit wÃ¼rdig zu gestalten, und dass wir uns in einer

frischen, erfolgreichen Entwicklung befinden, in einer

aufbauenden Zeit. Chr.

Beethoveniana.

Mlttheilugen â�¢" Gustav Nottebohm.

XIU.

(Die OuvertÃ¼re in C-dur Op. 138.) Es wird angenommen,

dass die OuvertÃ¼re, welche die Opuszabl 138 bekommen bat,

im Jahre 1805 geschrieben und von den Leonore-OuverlÃ¼ren

der Reihenfolge der Entstehung nach die erste sei. Diese An-

nahme ist unvertrÃ¤glich mit einer Erscheinung, welche hier

vorgelegt werden soll. Vorher wird es nÃ¶thig sein, das Mate-

rial zu untersuchen, welches jener Angabe zu Grunde liegen

kion und Ã¼berhaupt in Betracht zu ziehen ist.

Eine autographe Partitur der OuvertÃ¼re ist nicht vorbanden.

Vorhanden sind eine alle Partitur-Abschrift und einzelne ge-

schriebene Orchester-Stimmen. Sowohl die Partitur als die

Stimmen sind von Beethoven durchgesehen und corrigirt wor-

den. Eine Zeit der Composition ist nirgends angegeben. Die

erste Violin-Stimme hat folgende Ueberschrift:

Ouvertura in C

Charakteristische

Overture

Viotino <-â�¢â�¢â�¢.

In dieser Ceberschrifl ist das erste Wort â�¢ OuverturaÂ« und das

Â»Ftotfno !*â�¢Â« von der Hand des Copisten. Die Ã¼brigen WÃ¶rter

m ' â�� Charakteristische Overture} sind von Beethoven spÃ¤ter

hinzugefÃ¼gt worden. Partitur and Stimmen wurden bei der

Versteigerung des musikalischen Nachlasses Beetboven's im

November 1817 von Tobias Haslinger gekauft und sind gegen-

wirtig im Besitz der Kunsthandlung Carl Haslinger qm. Tobias

in Wien. Der Leipziger Allgemeinen Musikalischen'Zeitung

vom Jahre 4 818 wird (S. t M, Ã¼ber den Ankauf berichtet, dass

Tobias Haslinger Â»unter Ã¤ndern fÃ¼r einen Spottpreis ein l'Ã¼k-

chen TÃ¤nze, MÃ¤rsche u. dgl.Â« erstand und darin fand Â»die Par-

titur nebst ausgezogenen Orchesterstimmen einer ganz unbe-

kannten , grossen charakteristischen OuvertÃ¼re, welche der

Meister, wie sich Schuppanzigh erinnert, wohl vor einigen

Jahren probiren liess, was auch die eigenhÃ¤ndig mit Rolhslift

verbesserten Schreibfehler bezeugen. Der glÃ¼ckliche Finder

wird davon Auflagen in 40 verschiedenen Arrangements ver-

anstaltenÂ». Zu Anfang des Jahres (8:8 zeigt Tobias Haslinger

(in der MÃ¼nchener Musikzeilung vom Jahre 1827 â�� 1818) du

bevorstehende Erscheinen des Werkes unter dem Titel an:

Â»Grosse charakteristische OuvertÃ¼re, 138. WerkÂ«. Dieser Titel

stimmt im Wesentlichen Ã¼berein mit der Aufschrift, welche

Beethoven der erwÃ¤hnten Violin-Stimme gegeben bat. Die

OuvertÃ¼re erschien aber, wie wir sehen werden, unter einem

anderen Titel.

Die OuvertÃ¼re wurde nach ihrer Auffindung zum ersten

Mal aufgefÃ¼hrt in einem von Bernhard Romberg am 7. Februar

48S8 in Wien gegebenen Concerte. Die Leipziger Allgemeine

Musik. Zeitung vom Jahre 18!8 berichtet (S. SIS) u. a. Ã¼ber

das Concert: Â»Grosses Interesse erregte Beethoven's letzte

OuvertÃ¼re, welche die Haslinger'sche Handlung aus der Ver-

lassenscbaft im Manuscripte an sich brachteÂ« u. s. w. Unge-

fÃ¤hr dasselbe sagt die Wiener Â»Theater-ZeitungÂ« vom Jahre

(818, Seite 68 und 81. Â»Der SammlerÂ« vom 28. Febr. 1818

berichtet u. a. : Â»In dem Concerte wurde eine OuvertÃ¼re aus

Beethoven's Nachlass gegeben, ein Werk, das in der frÃ¼heren

Periode des verewigten Meisters geschaffen sein mag, wie aus

dem ruhigeren Gange zu erhellen scheint â��Â« n. 8. w. Bin

zweites Mal wurde die OuvertÃ¼re aufgefÃ¼hrt in Wien am

43. MÃ¤rz 4818 in einem Concert ipirituel. Auf dem Programm

stand: Â»Grosse charakteristische OuvertÃ¼re von Beethoven

(Manuscript)Â«. Berichte, die aber nichts NÃ¤heres sagen, findet

man in der Leipziger Allg. Mus. Zeitung vom Jahre 4818,

S. 196; in der Berliner Allg. Musik. Zeitung vom Jahre 4818,

S. 145; in der Wiener Theater-Zeitung vom Jahre 4818,

S. 454 u. s. w.

Aus allen diesen Mittheilungen und Daten geht hervor, dass

man bis zum MÃ¤rz 1818 von einer Zeit, in welcher die Ouver-

tÃ¼re geschrieben sein kÃ¶nne, nichts wusste. Es fehlt auch jede

Andeutung, aus der sich entnehmen Hesse, dass man in ihr

eine Leonore-OuvertÃ¼re erkannt habe.

Nun erschien das Werk im Jahre 4831 oder 4833 bei Tob.

Haslinger unter dem Titel: Â»OuvertÃ¼re in C, componirt im

Jahr 4805 zur Oper LeonoreÂ« u. a. w. Ferner bezeichnet

A. Schindler in der im Jahre 4840 erschienenen ersten Aus-

gabe seiner Â»Biographie von L. v. Beethoven â�¢ (S. 58) *) die

OuvertÃ¼re als die erste von den vier Leonore-OuvertÃ¼ren und

bemerkt, sie sei frÃ¼her geschrieben als die sogenannte zweite

OuvertÃ¼re, mit welcher die Oper zuerst (im Jahre 4805) in

Scene ging. Auf diese Angaben, welche darin Ã¼bereinstimmen,

dass die OuvertÃ¼re Im Jahre 4805 componirt worden, lassen

sich alle spÃ¤teren Angaben und die eingangs erwÃ¤hnte An-

nahme zurÃ¼ckfÃ¼hren. Es ISsst sich aber nun diesen Angaben

ein Ergebniss entgegenstellen, welches aus der Betrachtung

eines Skizzenblattes und einer grÃ¶sseren Skizzensammlung her-

vorgehen wird.

Auf der ersten Seite eines Skizzenblattes **) erscheinen fol-

gende zum zweiten and dritten Satz der Symphonie in C-moll

gehÃ¶rende abgerissene Stellen:

*) Zu vergleichen Ist auch die dritte Auflage I. in, II. 41 It.

") Das jetzt lose Blatt war frÃ¼her mit anderen Blattern zusam-

mengeheftet. Das. zeigen die von der Heftung an der linken Seite zu-

rÃ¼ckgebliebenen Locher. Eben diese LÃ¶cher geben den Beweis,

dass die Seile, welche wir als die erste bezeichnen, auch die erste

oder Vorder- and nicht die RÃ¼ckseite des Blattes ist.
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Auf den obersten Zeilen der RÃ¼ckseile desselben Blattes steht

rechts folgendes auf den Debergang zum Finale der Symphonie

zu beziehende BruchstÃ¼ck:

^Sr^Si^^r^^

und weiter unten erscheint folgender zur OuvertÃ¼re Op. 138

gehÃ¶rende Entwurf:

nur einmal da* Thema.
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Man kann hier schon bemerken, dass die Skizzen zur

OuvertÃ¼re spÃ¤ter geschrieben wurden als die zur Symphonie.

Wir nehmen nun eine grÃ¶ssere, aus vier zusammengehÃ¶renden

Bogen bestehende und <6 Seiten umfassende Skizzensammlung

vor.*) Auf der ersten Seite erscheinen unter anderen folgende

zur Symphonie in C-moll gehÃ¶rende Stellen:

- Ende.

temprefortt

Auf der zweiten Seite beginnt eine \ l Seiten fortlaufende Ar-

beit zur OuvertÃ¼re Op. ) 38, welcher wir jedoch nur einige auf

den Anfang und auf die Hauptthemen zu beziehende Stellen

entnehmen :

fr

g^-g * p:_i r T^I ^ q rtr H^

â�¢) Sie wird im Archiv der Gesellscheft der Musikfreunde in

Wien aufbewahrt.

Corno.

cresc. /P

Nach den Arbeiten zur OuvertÃ¼re erscheint ein zum ersten

Salz der Sonate fÃ¼r Pianoforte und Violoncell Op. 69 gehÃ¶ren-

der Entwurf, welcher beginnt wie folgt :

-ffg â�� * â�� -l-L>_._i[_ L â�¢ = -4 /mu~T'~l~hi â�� "l -4- â�� \^ -- ri

^/(j â�¢-*! â�� * ^

E^^PÂ«^^

^-^jtd3fcÂ±ijid-J-J

Aus der Stellung und Beschaffenheit aller erwÃ¼hnlen und

milgetheilleii Skizzen geht hervor, dass die OuvertÃ¼re Op. 438

begonnen wurde, als die Symphonie in C-moll ihrem Abschlags

ziemlich nahe war, und dass sie im Entwurf fertig da stand,

als die Sonate Op. 69 noch im Entstehen begriffen war.

Man wÃ¼rde die Zeit, in welcher die OuvertÃ¼re begonnen

wurde, annÃ¤hernd bestimmen kÃ¶nnen, wenn man wÃ¼ssle,

wann die Symphonie beendigt wurde oder ihrem Abschluss

nahe war. Davon ist man jedoch nicht genau unterrichtet. Auf

dem Original-Mantisrript der Symphonie ist die Zeit der Com-

position nicht angegeben. Schindler sagt S. 69 der ersten Aus-
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gÃ¤be seiner Biographie, die vierte, fÃ¼nfte und sechste Sym-

phonie seien in den Jahren 1806, < 807 und ( 808 geschrieben ;

S. 453 des ersten Bandes der drillen Ausgabe sagt er, die

Cmoll-Symphonie sei in Heiligenstadt geschrieben, wo Beet-

hoven im Jahre 4 808 wohnte. Wir tonnen uns aber auf Schlnd-

ler's Angaben wenig verlassen. Thayer (Cbronolog. Verz.,

S. 7i) nimmt, Ã¼bereinstimmend mit der letzten Angabe Scbind-

ler's, 1808 als das Jahr der Composition an, macht aber ein

Fragezeichen dazu. In dem am SO. April (807 mit M. Clementi

abgeschlossenen Verlagsverlrag*) ist die Symphonie nicht an-

gefÃ¼hrt, was zu der Vermuthung fÃ¼hrt, dass sie damals noch

nicht fertig war. AufgefÃ¼hrt wurde sie zum ersten Mal am

22. December 4808. Das ist das erste Datum, welches einen

sicheren Anhaltspunkt bietet und wenigstens nach einer Seile hin

die Zeit der (Jiniposition abgrenzt. Aber auch nach der anderen

Seite bin lÃ¤sst sich die Zeit der Composilion abgrenzen. Man

kann mit Sicherheit sagen, dass die fÃ¼nfte Symphonie spÃ¤ter

componirt wurde als die vierte. Nun wurde die vierte Sym-

phonie nach Angabe des Autographs im Jahre <806 componirt.

Folglich kann die fÃ¼nfte Symphonie und mit ihr die OuvertÃ¼re

nicht vor (806 geschrieben sein. Es steht also fest, dass die

OuvertÃ¼re Op. (38 nur in den Jahren (806 bis (808 entstan-

den sein kann. Will man nun noch das Datum des mit Clementi

abgeschlossenen Vertrags berÃ¼cksichtigen und darauf eine Ver-

muthung bauen, so kann man sagen: die Symphonie in C-moll

und die OuvertÃ¼re Op. (38 wurden cynponirt in der Zeit zwi-

schen April (807 und December (808.

Die Sonate Op. 69 kann weniger einen Anhaltspunkt bie-

ten, weil sie spÃ¤ter geschrieben wurde als die OuvertÃ¼re. Sie

erschien im April (809, war aber vermuthlich schon im Januar

4808, wenn nicht etwas frÃ¼her, fertig. Diese Daten stehen

nicht im Widerspruch mit den vorhin bei der OuvertÃ¼re an-

gegebenen.

â�¢) S. Scbindler's Biogr. I. 44Â».

(Schluss folgt.)

Die SchluBssteinlegung des neuen Hauses der

Gesellschaft der Musikfreunde in Wien, am

5. Januar 1870.

Am B.Januar Hittags fand die Seh l usssteinlegu n g

des neuen Hauses der Gesellschaft der Musik-

freunde statt unter Betheiligung des Kaisers, der Minister

u. a. NotabilitÃ¤len. Der Chor sang zu Anfang Â»Golt erhallen

und zum Schluss der Feier Handels Â»HallelujaÂ«, wobei man

eine tadellose Akuslik wahrnahm, so dass der Architekt Hansen

den Bau nicht nur in architektonischer, sondern auch in musi-

kalischer Beziehung sehr schÃ¶n ausgefÃ¼hrt zu haben scheint.

Die Bau-Urkunde, welche der ViceprÃ¤sident der Gesell-

schaft Dumba verlas und die eine kurze Geschichte der Ent-

stehung des Baues gewÃ¤hrt, lautet:

Â»AU im Jahre 4858 Wien seine hundertjÃ¤hrigen Festungs-

mauern niederriss und rings um seine Walle in grossem Stile sich

auszubauen begann , da fasste die im Jahrn 48<Ã¤ gegrÃ¼ndete Ge-

sellschaft der Musikfreunde Wiens den Gedanken, ein neues Ver-

einsbaus fÃ¼r ihre Musikschule und die Pflege der Tonkunst zu er-

bauen. S. M.IJ der Kaiser Franz Joseph I. schenkte tu diesem

Zwecke der Gesellschaft auf den StadlerweiterungsgrÃ¼nden einen

Bauplatz im Ausmaasse von 840 Quadratklaftern. Theophil Ritter

v. Hansen entwarf den Plan des GebÃ¤udes und Ã¼bernahm die

Leitung und kÃ¼nstlerische DurchfÃ¼hrung des Baues in allen seinen

Tbeilen. Die Geldmittel biezu wurden beschafft: durch die von

S. M. dem Kaiser bewilligten Gewinnantbeile zweier WonltbÃ¤lig-

keits-Lotterien, durch die BeitrÃ¤ge der als Gesellscbaftsmilglieder

eingetretenen Stifter und GrÃ¼nder, endlich durch ein von der Ersten

Ã¶sterreichischen Sparkasse mit RÃ¼cksicht auf den gemeinnÃ¼tzigen

Zweck unier besonders gÃ¼nstigen Bedingungen gewÃ¤hrtes Dar-

lehen. Der erste Spatenstich erfolgte am 47. Juni 4867. Nach einer

Unterbrechung von zwei Monaten wurde der Bau am i;. Februar

4868 wieder aufgenommen, mil rastloser, gesteigerter Thatigkeil

fortgefÃ¼hrt und am 34. December 4869 vollendet. Der Tonkunst in

Schule und Meisterschaft geweiht, soll dies Haus sein und bleiben :

ein Kunstwerk an sich, eine Heimath der Musik, eine Zierde der

Stadt und des Reiches. Dess walte Golt i â�� Als Wahrzeichen der

Vollendung des Baues ward diese Urkunde in den Schlussstein ge-

legt, wonach S. M. der Kaiser und die am Werke Betheiligten die

festlichen HammerscblÃ¤ge fÃ¼hrten. So geschehen in Wien, den

S. Januar des Jahres 4870, dem li. der Regierung Frani Joseph's

des ErstenÂ«.

Nach Beendigung dieser Ceremonie nahmen die hohen Herr-

schaften in der Hofloge Platz und der Schauspieler Lewinsky

sprach das Festgedicht, von Joseph Weilen verfassl. Es isl

etwas bombastisch und ganz und gar im Sinne des Localpatrio-

tismus gehalten, was sich in der Kunst niemals gut ausnimmt,

lieber die Tonmeister und die Zwecke des neuen Musikhauses

reimt Herr Weilen wie folgt:

Vor allen ErdenlÃ¤ndern reich gesegnet

Ward von der Tonkunst Muse unser Land,

Hier haben sich auf engem Raum begegnet

Die GrOssten, die je Menschenlaul genannt

MUT lebte Gluck, der ernste, strenge Meister,

Hier tÃ¶nte Hayd n's Lied so echt und rein,

Hier zwang des hÃ¶chsten Wohllauts reinste Geister

Mozart mil Zaubermacbt zu ew'gem Sein i

Beelhoven rang, ein stÃ¼rmender Tilan,

Zur hÃ¶chsten Hob' sich hier auf neuer Bahn,

Und unsrer Herzen tiefgeheimsles DrÃ¤ngen

Sprach Schubert aus in herrlichen GesÃ¤ngen.

So sei vor Allem denn dies Haus berufen,

Dass alles Herrliche, das einst sie schufen,

Das UnvergÃ¤ngliche, das sie erstrebt,

Stets neugeboren mitunddurch uns lebt.

Hiermit ist also das Programm gestellt, eine PflegeslStte zu sein

fÃ¼r die Wiener Schule. Dass dergleichen in ;irua-i nicht durch-

zufÃ¼hren isl, zeigt das Absingen des Halleluja von einem nicht-

wiener Componislen. Im Angesichte obiger Poeterei erscheint

dies fast als lÃ¤cherliche Parodie, denn begegneten sich in Wien

Â»die GrÃ¶ssten, die je Menschenlaut genanntÂ» und ist Â»vor Allem

dies Haus berufen ihre TÃ¶ne lebendig zu erballen, so sollte

man doch wenigstens die ErÃ¶ffnungsmusik aus ihren SchÃ¤tzen

bestreuen kÃ¶nnen. Dass dies nicht geschah, darf uns ein Zei-

chen sein, die Â»Gesellschaft der MusikfreundeÂ« werde in ihrer

Musikpflege und -Lehre doch nicht ganz vergessen, was selbst

schon Paris und London lÃ¤ngst begriffen haben: dass Kunst-

anstalten nur dann bedeutend und segensvoll wirken, wenn sie

ausschlieÃ�lich auf die Sterne der Kunst am ganzen Himmel

blicken und den Fesseln des Localpalriolismus sich entwinden.

Franz Schubert den vier Â»GrÃ¶ssten, die je Menschenlaul ge-

nanntÂ« beizÃ¤hlen, isl eine Albernheil, die leider jelzl so Viele

gedankenlos nachsprechen.

Das nach dem Geschmack des Baumeisters Ã¼berreich mit

Farben geschmÃ¼ckte Haus ist im Renaissancestil erbaut. Die

beiden FlÃ¼gel sind zwei Stock hoch, der Mittelbau Ã¼berragt

dieselben um ein Geschoss und dadurch wurde Licht gewonnen

fÃ¼r den grossen Saal, der zwei Slock hoch den ganzen Raum

des Mittelbaues einnimmt. Hinler dem Orchester auf einer An-

hÃ¶he isl Platz gelassen fÃ¼r eine Orgel, die dem bekannten ThÃ¼-

ringer Meisler Ladegast in Arbeit gegeben isl. Wenn aber die

Gesellschaft der Musikfreunde nicht singt, sondern tanzt, so

wird man die Silze in eine Versenkung hinablassen und die

Orgel hinter Bildern verhÃ¼llen, was kaum nÃ¶thig scheint, da

man auch recht gul zur Orgel tanzen kann.
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Berichte. Nachrichten und Bemerkungen.

* BerliD. G. Am aÂ«. Dec fand die feierliche Einweihung der

neuen St. rhom.is-Kin-he hierselbst statt. Se. MajestÃ¤t der KÃ¶nig,

I. Maj. die KÃ¶nigin, so wie der Cullusminister und die sammllichen

Spitzen der stadiischen BehÃ¶rden und der Geistlichkeit waren bei

der Feier, die im Ganzen nur 4| Stunde dauerte, anwesend. Die

Thomas-Kirche, nÃ¤chst der uralten Nicolai- und der gleichfalls sehr

alten Marien-Kirche die grÃ¶sste und unstreitig die prÃ¤chtigste Kirche

Berlins, ist von dem Professor Adler erbaut und macht vorzÃ¼glich

im Inneren mit ihrer grossen und hohen Kuppelwolbung einen impo-

santen Eindruck. Akustisch ist sie besonders dem GesÃ¤nge gÃ¼nstig.

Das grosse neue Orgelwerk (von W. Sauer in Frankfurt a/0. erbaut),

Ã¼ber dessen Anlage und EigentÃ¼mlichkeit schon vor lÃ¤ngerer Zeit in

diesen Blattern berichtet worden , wirkte in seiner Vollendung ganz

ausserordentlicb. Wir hoffen, dass der Verfasset des erwÃ¤hnten

Aufsatzes nun baldigst die versprochene Besprechung dieses Werkes

nach seiner Vollendung geben werde. Bei der Einweihung wirkte der

St. Tbomaner-Chor, ein nicht sehr zahlreicher, aber sehr wohlge-

schuller Chor, aus Damen und Herren bestehend, in sehr wobl-

tbuender und bedeutungsvoller Weise mit. Wenn man bedenkt, dass

die Tbaligkeit dieses Chores, der sich die AusfÃ¼hrung der liturgischen

GesÃ¤nge in der St. Thomas-Kirche zum Ziele gesetzt hat, eine auf

freier Liebe zur Sache beruhende ist, so muss es um so mehr auf-

fallen, aber auch erfreuen, dass der Eindruck der von diesem Chore

ausgefÃ¼hrten GesÃ¤nge ein so Ã¼beraus gÃ¼nstiger war, dasÃ¤ selbst

II. M. der KÃ¶nig und die KÃ¶nigin auf denselben aufmerksam wurden

und sich beim Verlassen der Kirche angelegentlich nach dem Chore

erkundigten uuil ihre Zufriedenheit aussprachen. Mochto der Diri-

gent des Chores, Herr R. Succo, Organist der St. Thomas-Kirche,

aus diesem Erfolge frischen Muth zum weiteren Streben nach immer

hÃ¶herer Vollendung der Leistungen des von ihm geleiteten Chores

schÃ¶pfen. Des GelÃ¤ute der vier Glocken ist von einem sehr wunder-

vollen Klange. Die Glocken sind eigentÃ¼mlich abgestimmt: H, d,

fg, a, anscheinend also einen fortwÃ¤hrend unaufgelÃ¶sten Septimen-

Accord bildend. Nichtsdestoweniger ist die Wirkung durchaus nicht

die unbefriedigende, welche man nach den theoretischen Regeln vor-

aussetzen sollte, vielleicht weil man bei dem GelÃ¤ut aller vier Glocken

die beiden obersten, fis und a, vielmehr als die harmonischen Ober-

ti.uf der tieferen U und d empfindet, mit denen jene im VerhÃ¤llniss

von je einer Quinte: U r- und d-a stehen.

# Manchen. Wie der -N fr. PresseÂ« von hier geschrieben wird,

machte man am 30. Dec. den neulich auch in Leipzig mit Erfolg ge-

krÃ¶nten Versuch, eine allere franzÃ¶sische Oper wieder au erneuern,

und zwar hatte man sich hier in MÃ¼nchen des alten Auher's Â»Eher-

nes PferdÂ« dazu erkoren. Die graziÃ¶se Koketterie der Melodien, der

pikante, echt franzÃ¶sische Conversationston ihrer Musik Ã¼berhaupt

verschaffte der neuerdings vorgefÃ¼hrten Oper, wenn auch keine be-

geisterte, doch eine freundliche Aufnahme. Mit grosser Verwunde-

rung begegnete man einigen Motiven, welche sich Olfenbach annec-

tirt hat; so fanden wir unter vielen anderen das bekannte Couplet

der Handschuhmacherin aus dem Â»Pariser LebenÂ« fast Note fÃ¼r Note

In dem zweiten Acte des Â»Ehernen PferdesÂ» wieder. Die AuffÃ¼hrung

war ausserst fleiasig und sorgfÃ¤ltig vorbereitet, zumal rrussirte Frl.

Stehle als Peki durch ihren liebenswÃ¼rdigen Humor und ihre an-

genehme Gesangsmanier. â�� Franz Luch ner wurde jungst, da er

im grossefl Odeonsssale seine vierte Suite unter eigener Direclion

zur AuffÃ¼hrung brachte, mit ausaerordentlichem Jubel begrusst, der

die lebhafteste Kundgebung treubewabrter Sympathien fÃ¼r den bis-

her unersetzten und wahrscheinlich auch unersetzlichen Dirigenten

des OrchesterÂ« seitens des Publikums gewesen ist. In derThat haben

auch die letzten AuffÃ¼hrungen verschiedener Opern wie: >Guido und

GinevrsÂ», Â»TannhÃ¤userÂ» u. a., gezeigt, dass die Battuta unserer Oper

keineswegs in zuverlÃ¤ssiger Hund liegt. Uebrigens kommt in MÃ¼n-

chen der Wagner- Cultus wieder in Zug. Seit dem letzten unglÃ¼ck-

lichen Experimente mit Â»RheingolitÂ« ist keine Oper des Zukunftspro-

pheten Ã¼ber die Breter gegangen, jelzl aber scheint wieder ein

gunstiger Wind die Segel de* Glucksschiffleins des seltsamen Manne*

zu achwellen. Der Konig hat Befehl gegeben, die Arbeiten und Pro-

ben zur Â»WalkUreÂ« ungesÃ¤umt in Angriff zu nehmen und die alten

Operu dem Repertoire sofort wieder einzuverleiben. Wir wundern

uns keineswegs Ã¼ber die also in Aussicht stehende neue Auflage der

Wagnerei, mochten uns Â«ber Â«n die trefflichen Munchener Musiker,

denen solches doch von Herzen zuwider sein muss, die Frage zu

richten erlauben, ob es nicht endlich an der Zeit wÃ¤re, durch grosse

chorische Concerte auch dort dem musikalischen Lehen und Inter-

esse eine neue Richtung zu geben. Wir kÃ¶nnen versichern, dass dies

ein probates Mittel ist gegen die Zukunflsoper; als solches wurde es

sich mit der Zeit auch wohl in MÃ¼nchen bewahren und vielleicht so-

gar bis in die fÃ¼rstlichen Kreise seine Wirkung erstrecken.

â�¢X- Stuttgart. Das hiesige Conservatorium fÃ¼r Musik hat

im vergangenen Herbste, gegenÃ¼ber einem Abgang von 69 ZÃ¶glingen,

4 \ 5 neu aufgenommen, darunter 17 , welche sich der Musik berufs-

massig widmen. Der Heimath nach kommen von den neu eingetre-

tenen ZÃ¶glingen 52 auf Slultgart, 44 auf das Ã¼brige WÃ¼rttemberg,

Ã¤ auf Baden, 3 auf Bayern, 4 auf Hessen, 4 auf Preussen, 1 auf die

sachsischen FttrstenthÃ¼mer, 40 auf die Schweiz, \ auf Frankreich,

< t auf Grossbritannien, 6 auf Russland, 44 auf Nordamerika. Die

Anstalt, welche zu Anfang des Wintersemesters 4868/S9 460 ZÃ¶glinge

hatte, zahlt deren nun im ersten Wintorquartal 4869/70 wieder 4(10,

und zwar 448Schttler und 347SchÃ¼lerinnen. Unter diesen ZÃ¶glingen

sind 34i aus Stuttgart, 40 aus dem Ã¼brigen WÃ¼rttemberg, 4< ins

Baden, 40 aus Bayern, 5 aus Hessen, 47 aus Preussen, i aus den

sachsischen FÃ¼rstentÃ¼mern, % aus Bremen, 4 aus Hamburg, 3 aus

Oesterreich, 88 aus der Schweiz, 4 aus den Niederlanden, l aus

Frankreich, 44 aus Grossbritannien, 43 aus Russland, 3t aus Nord-

amerika, 4 auÂ» Westindien. Von der Gesammtzahl der ZÃ¶glinge wid-

men sich 446 ..'in SchÃ¼ler und 77 SchÃ¼lerinnen] der Musik berufs-

massig, nÃ¤mlich 35 WÃ¼rttemberger (worunter 49 aus Stuttgart) und

84 Auslander, und zwar 9 aus Baden, 7 aus Bayern, 3 aus Hessen,

44 aus Preussen, t aus den sachsischen FÃ¼rstentÃ¼mern, 4 aus Bre-

men, 27 aus der Schweiz, 4 aus Frankreich, 9 aus Grossbritannien,

4 aus Russland, 6 aus Nordamerika, 4 aus Westindien. Der Unter-

richt wird wahrend des Wintersemesters in wÃ¶chentlich 546 Stunden

durch S5 Lehrer ertheilt.

* KÃ¶nigsberg i Fr. Am 44. Decbr. zweites Concert des Neuen

Gesangvereins unier Leitung des Musikdirectors Hamma: Â»Der Rose

PilgerfahrtÂ» von Rob. Schumann. Vorher am 4. Decbr. Concert des

Sangervereins, ebenfalls unter Hamma's Leitung Â»RÃ¶mische Leichen-

feierÂ« von Fr. Gernsheim, Â»SalamisÂ« von .M. Bruch, Â»Am Brunneleim,

Chorlied im Volkstone von B. Hsmma, Â»Der GondelfahrerÂ« von Fr.

Schubert, Â»Im BivouacÂ» von KÃ¼cken, Matrosenlied von Taubfi l etc.

Von Instrumenlalsachen waren noch auf dem reichen Programm:

OuvertÃ¼re zu Â»Ruy BlasÂ« und Clavierconcert (G-moll) von Mendels-

sohn, SoloslÃ¼cke von Chopin, Hiller und Schumann (Hr. Rackemann).

â�¢X- Ldndiu Die Musikzustande der Pfalz sind noch nicht der-

artige, dass die Auffuhrung grosser Oralunen zu den ganz gewÃ¶hn-

lichen Tagesereignissen zu rechnen wÃ¤re. Es wird daher nicht ohne

Interesse sein zu erfahren, dass der Musikverein zu Landau am

48. Dec. unter seinem neuen Dirigenten, Herrn C. r. Radecki, den

Â»JosuaÂ« von Handel auffÃ¼hrte. Die AusfÃ¼hrenden waren trotz ihrer

geringen Bekanntschaft mit HÃ¤ndel in hohem Grade fÃ¼r das herr-

liche Werk begeistert und Hessen die Leistungen des Chores wenig

zu wÃ¼nschen Ã¼brig.

-X- Bronn. In dem jÃ¼ngsten Concert des hiesigen Musikvereins

wirkte auch Frau Gom perz-B eitel hei m mit, welche bekannt-

lich in Folge ihrer Verheirathung die Buhne verliess, und erregte

grossen Enthusiasmus durch den Vortrag mehrerer Gesinge, die sie

sich zum'Theil selber begleitete. Ihre Stimme hat sich in voller Kraft

und SchÃ¶nheilerhalten. Der ganze Charakter dieser Stimme, als ein

machtvoller echter Alt, konnte auf der BÃ¼hne in den modernen

Opern nicht genÃ¼gend zur Geltung kommen und war durch zu hohes

Singen derGefahr derUeherreizung ausgesetzt. Dagegen besitzt Frau

G -Betlelheun fÃ¼r die altere italienische Oper und namentlich fÃ¼r das

Oratorium eine Altstimme, welche zur Zelt nicht ihres Gleichen

haben dÃ¼rfte. Es ist daher im Interesse der Kunst ausserordentlich

zu beklagen, dass diese grosse SÃ¤ngerin sich in das Privatleben zu-

rÃ¼ckgezogen hat, ohne gerade auf demjenigen Gebiete, fÃ¼r welches

dieselbe vorzÃ¼glich geschaffen ist, ihre unvergleichlichen Mittel zur

vollen Entfallung gebracht zu haben.

* Kopenhagen. In dem kgl. Hoflheater wartet man jetzt mit

Spannung auf R. Wagner's Â»LohengrioÂ«, auf den Â»Do* JuanÂ« in neuer

Ueslalt, nach Wolzogen's Einrichtung, und endlieh auf Herrn Bour-

nonville's neues Ballet: Â»Cort Adlaer in VenedigÂ«. Der Musikverein

fÃ¼hrte unter Gade's Leitung Schumann's Rheinische Symphonie,

Max Bruch's Â»Die Isispriesterin in RomÂ» und Schuberl's unvollendete

Symphonie in H-moll auf. Max Bruch erfreut sich unter neueren

deutschen Coniponislen der besonderen Beachtung hiesiger msass-

gebender KÃ¼nstler, im vorigen Winter fand seine Â»Fluchl der hei-

ligen Familie* hier auch grossen Beifall. Das dÃ¤nische Publikum ist

bekanntlich sehr rigorislisch und sprÃ¶de, namentlich gegen neue

deutsche Musik, Brucb's hiesiger Erfolg ist daher doppelt ehrenvoll.
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ANZEIGER.

|sl Neue Musikalien.

Verlag von Brei t kÃ¶pf und HÃ¤rtel in Leipzig.

Bruch, Max, Op. 35. Kyrie, Sanctus u. Agnns Dei fÃ¼r Doppel-

chor, zwei Sopran-SÃ¼ll, Orchester und Oi'gel (ad libitum).

Partitur 8 Thlr.

Orchesterstimmen i Thlr. 45 Ngr.

Clevierauszug 4 Thlr. 45 Ngr

Solo- und Chorstiminen 4 Thlr. 5 N-T

Bangert, A., Op. 4. Junge Lieder fÃ¼r eine Singstimme mit Beglei-

tung des Hianoforte. Erstes Buch 35 Ngr.

Nr. 4. i>;r Harfner. Wer nie sein Brod mit ThrSnen ass.

- a. Mein Herz ist wie die dunkle Nacht.

- l. Geh' ich einsam durch die schwarzen Gassen.

- 4. Winterruhe Rauh ist es draussen.

- 5. Die Liebste zur Antwort: Dir ist sonst der Mund ver-

schlossen.

- 6. Wohin mil dtr Frtud? 0 du blauer klarer Himmel.

Clementl, M., Sonaten fÃ¼r das Pianoforte zu 4 HÃ¤nden. Nr. 4â��7.

Ruth urUnalrl. s Thlr.

Costa, K., Naeman. Oratorium. C>avierauszug mil Test. S Tblr.

Figgot, H., Op. 8. Bomanoe. Fmuasietta. Allegro decdao, pour

Piano. 1t l Ngr.

Op. 9. Trois Horceaux pour Piano.

Llv. 4. Melodie. LÃ¤ndler. 4 7t Ngr.

Liv. S. Capriccio. 47i Ngr.

Mendelggohn Barthold}1, F., Op. 64. Bin Sommernachtatraum,

von S h ii kespea re. VollstÃ¤ndiger Clavier-Ausz. S Thlr. 40 Ngr.

Mozart, W. A., Symphonien in PartitÃ¼r. 8. Erster Band. Nr. 4

bis 6. Halb cartoanlrf. 3 Thlr.

Die Hochzelt des Figaro. Komische Oper in 4 Akten. Parti-

tur. Cirlounirt. 4t Thlr.

Wohlfahrt, H., Klnder-ClavierBChule oder musikalisches A-B-C-

und Lesehuch fÃ¼r junge Pianofortespieler. Achtzehnte Auflage,

mit 106 UetiungsslÃ¼cken. 4 Thlr.

Der Ciavierfreund. Ein progressiver Clavierunterricbt, fUr

Kinder berechnet und nach den methodischen GrundsÃ¤tzen seiner

Kinder-Claviei schule bearbeitet. Sechste Auflage. Durchgangig

umgearbeitet und mit der Kinder-Clavierschule wieder in Ã�eber-

einslimmuDg gebracht. 4 Thlr.

[â�¢) Verlag von

J. Rieter - Biedermann in Leipzig und Wintertbur.

einstige JTfris

Gedieht von J. -von EleliendorÃ¤",

fiir MÃ¤nnerchor

mit willkÃ¼rlicher Begleitung von vier HÃ¶rnern

componirt von

August Walter.

Op. 18.

Partitur u. Stimmen compl. 4 Thlr. SO Ngr. Chorstimmen Ã¤ 5 Ngr.

(Gedichte von Emanuel Geibel)

fÃ¼r eine Singstimme

mit Begleitung des Pianoforte

componirt von

AUG-UST WALTER.

Op. 19.

Fflr Bariton oder Mezzo-Sopran. FÃ¼r Tenor oder Sopran.

Prell i 17'., Ngr.

Inhalt: Nun die Schatten dunkeln. â�� Fruhlingslied. â�� Wie die

Stuoden leise fluten.

t7) Verlag von

J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthor.

Compositionen

Op. 47. DeuxiFeuillets d'Album pour le Piano. 15 Ngr.

Stimmen der VÃ¶lker in Liedern.

Op. 53. ZO Schottische Volksmelodieu fÃ¼r das Piano-

forte eingerichtet. Heft 1. 2 Ã¤ Ã¼\ Ngr.

Heft I. Nr. 4. Bonnie Dundee. Nr. i. Bannock's o' Barley-meal.

Nr. 9. The Covenanler's Tomb. Nr. 4. LÃ¶we will find

out :he way. Nr. 5. Lass, what art thou? Nr. 6. The

Flower o' Dunoon. Nr. 7. Bonnie wee thing. Nr. 8. The

morn returns in Saffron drest. Nr. t. The Queen Mary's

farewell of France. Nr. 40. Charlie's Farewell.

Heft 11. Nr. 44. My heart's in the Highlands. Nr. 4*. Mill, Mill.

Ã¶l Nr. 4l. The Yellow Haird Laidie. Nr. 44. A puir

milherless Wean. Nr. 45. 0 Cherub content. Nr. 46. The

Burial of Sir John Moore. Nr. 47. The rin awa Bride.

Nr. 48. Charlie is my darling. Nr. 4t. Cia mÃ¤r a Surra'

sinn fuirach. Nr. 40. Oh Megan ee.

Op. 54. 12 FranzÃ¶sische Volksmelodien fÃ¼r das

Pianoforte eingerichtet. Heft t. 2 Ã¤ 20 Ngr.

Heft I. Nr. I. La bonne aventure. Nr. 1. En revenant de BÃ¤le

en Suisse. Nr. 8. Air de la pipe de tabac. Nr. 4. Four-

nissez un canal au ruisseau. Nr. S. Eh l Ion Ion la Lande-

rinette I Nr. 6. Air de la ronde du camp de Grandpre*..

Heft H. Nr. 7. Une fille est un oiseau, N'r. 8. La Vivandiere.

Nr. 9. Ce jour-lÃ¤, sous son ombrage. Nr. 40. Le bruit

des roulettes gate tout. Nr. 44. La marmotte a mal au

pied. Nr. 43. Epilogue. J'ai vu partout dans nies voyages.

Op. 55. 10 Englische, Schottische und Irlandische

Volksmelodieu fllr Pianoforle zu vier HÃ¤nden bear-

beitet. Heft 1. 2 Ã¤ 20 Ngr.

Heft I. Nr. 4. The rising of the lark. Welch air. Nr. t. ThÂ«

heaving of the lead. Nr. i. On a bank Ã¶l Flowers.

Nr. 4. The oystergirl.

Heft II. Nr. 5. The Garb of old Gaul. Nr. 6. The Coquetle new

moulded. Nr. 7. Ah Colin, why. Nr. 8. Gladsmuir.

Nr. 9. Dirge of Sir William Wallace. Nr. 4Â«. The Widow

of Wareham.

Op. 56. 10 Volksmelodien aus Bearn (Ã¼r Pianoforle

zu vier HÃ¤nden bearbeitet. Heft 4. 2 Ã¤ 2&} Ngr.

Heft 1. Nr. 4. Pla poudou truca l'ore oun m'apary d'eyma.

Nr. t. Nou, Nou, poulette, nou'n ey doutlat. Nr. I. Moun

cÃ¶ tu b'as en galye. Nr. 4. Moun diii, quine souffrence.

Nr. 5. Lou loung d'aquere aygette.

Heft H. Nr. 6. Bous, qu'el berc et qu'et youenne. Nr. 7. Ma-

laye, quoan the by. Nr. 8. Jane Marie s'en ey bachade.

Nr. 9. Roussignoulel, qui cantes. Nr. 40. Cruelle, nou'm

en bÃ¶s ayma.

Op. 57. 12 BÃ¶hmische Volksmelodien fÃ¼r Pianaforte

zu vier HÃ¤nden bearbeitet. Heft l. i M 17J Ngr.

Heft I. /..'In dewie, ialo trÃ¤wu. Nr. t. Coi ge mm'- mÃ¤ mil6,

hazki zdai l Nr. I. Divertimento, a) Kaulelo se, kauldo

ierwene gablyeko, 6; Agawidylky, comnemÃ¤ htewitka

poboljwa, c) v.;i> sem holaubka. Nr. 4. PÃ¤sla panenka

pawa.

Heft U. Nr. S. a) Wtom naiem tadeiku, Â») Kdyi sem hugy

pÃ¤sala. Nr. 6. Divertimento: a) Kde pak si, mÂ« mila,

6) Cj gsau to Konjcky, cj Choweyte mnc, mÃ¤ maticko,

dj TluÃ¤u, lluiu, o tewrete.

Verantwortlicher Redakteur: Wilhelm Werner in Leipzig.

Verleger: J. Rieter-Biedennann in Leipzig und Winterthur. â�� Druck von Breitkopfund HÃ¤rtel in Leipzig.
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Allgemeine

FreiÂ»: Jfthrlich 4 Thlr. ViarUlj ihr liebÂ»

Praiium. l Thlr. Anx.eigÂ«n: DiÂ« ifeipaltinÂ«

PetittÂ«..Â« oder deren Kaum "2 Sgi. BriÂ«f*
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Verbindung der KÃ¼nste auf der dramatischen BÃ¼hne von Dr. Carl Bob. Pabst). â�� Berichte. Nachrichten und Bemerkungen. â��

Anzeiger.

Beethoveniana.

MlttkeÃ¼iugren von WnstaT Nottebohm.

XIII.

(Schluss.)

Das au.-, den Skizzen gewonnene Ergebniss wird durch fol-

gende Mitlbeilinigen bestÃ¤tigt und genauer bestimmt. Im

Â»Journal des Luxus und der Modem vom Januar l 808 wird aus

Wien u. a. berichtet: Â»Hit VergnÃ¼gen gebe ich Ihnen die Nach-

richt, dass unser Beethoven so eben eine Hesse vollendet bat,

welche am Feste Maria beim FÃ¼rsten Eslerhazy aufgefÃ¼hrt wer-

den soll. Pidelio soll nÃ¤chstens in Prag mit einer neuen

OuvertÃ¼re aufgefÃ¼hrt werden. Die vierte Symphonie ist im

SticheÂ« u. s. w. Die erwÃ¤hnte Messe ist die in C-dur Op. 86.

Sie wurde aufgefÃ¼hrt zum ersten Mal in Eisenstadt am 43. Sep-

tember 1807, war aber, was man aus einigen in den Â»Grenz-

bolem (Jahrgang <868, Nr. U. verÃ¶ffentlichten Briefen er-

sehen kann, im Juli (Â»07 noch nicht ganz fertig. Demnach

wurde der Wiener Bericht geschrieben zwischen Juli und An-

fang September 1807. Dass unter der Â»neuen OuvertÃ¼reÂ« die

in C-dur Op. 138 gemeint ist, geht aus Folgendem hervor.

1. R. v. Seyfried sagt im Anhang des von ihm im Jahre 1832

herausgegebenen Buches Â»L. van Beetboven's StudienÂ«, nach-

dem er von dem Erfolge des im Jahre 1806 aufgefÃ¼hrten Â»Fi-

delioÂ« gesprochen, u. A. : Â»FÃ¼r die Prager-BÃ¼hne entwarf Beet-

hoven eine neue, minder schwierige OuvertÃ¼re, welche

Haslioger in der Auction erstand und wahrscheinlich bald der

PublizitÃ¤t Ã¼berliefern wirdÂ«. Der Verleger Haslinger macht

hierzu die Anmerkung : Â»Diese OuvertÃ¼re ist bereits in Partitur

und Orcbesterstimmen gestochen und wird nebst Ã¤ndern Ar-

rangirungen hiervon noch im Laufe dieses Jahres (1832) er-

scheinenÂ«.

Das VerhSHniss ist nun wohl klar. Beethoven schrieb fÃ¼r

die in Prag zu Anfang Mai (807 erÃ¶ffnete deutsche Oper,*} wo

Fidelio (oder Leonore) aufgefÃ¼hrt werden sollte, statt der

grossen und schwer aaszufÃ¼hrenden OuvertÃ¼re, mit welcher

â�¢ Die Leipziger Allg. Musik. Zeitung vom t. Septbr. 4807 ent-

halt einen Bericht aus Prag, worin es u. A. heisst: Â»Mit dem Monat

April endete hier die italienische Oper und eine Gesellschaft deut-

scher Sanger trat an ihre Stelle. Die erslere war in den letzten Jah-

ren so sehr gesunken, dass esÂ« u. s. w. Liebich war Direclor der

Gesellschaft. Wenzel MÃ¼ller Kapellmeister. Die erste Oper, welche

(â�¢in den ersten Tauen des MaysÂ«) gegeben wurde, war Cherubini's

â�¢Fanttkaa. Spater folgten : Â»KanchonÂ», Â»Das unterbrochene OpfertestÂ«,

Â»Der WassertrÃ¤ger*, Â»Die beiden FuchseÂ« u. a. m. Beethoven'! Â»l-'i-

deliw scheint Â«her nicht zur AuffÃ¼hrung gekommen zu sein, wird

wenigstens bis Knde 4810 nicht erwÃ¤hnt.

V.

die Oper im Jahre (806 in Wien gegeben worden war, eine

andere, kÃ¼rzere und leichtere OuvertÃ¼re. Ond diese OuvertÃ¼re

ist die mit der Opuszahl 138 erschienene. Sie wurde im Jahre

l 807 componirt, ist also der Reihenfolge nach nicht die erste,

sondern die dritte von den Leonore-OuvertÃ¼ren; die bisherige

oder sogenannte zweite vom Jahre <805 ist die erste und die

sogenannte dritte vom Jahre 4806 ist die zweite. Die vierte (in

E-ilnr) vom Jahre 18(4 bleibt an ihrer Stelle, wÃ¤re aber, was

sich spÃ¤ter zeigen wird, beinahe zur fÃ¼nften geworden. *)

UnerklÃ¤rlich bleibt es, wie Tob. Haslinger, dem doch Sey-

fried's Mittheilung bekannt war, dazu kommen konnte, auf dem

Titel seiner Ausgabe das Jahr 1805 als die Zeit der Compo-

silion anzugeben. Man kann darÃ¼ber nur eine Vermmhung

haben. In der Zeit, als die OuvertÃ¼re gedruckt wurde, waren

in Wien nur zwei Leonore-OuvertÃ¼ren bekannt. Das geht aus

einigen hier anzufÃ¼hrenden Stellen hervor. In dem bei T. Has-

linger in Wien erschienenen Â»Allgemeinen Musikalischen An-

zeigen vom 17. MÃ¤rz 1831 heissl es: Â»Am 10. d. M. wurde

im dritten Concert spirituel Beelhoven's lange nicht gehÃ¶rte

OuvertÃ¼re zur Oper Leonore (spÃ¤ter Fidelio benannt) auf-

gefÃ¼hrt. Bekanntlich hat Beethoven diese OuvertÃ¼re spÃ¤ter

selbst mit einer neuen vertauscht, weil sie fÃ¼r den dramatischen

lill'eet zu lang und fÃ¼r ein gewÃ¶hnliches Orchester zu schwer

istÂ«. Die Wiener Theaterzeilung vom Jahre is.H berichtet

(S. 435) Ã¼ber dasselbe Concert und lobt bei der OuvertÃ¼re die

AusfÃ¼hrung des letzten 'Presto, ein Satz, der wohl schwerlich

den Violinen oft so gelingen mÃ¶chteÂ» u. s. w. Der Â»Allgemeine

musik. AnzeigerÂ« vom 24. April 4834 berichtet: Â»Dem Ver-

nehmen nach wird im Hofopernthealer bei den kÃ¼nftigen Auf-

fÃ¼hrungen des Fidelio mit den beiden von dem Tondichter

zu dieser Oper geschriebenen OuvertÃ¼ren abgewechselt wer-

denÂ«. Ferner berichtet dasselbe Blatt vom 42. April 4831:

Â»Bei Gelegenheit, als die Oper Fidelio zum BeneÃ¼ce der Mad.

Fischer-Achten auf dem Hofoperntheater wieder aufgefÃ¼hrt

wurde, wÃ¤hlte man dazu die erste ursprÃ¼nglich zu dieser Oper

von dem Tonsetzer componirte, aber spÃ¤ter von demselben

ihrer grossen Schwierigkeiten wegen wieder bei Seile gelegte

OuvertÃ¼reÂ«. Es kann kein Zweifel sein, dass die beiden in die-

sen AuszÃ¼gen gemeinten OuvertÃ¼ren keine anderen sind, als

die grosse in C-dur vom Jahre 4 806 , die wirkliche zweite (in

â�¢) In dem im vorigen Jahre bei Breitkopf und Harte! in Leipzig

herausgekommenen thematischen VerzeichnisÂ» der im Druck er-

schienenen Werke Beelhoven's musste selbstverstÃ¤ndlich, auch wenn

damals das hier milgetheilte chronologische ErgebnisÂ» eben Â»o sicher-

gestellt gewesen wÃ¤re wie jetzt, die Ã�bliche Numerirung der Ouver-

VÃ¼ren beibehalten werden.
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den Drucken mit Nr. 3 bezeichnete), und die letzte Â«der vierte

in E-dtir unn Jahre 4814. Nun konnte es nicht unbekannt

sein, dass Beethoven mehr als zwei Leonore-OuvertÃ¼ren ge-

schrieben halle und dass bei der AuffÃ¼hrung der Oper im Jahre

4805 eine andere OuvertÃ¼re gespielt worden wir als im Jahre

4806. Von der wirklichen ersten, dÂ«mJabre 4805 angeMren-

den OuvertÃ¼re haltÂ« man jedoch keine nÃ¤here Kannlniss ; denn

diese wurde erst in Folge der AuffÃ¼hrungen im Leipziger Ge-

wandhause im Jahre 4 840 bekannt*) und im Jahre 4842 als

die zweite verÃ¶ffentlicht. Da nun das blosse Vorkommen einer

Stelle aus Florestan's Arie in der aufgefundenen und mit

Op 438 bezeichneten OuvertÃ¼re keinen Zweifel Ã¼brig lassen

konnte, dass sie eine von den Leonore-OuvertÃ¼ren sei: so

konnte man leicht zu der Meinung verleitet werden, man habe

in eben dieser aufgefundenen OuvertÃ¼re die erste vom Jahre

4805 vor sich. Auf diese Weise mag die Entstehung des Bei-

salzes Â»componirt im Jahre 1805 zur Oper LeonoreÂ« auf dem

Titel der Haslinger'schen Ausgabe zu erkÃ¼ren sein. Schindler,

der von dem Vorbandensein dieser OuvertÃ¼re keine Kenntniss

halte, hat dann (in der ersten Ausgabe seiner Biographie) das

von Haslinger angesetzte Datum als richtig hingenommen und

unseres Wissens zuerst die vier OuvertÃ¼ren in die bisher an-

genommene chronologische Ordnung gebracht. Es ist aber nun

zu bemerken, dass weder Haslinger noch Schindler seine An-

gabe in Betreff der Composilionszeit der OuvertÃ¼re begrÃ¼ndet

bat. Es ist auch aller BemÃ¼hungen ungeachtet nicht gelungen,

die Quellen, aus denen sie geschÃ¶pft haben kÃ¶nnten, ausfindig

zu machen oder irgend eine sichere Millheiluug zu finden,

welche nur einigermaassen fÃ¼r die Richtigkeit ihrer Angaben

einstÃ¤nde. Wir haben in ihren Angaben ein Datum vor uns,

welches weder begrÃ¼ndet noch zu begrÃ¼nden ist. Solche An-

gaben kann man nur auf sich beruhen lassen.

Was Schindler weiter erzÃ¤hlt, klingt geradezu unglaublich.

Er sagt nÃ¤mlich (Biogr. I, IS7) Ã¼ber die OuvertÃ¼re Op. 138:

Â»Kaum beendigt, halte der Componist selber kein rechtes Ver-

trauen In diese Arbeit. Gleiches meinten seine Freunde. Man

veranstaltete demnach bei FÃ¼rst Lichnowsky eine Probe mit

kleinem Orchester. Da ward sie ihrem Gesammlinhalle nacb

fÃ¼r nicht entsprechend befunden, dem Werke als Einleitung

vorauszugehen. Idee, Stil und Charakter wollten dem darÃ¼ber

zu Gericht sitzenden Areopag nicht gefallen. Sie ward also be-

seitigtÂ«. Da kann man doch fragen: Wer halle den musika-

lischen Gerichtshof eingesetzt, dem sich Beethoven zu fÃ¼gen

halte? Und wer hat je gehÃ¶rt, dass er sich einem gefÃ¼gt hÃ¼lle?

Das Wahre an der Geschichte kann hÃ¶chstens sein, dass die

OuvertÃ¼re bei FÃ¼rst Lichnowsky probirt wurde und dass Beet-

hoven selbst Schwachen in dem Werke fand und an Aende-

rungen dachte. Diese Ansicht vertrÃ¤gt sich mit einigen Erschei-

nungen, die jetzt noch mitzutbeilen sind. **)

In der anfangs erwÃ¤hnten geschriebeneq Partitur hat Beet-

hoven spÃ¤ter (und wahrscheinlich im Jahre 1844, als er die

letzte Bearbeitung seiner Oper unternahm) bei vielen Stellen

Aenderungen vorgenommen. Diese Aenderungen sind aber

zum Theil nur angedeutet und nicht ausgefÃ¼hrt. Dabei ist

Ã¼berall die ursprÃ¼ngliche LesÂ«rt bewahrt und lesbar geblieben.

Das Manuscript kann seiner Beschaffenheit nach keineswegs als

eine Druckvorlage oder das Werk nacb dieser Vorlage als

druckferlig betrachtet werden.***) Einige Aenderungen lassen

â�¢) S. Leipziger Allg. Musik. Ztg. vom Jabre 4gÂ«Â« S. 5Â« und 975 ,

Neue Zeitschrift fÃ¼r Musik vom November 4840 S. 460.

**) M .11 kann beilÃ¤ufig bemerken, dass in diesem Artikel fast

Allem entgegengetreten wird, was Schindler (Biogr. I, S. 4Â»7,

U, 8. 4t, 4S| Ã�ber die OuvertÃ¼re Op. 438 mitthellt.

â�¢**) Wir erinnern hier an Schindler's Behauptung (Biogr. II, 4Â«),

Beethoven habe im Jahre 4811 von der Handlung Steiner u. Comp.

(splter Tob Haslinper) die -unverzÃ¼gliche HerausgabeÂ« der seit Jah-

ren im Besitze dieser Handlung befindlichen OuvertÃ¼re Op. 418 und

sieb sogar verschieden auslegen und kÃ¶nnen bei der Heraus-

gabe wohl Schwierigkeilen bereiten und Zweifel erregen. In

den bei Haslinger in Wien und bei Breilkopf und HÃ¤rtel in

Leipzig erschienenen Ausgaben sind die ausgefÃ¼hrten und

brauchbaren Aenderungen berÃ¼cksichtigt worden. Zur Ver-

giflicnung mit diesen Ausgaben lassen wir hier (auf zwei Noten-

zeilen zusammengedrÃ¤ngt) Â«ine Stelle aus der Einleitung (Takt

S .'t ff. von Anfang) in ihrer ursprÃ¼nglichen Lesart folgen:

welche Beethoven spÃ¤ter geÃ¤ndert und um einen Takt ge-

kÃ¼rzt hat.

Auch in anderer Weise hat Beethoven an die OuvertÃ¼re

Op. 438 gedacht. Als er im Jahre 4844 seine Oper Â»FidelioÂ«

einer dritten Bearbeitung unterzog, sollte die OuvertÃ¼re aus

dem Jahre 4807 von Grund aus umgearbeitet werden. Ihre

Hauptthemen sollten beibehalten, das Ganze in eine andere

Tonart (E-dur) gesetzt werden u. s. w. Dass die OuvertÃ¼re

auch in dieser Umarbeitung fÃ¼r den Â»Fidelio t bestimmt war,

kann nicht bezweifelt werden. In den auf diese Arbeit bezÃ¼g-

lichen Skizzen kommen die Hauptmotive der OuvertÃ¼re unter-

mischt mit Stellen aus der Arie Floreslan's zu Anfang des zwei-

ten AcU vor.*) Man hat daraus, so gut es ging, folgende auf

einigen zusammengehÃ¶renden Selten vorkommende Stellen zu-

sammengestellt :

ein En-gel Le - o - no - re

anderer Werke gefordert. Eben so unrichtig wie diese Behauptung

ict auch die Angabe Schindler's (Biogr. I, 417), die Verlagshandlung

Steiner u. Comp. habe Â«alsbald' (nach 4805?) das Eigentumsrecht

der OuvertÃ¼re erworben. Die Firma Â»Steiner u. Comp.Â« entstand aber

erst im Jahre 4845.

*) Wir nehmen hier Gelegenheit, auf einen in der bei Breilkopf

und HUrtel in Leipzig erschienenen Partitur des â�¢ FidelioÂ« vorkom-

menden Druckfehler aufmerksam zu machen. Die Seile 478 in Flo-

restan's Stimme auf das dritte Viertel des 48. Taktes und auf das

Wort Â»LuftÂ« fallende Note muss nicht d, sondern eine Stufe hÃ¶her Â«t

heissen. Auch in der Arie der Marzelline kommt ein Fehler vor.

S. 58 der Partitur muss Marzelline im fÃ¼nften Takl singen:

glÃ¼ck - lieh
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â��pj-â��Cdr- r-r-r-pjâ��pr-t;

djfcferjLtrÃ¤i

Xoder

( ? )

Â»ich trÃ¶stend lieh trft-itend <ur Sei - te

En - gel im ro - ai - gen Licht Â«ich tro-atend

( t )

y3 5â��?-

Beelhoven hat den Entwurf nicht ausgefÃ¼hrt. Er schrieb .-teil

dessen die bekannte OuvertÃ¼re in B-dur. HÃ¤tte Beethoven den

Entwurf ausgefÃ¼hrt, so hÃ¤tten wir vielleicht fÃ¼nf Leonore-

OuTertÃ¼ren und wir wÃ¼rden vielleicht die OuvertÃ¼re vom Jahre

1807 eben so als den VorlÃ¤ufer der dann verbundenen vierten

vom Jahre 18(4 ansehen, wie wir die (wirkliche) erste vom

Jahre <80S als dien VorlÃ¤ufer der zweiten vom Jahre Â«mÂ»fi an-

sehen. Wahrscheinlich hat Beethoven um jene Zeit, als er an

die gÃ¤nzliche Umgestaltung der OuvertÃ¼re Op. <38 dachte,

dieselbe auch in ihrer ursprÃ¼nglichen Gestalt vorgenommen,

Aenderungen darin versucht und- ihr die Ueberschrift Â»Charak-

teristische Ouverlurec gegeben. Man kann nun noch fragen :

wenn nach der bisherigen Annahme die OuvertÃ¼re Op. 438 Im

Jahre 480& componirt und die allererste der Leonore-Ouver-

tÃ¼ren wÃ¤re, wÃ¤re es dann zu erklÃ¤ren oder wÃ¤re es denkbar,

dass Beethoven im Jahre t 8< 4 bei der letzten Bearbeitung sei-

ner Oper auf eine Arbeit zurÃ¼ckgekommen wÃ¤re, welche durch

die nach jener Angabe inzwischen entstandenen zwei grossen

Leonore-OuverlÃ¼ren in C-dur beseitigt sein mussle?

Heber

instructive Ausgaben musikalischer Clasaiker,

insbesondere:

Bath's Â»Wobltemperirtes Claviert von fart 'Tualg, und

desselben Â»Chromatische PhantasieÂ« von lau T. liUw.

Von Carl 6. P. Gridener.

Es gab eine Zeit in der deutschen Musik -PÃ¤dagogik, wo

dem durch Genie und angestrengten Fleiss, auch wohl letzteren

allein (â�� das fleisslose Genie ist stets verkommen â��) AutoritÃ¤t

gewordenen Lehrer der SchÃ¼ler stillschweigend horchte und

aus seinem Hunde die durch Tradition oder eigene Durchlebung

geheiligten Satzungen entgegennahm, deren BegrÃ¼ndung, weno

er anders darnach Verlangen trug, des Letzteren eigenem Nach-

denken Ã¼berlassen wurde. Der Lehre selbsl genÃ¼gten wenige

FÃ¤cher: Harmonie oder richtiger: praktisches Generalbassspiel,

einfacher und doppelter Contrapunkt, Nachahmung, Kuge,

Canon, etwa noch: vielstimmiger und mehrchÃ¶riger Salz. Ge-

wisse Disciplinen wurden nicht gelehrt, ihre Erlernung viel-

mehr dem Selbststudium Ã¼berlassen; so: die Formenlehre, so;

die Lehre von der Instrumentation. Â»Steckt eure Nasen â�� hiess

es â�� in die heiligen BÃ¼cher und Partituren der Erlesenen;

seht und vergleicht, wie sie die AUemande machten und die

Cour an tc, die Sarabande und die Gigue; untersucht, vor allen

Dingen hÃ¶rt, wie sie die vocalen und instrumentalen Klinge

nutzten, und sucht es ihnen nach- (wenn mÃ¶glich, vor-) zu-

thun; spielt und schreibet viel und unablÃ¤ssig, aber plagt uns

nicht mit eurem GestÃ¼mper, bis ihr was Rechtes kÃ¶nnt und fest

Im Sattel sitzet.Â«

Das gab nun freilich viel' und saure Arbeit, aber auch starke

Knochen und selbstÃ¤ndigen Geist. Wer was wussle, wusste

was er wusste und wozu ers wussle. Er kÃ¶nnt' es nutzen und

faselte nicht viel roihwelsrh oder gallisch, wenns auch nicht

immer so blank und liebenswÃ¼rdig klang wie gallisches Ge-

wisper. *) Das war die Zeit der musikalischen Aristokratie. Es

gab nur KÃ¶nner und Kenner (Erstere musslen beides sein)

und GÃ¶nner und endlich â�� Laien, die mit gezogenem Hute

abseit standen. Es gnb nur Schulen, insofern um eine Kraft

sich viele JÃ¼nger srhaarlen.

Und heute?

Stellen wir dem Facil erst dxs Facil gegenÃ¼ber und machen

hinterher die Rechnung l â�� Heule T â��

Den wenigen Ã¤chten KÃ¶nnern gegenÃ¼ber eine Legion von

Virtuosen und musikalischen Gesc hsftsleuten ; den

wenigen wirklichen Kennern gegenÃ¼ber eine Unzahl von

Halbwissen! und Ruisonneurs ; statt Schier GÃ¶nner â��

ganze Schaaren von Kunstakademien vorstehenden, sich selber

" 'Mail M *'Â«>( pal du toul joti'.* rief Angst schwiliend einÂ«

SÃ¼iigeriu heim Sludiien rim-s all reu Oratoriums von Schrot und

Korn. Â»Das soll och nich joli sein U war die deine Antwort.

S-
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und einander gegenseitig bespiegelnden und beliebÃ¤ugelnden,

nicbt zum Fache zÃ¤hlenden Directoren; statt der Laien

endlich â�� ein ungeheurer, Alles, das Fach selbst eingeschlos-

sen, Ã¼berfluthender und in seinen Schooss begrabender â�� Di-

lettantismus. Nur wenige wahre KÃ¼nstler, und die

haben schwer dem breiten Strom der Hasse entgegenzuschwhn-

men, sie mÃ¶chten denn, wie Joachim, das Schwert der exe-

quirenden Macht in der Faust, zugleich drein schlagen kÃ¶nnen.

Von vrannen diese Wandlung?

In einer Zeit, wo nicbt mehr die Menschen, sondern unter

ihrer Obhut Maschinen arbeiten: *) in einer Zeit, in welcher â��

da seit der Restauration der KÃ¼nste und Wissenschaften es

nicht mehr mÃ¶glich war, den erwachenden Menscbengeist zu

bannen und in der Verdummung festzuhalten â�� man wenig-

stens versucht, durch Dressur und den Process def Cenlrali-

siruog die Geister einzuschachteln und ihnen von der Schule

an den Stempel der AbhÃ¤ngigkeit aufzudrÃ¼cken; in einer Zeit,

wo (wir sprechen von dem Festland von Europa) Alles und

Jedes classificirt, controlirt, gemarkt und jeder Erwachsene

wie ein Kind* gegÃ¤ngelt wird und bevormundet: **) in einer

solchen nimmt's nicht Wunder, wenn allenthalben, so auch in

der Kunst, bis in das Kleinste die Lehre der Dressur Platz

macht, die freie Forschung der Einpferchung in ein vorgeschrie-

benes System nach octroyirtem Lehrbuch, die kÃ¼nstlerische

Freimachung einer AufprÃ¤gung von Schablonen, die Form der

Formel, die Entwicklung des Individuums classenweiser Ab-

ricbtung. ***) Statt unaufhaltsamen Fortschreitens â�� monden-

langes Unteroffiziers - Exercitium (Â»EinpaukenÂ« nennt's die

Wissenschaft) fÃ¼r die Ã¶ffentlichen, Â»PrÃ¼fungenÂ» genannten,

Schaustellungen; statt wirklicher Examina â�� Herleiern des

Einexercirlen zu Nutz und Frommen â�� nicht der ZÃ¶glinge,

sondern â�� des abstracten Begriffs von Anstalt, verkÃ¶rpert

in deren aus fast lauter Fachunkundigen bestehenden Directorien.

â�� Sind wir noch immer bei der Vorrede, nicht bei den Titeln

unserer Ueberschrifl? â�� 0 nein! die Vorrede ist schon selbst

die' Sache, jene Titel nur Belege fÃ¼r dieselbe. Auch sie werden

au die Reihe kommen.

Was heisst lehren? was â�� abrichten?

Lehren heisst: den Geist und dessen kÃ¶rperliches Medijm

(in Rede und Kunst) zur SelbstÃ¤ndigkeit und SelbstthÃ¤tigkeit er-

ziehen ; durch den Einblick ins Einzelne und die Arbeit im

Einzelnen den inneren Blick, die Ã¤usseren Sinne schÃ¤rfen fÃ¼rs

Analoge, fÃ¼rs Widersprechende, so fÃ¼rs Allgemeine; kÃ¶rper-

liche und geistige KrÃ¤fte so stÃ¤hlen, dass sie, auf sich selbst

gestellt, weiter zu forschen und zu arbeiten vermÃ¶gen und

fremder HÃ¼lfe einst entrathen kÃ¶nnen. Lehren heisst vor Allem:

das zu Lehrende dem Einzelindividuum anpassen, dessen

StÃ¤rken und SchwÃ¤chen u. s. w. kennen lernen und zu be-

nutzen trachten.

Abrichten heisst: die KÃ¶rper- und GeistesthÃ¤tigkeit auf

lauter Kinzelheiten richten ohne RÃ¼cksicht auf Analoges, Hete-

rogenes , Allgemeines; das GedÃ¤cblniss mit Zusammenhang-

losem anfÃ¼llen, dass es bewusstlos nachgebetet, nachgeleiert

werden kÃ¶nne. Abrichten heisst: Geist und KÃ¶rper anweisen,

* Aus der Maschine selbst spricht zwar der Geist des Men-

schen, der sie concipirle, aber die TbÃ¤ligkeil an der Maschine lehrt

weder denken noch arbeiten, sondern nur: als hÃ¶here Maschine die

Maschine leiten.

â�¢â�¢) Traut man doch selbst MÃ¼ndigen nicht zu, das Eisenbahn-

coupe ohne amtliche HÃ¼lfe zu besteigen oder zu verlassen, und fÃ¼r

seinen Kopf wahrend der Fahrt selbst einzustehen.

. â�¢â�¢â�¢) Wo, wie in der Wissenschaft, der Schuler hauptsÃ¤chlich in

sich aufzunehmen, tu empfangen hat, da ist die Classe am Platze;

in der Kunst, wo eigenes Leisten und KÃ¶nnen an die Spitze zu treten

bat, ist die grosse Classe â�� Dnsinn. Sie wird nur dann Sinn haben,

wenn sich, wie auf der UniversitÃ¤t, schon vorgerÃ¼cktere JÃ¼nglinge

reiferen Allers zusammenfinden, die an einander gegenseitig zu lernen

das Zeug haben.

KunststÃ¼cke zu machen statt Kunstwerke oder Kunslleistungen ,

den individuellen Geist ertÃ¶dten durch die aufgezwungene

Schablone und alle SelbstÃ¤ndigkeit vernichten durch stete

GÃ¤ngelung und FÃ¼hrung an der Leine. Abrichten heisst vor

Allem: Alles Ã¼ber einen Kamm scheeren, ohne dem Indivi-

duum Rechnung zu tragen.

Abgerichtet aber, dressirt kÃ¶nnen ja selbst Thiere niederer

Gattungen werden, warum nicht alle â�� alle Menschen bis zum

letzten? â�� Daher die Ueberwucherung des gesammleo KÃ¼nst-

lertbums mit dem schwer (wenn ja) wieder auszurottenden

Unkraut des Dilettantismus. *)

Zu solchen Mitteln nun der Dressur im Kleinen gehÃ¶ren so

manche instructive Aasgaben Ã¤lterer musikalischer .Classiker.

Ist irgendwie SelbstÃ¤ndigkeit der musikalischen Technik

und des Vertrags, Bildung des eigenen Urtheils und Geschmacks

und Befreiung von der Notwendigkeit irgendwelcher Bevor-

mundung zu erreichen: so ist es durch das Studium eben die-

ser, der Ã¤lteren Meister, an der Hand eines bewÃ¤hrten,

aber in die Eigenart des Lernenden mit Liebe eingehenden

Lehrers. Denn erstens: wÃ¤hrend die grÃ¶ssere SubjeclivitÃ¤l der

Komantik (Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin u. A.) es

mit sich bringt, dass â�� abgesehen vom Fingersatze â�� sieb

alles dem Vertrag AngehÃ¶rige, so Tempo, Accentuation und das

Dynamische, fast bis ins kleinste Detail vom Autor vorgezeich-

net werde: so ist dies bei den Alten, aus deren Werken im

Grossen und Ganzen mehr objective Plastik spricht, entweder

gar nicht oder doch nur annÃ¤herungsweise der Fall, dem Dar-

steller also ein weit freierer Spielraum gelassen. Andererseits

setzt das Spielen eines Bach z. B., eines HÃ¤ndel, Scarlatti, An-

derer, denn doch bereits einen so bedeutenden Grad der Tech-

nik wie der sonstigen musikalischen und Ã¤sthetischen Vorbil-

dung voraus, dass man Dem, der zur AusfÃ¼hrung solcher Werke

fÃ¤hig ist, wohl auch Einiges zutrauen und ihm vergÃ¶nnen darf,

nunmehr auf eigenen FÃ¼ssen sieb ins Allerbeiligsle zu wagen.

Zum dritten (was so vielen Lehrern fremd scheint) : Nicht

diese oder jene geistige Auffassung eines Autors, nicht diese

oder jene technische Verfahrungsweise ist allein und abso-

lut berechtigt; eine jede ist im Rechte, welche â�� ohne das

TonslÃ¼ck selbst zu alleriren â�� dasselbe in ein wirklich kÃ¼nst-

lerisches Licht setzt und vor Allem: Hand und FUSS hat. End-

lich : die Applicatur insonders hÃ¤ngt s o mit der Construction

der Einzelhand, ja mit der ganzen Eigenart des KÃ¼nstlers, nicht

minder gerade mit dem von ihm Gewollten (so was Accen-

tuirung und Phrasirung angeht) zusammen, dass ein Weber

anders greift als Hummel, Chopin anders als Moscheies. Liszt

anders als Henselt, Tbalberg und Andere.

WÃ¼rde â�� alles Dies vorausgeschickt â�� der Schreiber

dieses mit einem dazu vorgebildeten KunstjÃ¼nger eines jener

Monumentalwerke (sei's eine Suite, eine Toccata, ein PrÃ¤ludium

nebst Fuge aus dem Â»Wohltemperirten ClavjerÂ« oder was sonst)

studiren wollen: so wÃ¼rde er dabei wie folgt verfahren.

*) Nicht zu verwechseln mit Â»Dilettantenlbum*. Der Dilettant

im engeren Sinne kann Â»kÃ¼nstlerischeÂ« Bildung haben, der Fachmann

schlechthin Â»dilettantischeÂ«.

(Scbluss folgt.)

Anzeigen und Beurtheilnngen.

Di. Verbindung der KÃ¼nste auf der dranatisrhen BÃ¼hne. Eine

Reibe akademischer Vortrage von Dr. Karl Robert Pabtt,

Prof. der deutschen Literatur an der Hochschule zu

Bern. Bern, Haller. 1870. XIV und 234 Seiten in 8.

Das Buch ist aus VortrÃ¤gen hervorgegangen, die der Ver-

fasser schon im Jahre <860 Â»vor einem Kreise gebildeter MÃ¤n-

ner und FrauenÂ« hielt und dann 1868 Â«vor einer Anzahl hie-
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liger (Berner) Hochschulen wiederholte. Trotz des auf das

PopulÃ¤re gerichteten Zweckes ist das Buch ganz fachmÃ¤ssig an-

gelegt, indem es in einem Â»Allgemeinen TheilÂ« (S. 1 â�� H6{

unter Ober- und Unterabtbeilungen so ziemlich Alles bespricht,

was in den Â«allgemeinenÂ« Theileo unserer Aesthetiken abge-

handelt wird, und sodann in dem Â»besonderen Theili (S. Hl

bis zu Ende; von den vorhergehenden PrÃ¤missen die Anwen-

dung macht. Man hat hier also nicht eine in der Form freier

Vortrage gehaltene ErÃ¶rterung unserer Theaterangelegenheiten,

sondern eine schematisch oder systematisch angelegte Aeslhe-

tik, zu welcher aber der oft durchschlagende Ton eines Vor-

tragenden nicht recht passen will. Auch der Hangel wissen-

schaftlicher Durcharbeitung wirkt desshalb stÃ¶rend, wÃ¤hrend

er bei wirklich freien VortrÃ¤gen wenig zu bedeuten hat: was

wissenschaftlich zugeschnitten ist, muss auch so ausgearbeitet

werden, wenn die Darstellung einen harmonischen Eindruck

machen soll. Der Herr Verfasser scheint sein Schema fast mit

grÃ¶sserem Ernst behandelt z'u haben, als die AusfÃ¼hrung; in

dem Â»InstrumentalmusikÂ« Ã¼berschriebenen Abschnitt z. B., der

nur S Seilen lang ist und die Vorspiels- und Zwischenacts-

Musik im recilirenden Drama bespricht, fÃ¼llt er l '/j Seite mit

einem Cilat aus einem â�� Roman von Georg Hesekiel! Wir

mÃ¼ssen gestehen, die umgekehrte Anlage, nÃ¤mlich eine leichtere

freiere Fassung der Ueberschriften und eine gediegenere Be-

handlung des Materials, wÃ¤re uns lieber, und ohne Frage dem

Stoffe auch fÃ¶rderlicher gewesen. An Musterbildern fehlt es

nicht. Wir nennen nur Schlegel's Vorlesungen Ã¼ber die dra-

matische Poesie ; welche ungezwungene Freiheit, und welche

FÃ¼lle von (ii-ist und Wissen! â�� Soviel Ã¼ber die Ã¤ussere Anlage.

Das Werkchen ist Â»Heinrich Laube, dem wackeren Vor-

kÃ¤mpfer fÃ¼r Befreiung und Veredlung der deutschen BÃ¼hneÂ«

gewidmet, und man mag hieraus abnehmen, welche Richtung

diese VortrÃ¤ge einhalten, worin sie hauptsÃ¤chlich eine Besse-

rung der VerhÃ¤ltnisse und ZustÃ¤nde unserer BÃ¼hne erblicken.

Es ist dies, mit einem Worte, die Hebung des recilirenden

Drama und das ZurÃ¼cktreten der musikalischen KÃ¼nste auf den

ihnen gebÃ¼hrenden Platz

Wir sind durchaus nicht abgeneigt, unsere WÃ¼nsche in

derselben Weise zu formnliren, denn Shakespeare und alle

grossen Dramatiker sind ur,s (heuer und wir wÃ¼nschen nichts

sehnlicher, als sie von der BÃ¼hne herab in ihrer ganzen Ge-

walt wirken zu sehen. Aber was wir nie unterschreiben wer-

den, das ist die Ã¤sthetische BegrÃ¼ndung, mit welcher der Herr

Verfasser seine Rangordnung begleitet. So sagt er Ã¼ber das

GrundverhÃ¤ltniss der Poesie und Musik u. a. Folgendes: Â»Der

zum klar bewussten und begrifflich gegliederten Gedanken enl-

fallete, in der Wortsprache am treuesten und unmittelbarsten

erscheinende Geist, mit welchem wir nicht nur uns selbst und

die ganze Welt in ihrer hÃ¶chsten Wahrheit erfassen, sondern

auch handelnd in dieselbe eingreifen, ist die hÃ¶chste Stufe der

menschlichen Entwicklung und darum auch der hÃ¶chste Stoff

der Kunst, wÃ¤hrend das durch den musikalischen Ton ausge-

drÃ¼ckte oder doch angeregte GefÃ¼hl, noch fest in die SphÃ¤re

unseres unmittelbaren Naturlebens gebannt, nur die unterste

Stufe unserer geistigen Entwicklung bildet. GefÃ¼hl und Ge-

danke verhalten sich zu einander wie DÃ¤mmerung und Tag,

wie Keim und FruchtÂ«. (S. <6I.) Das ist nun dem Ausdrucke

nach garnichls Neues, es ist die alle Hegelei, die als unver-

meidlicher Gemeinplatz fast in jeder Aestbelik sich als eine der

Grundwahrheiten der Kunst breit macht â�� und doch muss

man, so oft man diesem Weisheitsspmche von der Â»hÃ¶chstenÂ«

und von der Â»unterstenÂ« Stufe Â»unserer geistigen EntwicklungÂ«

begegnet, erstaunen Ã¼ber die NaivitÃ¤t Derer, welche die Leuchte

der Kunst zur Hand nehmen und selber nicht sehen kÃ¶nnen,

Ã¼ebrigens, wer noch darÃ¼ber schwankt, ob die Musik GefÃ¼hle

â�¢ausdrÃ¼ckenÂ« oder vielleicht nur Â»anregenÂ« kÃ¶nne, der sollte

sich mit Abgrenzungen dieser Art Ã¼berhaupt nicht befassen,

weil er dadurch die Grundlage, auf welcher eine Auseinander-

setzung oder VerstÃ¤ndigung mÃ¶glich ist, wieder wankend

macht. Wir geben das GefÃ¼hl nicht preis, sondern reclamiren

es fÃ¼r die Musik in seinem ganzen Umfange; aber soviel mÃ¶ge

hier gesagt sein, dass seine Bedeutung nicht darin liegt, der

Werthmesser zu sein fÃ¼r Geist und Gehalt der Tonkunst.

Nach dieser Probe ist es keinem zu verdenken, wenn er

von dem musikalischen Thelle des vorliegenden Buches

nur geringe Erwartungen hegt. Besehen wir uns die musi-

kalische Partie aber noch von einer anderen Seile. Bei der

Â»reinen OperÂ« kommt der Verfasser S. i 81 auch auf Wagner

zu sprechen und rÃ¼hmt ihm Â»heiligen ErnstÂ« nach, â�� wozu

nur noch ein frommer Lebenswandel fehlen wÃ¼rde, um den

Mann von Luzern zur Canonisalion reif zu machen. Der Ver-

fasser will nicht den Anspruch erheben, Â»den schwebenden

StreitÂ«, nÃ¤mlich das was man eine zeillang die Wagnerfrage

nannte, Â»zu einer endgÃ¼ltigen Entscheidung zu bringenÂ«, son-

dern will seinen Zweck fÃ¼r erreicht ansehen, Â»wenn es ihm

gelingt die Frage durch Vereinfachung, festere Bestimmung und

Hervorhebung ihrer wichtigsten Momente der LÃ¶sung zu nÃ¤hern

und die eingetretene GÃ¤hrung klÃ¤ren zu helfenÂ«. (S. 181.) Es

thut uns wahrlich leid sagen zu mÃ¼ssen, dass der Herr Ver-

fasser diesen (an sich keineswegs geringen) Zweck nicht er-

reicht hat; noch mehr aber, ihn daran erinnern zu mÃ¼ssen,

dass das, was er 4860 niederschrieb, beute nicht mehr passt,

sondern dass die beregte Streitfrage â�� in allem Ernst l â�� be-

reits gelÃ¶st ist, endgÃ¼ltig entschieden, was die musikalische

Grundfrage anlangt, und zwar zu Ungunsten Wagner's und

der Seinen. Der Herr Verfasser, obwohl seilabwÃ¤rts stehend,

kann dies selber wahrnehmen; er beachte nur, wie die frÃ¼her

feste Partei der JÃ¼nger Wagner's und Liszl's auseinander strebt

und in ihren edleren Elementen sich der Â»absolutenÂ« Musik wie-

der zuwendet. Wagner's Reformversuche wÃ¤ren Ã¼berhaupt

nicht mÃ¶glich gewesen, wenn er nicht einen gewissen Theil

der Musik einfach ignorirt hÃ¤tte. Und eben dieser Theil, dieser

von dem verwegenen Baumeister bei Seite geschobene Stein

isl der Eckstein geworden, auf welchem sich die musikalische

Kunst wieder aufbaut. Damit ist die Wagnerfrage gelÃ¶st. Ein

musikalisch-theatralisches Drama in dem mit Â»heiligem ErnstÂ«

ertrÃ¤umten und mit sehr unheiligen Mitteln ins Werk gesetzten

Sinne haben wir nicht erhalten und werden wir nicht erhallen ;

aber die Tonkunst selber ist aus dem langen Hader siegreich,

unter Sicherstellung aller ihrer Zweige und Mittel, hervor-

gegangen.

Von dem Herrn Verfasser kann man nun sagen, er theile

darin die Einseiligkeit Wagner's, dass er musikalisch ganz und

gar in dem Kreise beharrt, welchen derselbe zu Gunsten seiner

Theoreme gezogen hat. In dem ganzen Buche des Herrn P.

kommt z. B. der Name Oratorium nicht einmal vor, viel weni-

ger hat der Verfasser daran gedacht, aus dieser RÃ¼stkammer

seine Waffen zu entnehmen. Man kann aber die Frage vom

Â»musikalischen DramaÂ« niemals wirklich d. h. musikalisch zum

Austrag bringen, wenn nicht die Gebiete der Oper und des

Oratoriums gleichmÃ¤ssig untersucht werden.

Von dem Antheil des Poeten, welchen dieser zu dem mu-

sikalischen Drama zu liefern hat, sprechend, meint der Ver-

fasser : Â»Wir mÃ¼ssen die Bescheidenheit und Selbstverleugnung

des Dichters, welcher sich anheischig macht fÃ¼r das durch-

gÃ¤ngig musikalische Drama zu schaffen , allerdings auf eine

schwere Probe stellen, indem wir im Namen des unverbrÃ¼ch-

lichen Gesetzes der Ã¤sthetischen Einheit von ihm verlangen,

dass er auf den hÃ¶chsten Zweck und Preis, welchen die Poesie

und die Kunst Ã¼berhaupt im nicht musikalischen Drama erringen

kann. von vornherein Verzicht leiste. auf die vollkommenste

Entwicklung der die Handlung bewegenden und sie zu der
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menschenwÃ¼rdigsten LebensÃ¤usserung erhebenden Gedanken...

Hiermit kann natÃ¼rlich nicht gesagt sein, dass der poetische

Text Ã¼berhaupt keine Gedanken enthalten solle. Ohne diese

ist ja Ã¼berhaupt weder eine sprachliche Darstellung statthaft

noch eine eigentliche Handlung mÃ¶glichÂ«. (S. (90.) Aber doch

so wenig Gedanken, als nur irgend ausreichen. Sehr verbun-

den fÃ¼r die Belehrung! Das ist nun ebenfalls eine von den Me-

lodien, welche unsere Ã¤sthetischen Spatzen von allen DÃ¤chern

zwitschern. Des Â»DichtersÂ« Â«Bescheidenheit und SelbslverlÃ¤ug-

nung> wird Â»auf eine schwere Probe gestellt!, indem man ihm

zumutbet, Handlanger zu sein, wÃ¤hrend er, wenn man seine

Bescheidenheit und SelbstverlÃ¤ugnung nicht auf die Probe

stellte, den Pegasus besteigen und stracks den hÃ¶chsten Gipfel

des Parnass erreichen kÃ¶nnte. Wird besagter Dichter sich diese

Probe gefallen lassen? WÃ¤re dies der Fall, so kÃ¶nnte es nur

aus Freundschaft gegen den Componisten geschehen, oder â��

wegen der Tantieme. Und wohin sind wir in Folge solcher

Raisonnements gekommen? Dahin, dass sich der geringste

Versifex der Gegenwart fast zu gut hÃ¤lt, einen Operntext oder

dergleichen zu schreiben, wodurch dem Tonsetzer die Er-

langung guter Texte unmÃ¶glich und spÃ¤ter bei Ausarbeitung

und AuffÃ¼hrung des Werkes das Leben sauer gemacht wird.

Dass die Â»musikalische DichtungÂ« nicht ein Product aufge-

zwungener Â»Bescheidenheit und SelbstverlÃ¤ugnungÂ« ist, sondern

ein frÃ¶hlich gedeihendes und frei zum Himmel aufstrebendes

GewÃ¤chs auf seinem eignen, auch dichterisch eigenen und

selbstÃ¤ndigen Grunde, davon kÃ¶nnte sich auch der Herr Ver-

fasser bald Ã¼berzeugen, wenn er sich nur die Frage vorlegen

wollte, wesshalb z. B. Apostolo Zeno und Hetastasio grosse

Dichter geworden sind, grÃ¶ssere als alle die Helden, welche

gegenwÃ¤rtig mit musiklosen Dramen den Parnass erstÃ¼rmen?

Es giebt eine Dichtung, die aus der Musik quillt, aus der kunst-

und gedankenreichen Musik. Wir wÃ¼nschen von Herzen,

dass der Herr Verfasser auf diesem musikalisch-poetischen Ge-

biete von den halben Wahrheiten zu den vollen und ganzen

durchdringe, denn erst diese helfen wirklich dazu, dem reinen

oder recilirenden Drama freie Bahn zu machen. Was Herr P.

Ã¼ber letzleres sagt, zeugt vielfach von F.insicht und Geschmack.

Das Werk ist hÃ¼bsch ausgestaltet, aber mit argen, zum

Theil ginnentstellenden Druckfehlern arabeskirt.

Berichte. Nachrichten und Bemerkungen.

# Wien. Schon in den nÃ¤chsten Tagen nach der Schlussstein-

legung fanden in dem neuen Musikhause zwei Goocerte statt. Das

Programm bestand fast ausscbliesslich (bei dem zweiten Concert

ganz| aus verschiedenen Nummern der grossen Wiener Meisler. Das

Hauptinteresse nahm diesmal naturlich der neue Saal in Anspruch,

da derselbe hiermit seine erste Probe zu bestehen hatte. Der Far-

benreichlhum wirkte ausserordentlich; ob aber diese Anordnung

hier ganz zweckentsprechend sei, darÃ¼ber kamen dem Musikfreunde

Bedenken, wie auch darÃ¼ber, ob der Raum in erster Linie wirklich

als Concertsaal gedacht und ausgebaut sei. Der Referent der Â»N. fr.

PresseÂ«, Herr Hanslick, aussert sich hierÃ¼ber in Folgendem : Â»Pracht-

voll und blendend ist der neue Saal wie kein zweiter; der glÃ¤nzendste

in Wien und wohl weit darÃ¼ber hinaus. Ob er jedoch nicht z u glÃ¤n-

zend und prachtvoll sei fÃ¼r einen C oncertsaal, darÃ¼ber konnte ich

mich nicht ganz beruhigen. Von allen Seiten quellen uns Gold und

Farben entgegen ; das Auge, in unsteter Bewunderung all dieser bun-

ten GemÃ¤lde, reichen Ornamente, goldenen Figuren u. s. w., ver-

missl il-'M ernsten, ruhigen Grundton. Der Eindruck ist Ã¼berwiegend

der eines pompÃ¶sen Ballsaales, einer Arena des Tanzes und der rau-

schenden FrÃ¶hlichkeit. Eine Statte klassischer Musik, dem Cultus

des geistigsten, abÂ«tractesten aller Sinne geweiht, sollte die musika-

lische Einkrhr des HÃ¶rers, dieses gesammelte, innerlich mitarbei-

tende Geniessen nicht allzusehr zerstreuen durch luxuriÃ¶se Pracht

der WÃ¤nde. Der Musikvereinssaal wirkt durch Aufgebot von Gold

und Farben blendender als der Zuscbauerraum des neuen Opern-

hauses, in welchem der decorative Schmuck sich auf viel grÃ¶ssere

Dimensionen vertheilt und dessen kÃ¼nstlerische Bestimmung Ã¼ber-

dies eine huntvre, luxuriÃ¶sere AusschmÃ¼ckung als die eines Concert-

Â«aales rechtfertigen wurde. Der EnglÃ¤nder verwendet selbst in seinen

stattlichsten Concartsalen sehr wenig auf decorativen Luxus, um so

mehr auf die Grosse der Dimensionen, welche auch unbemittelten

HÃ¶rern den Genuss guter Musik ermÃ¶glicht. Man denke an St.

James Hall und Exeter Hall in London. Durch die goldenen Hermen

zu beiden Seiten des Parterres gebt viel Raum verloren und encbeint

der Saal Ã¼berdies kleiner, alt er thatsÃ¤chlich ist. Eine vollstÃ¤ndig

um den Saal laufende zweite Gallerte wÃ¤re vom praktischen Ge-

sichtspunkte um so wÃ¼nschenswerter, als das Siebparterre eine

sehr geringe ZuhÃ¶rerzahl fassl. Ein Stehparterre ist, nebenbei ge-

sagt, an und fÃ¼r sich Â«ine Barbarei, im Concerte wie in der Oper

(namentlich im Concerte}. Im allgemeinen Interesse musste man

wÃ¼nschen, dass noch ein billigerer Platz als zu Einem Gulden in

diesem Prachtsaale angebracht wÃ¤re, was bei der gegenwÃ¤rtigen

Disposition nicht thunlicb ist. Man schien eben Ã¤ussere SchÃ¶nheit

und Eleganz vor Allem anzustreben, und diese VorzÃ¼ge besitzt Han-

sen's Saal in hohem Grade Er besitzt noch einen anderen, musika-

lisch wichtigeren : eine gute AkustikÂ«.

# MÃ¼nster, im Jan. (Concertbericht.) H. Der Musik-Ver-

e i n brachte wahrend der drei letzten Monate des verflossenen Jahres

in sieben Concerten folgende Werke zur AuffÃ¼hrung : OuvertÃ¼-

ren Be e t ho ven Fidelio und Leonore 111, Cherubi ni Anakreon

und Abenceragen, Mendelssohn Ruy-Blas, Schumann Man-

fred; Symphonien: Beethoven H und VIII, MozartC-dur

mit der Fuge, Mendelssohn A-moll, Grimm Zweite Suite in Ca-

non form (Manuscript) zweimal; Instrumentalsoli: a) Violine:

die ConcertÂ« von Beethoven und Mendelssohn, Beethoven

Romanzen in F und G, S p o h r Concerte VII und VIII (sammtlich vor-

getragen von Herrn Rieh. Bartbj, t) C l a v i e r: Beethoven Con-

cert V (J. 0. Grimm), Mozart Concert fUr zwei Claviere in Es und

Schumann Variationen in B fÃ¼r zwei Claviere (Herr und Frau

Grimm); Gesang-Werke: Am ersten Tage des CÃ¤cilienfesles

23. \ovbr. Handel Â»Judas Maccabaus. (Soli: Frau Walter-

Stra uss, Frl. TonyTheissing, die Herren Olto und Bletz-

acher), Beethoven Feierlicher Marsch aus den Ruinen von Athen,

Mozart Ave i-rrum corptu, Schumann Zigeunerleben ; Duette,

Arien und Lieder (ein-und mehrstimmig) von Haydn, Mozart,

Stradella, Handel, Mendelssohn, Schubert, Schu-

mann, Hauplmann; Vortrage der MÃ¼nsterschen Liedertafel

(Schottische Volkslieder). Die Instrumental-Werke des letzten Con-

cerlprogramms waren zum Andenken an Beethoven's Geburts-

tag (H. Dec. 4770) sÃ¤mmtlich von Beethoven. Alle StÃ¼cke wurden

unter der bewÃ¤hrten Leitung unseres Musik-Directors Gr i m m mit

einer PrÃ¤cision und Sicherheit vorgetragen, wie sie nicht allein tech-

nische Ferligkeil, sondern mit derselben nur ein tiefes Gindringen in

den Geist der betreffenden Werke zu geben vermag, Eigenschaf-

ten, die Grimm auch im Vortrage der oben verzeichneten Clavier-

stÃ¼cke bekundete. In dem Doppelconcerl von Mozart und in Schu-

mann's Varialiooeo erwarb sich Frau Grimm durch ihre feinmusi-

kalische Mitwirkung volle Anerkennung und Dank. In unserm

Concertmeisler Herrn Richard Barth haben wir einen Geiger von

sehr bedeutender Begabung und hoher Ktinstlerschnft; ein wÃ¼r-

diger SchÃ¼ler Joachim's , weiss er seiner Violine so seelenvolle, so

entzÃ¼ckende Tone zu entlocken, dass sein jedesmaliges Auftreten

freudigst begrÃ¼sst wird. Besonders heben wir seinen Vortrag des

Mendelssobn'schen Concert's am zweiten CÃ¤cilientage hervor, wo er

durch sein bezauberndes Spiel das durch zahlreiche vorhergehende

Nummern schon etwas ermÃ¼dete Publikum aufs Neue in die lebhaf-

teste Spannung versetzte und zu vollster Begeisterung hinriss. Dem

kaum 49jÃ¤hrigen Virtuosen dÃ¼rfte eine glÃ¤nzende KUnstlcrlaufbahn

bevorstehen. Bei solchen Leitern und solchen Vorbildern dÃ¼rfen wir

auch von unserm Orchester und unserm Chore Vortreffliches erwar-

ten , wie es das CÃ¤cilienfest in der AuffÃ¼hrung des Judas

MaccabÃ¤us in eclalantester Weise zeigte. Alles wirkte dort zum

schÃ¶nsten Gelingen zusammen : die umsichtige Direction , die Rou-

tine und Sicherheit des Orchesters, die wuchtige FÃ¼lle und die er-

bebende Begeisterung des prÃ¤chtigen Chores und die trefflichen Lei-

stungen der Solisien. Unter diesen gebÃ¼hrte der Kr,m Walter-

Strauss unstreilig die Palme des Abends. Sie war hier eine neue

Erscheinung, die uns aber durch die ihr eigene Anmnth ganz fÃ¼r sich

gewonnen hat. Ihre Stimme ist nicht gross, aber sie verbindet mit

dem Zauber seelenvoller, musikalisch ioniger Auffassung, eine kunst-

gerechte und fein ausgebildete Technik, so dass sie ungetbeillen Bei-

fall fand. Vortrefflich waren auch die Leistungen der Ã¼brigen So-

listen. FrÃ¤ul. Theissing, eine SchÃ¼lerin Grimm's, Ã¼berraschte

durch den Wohllaut ihrer vollen, prÃ¤chtigen Altstimme und das tiefe

VerstÃ¤ndniss ihrer Partie und erwarb sich so die lebhafteste Aner-

kennung. Herr Otto, der in dem Vortrag der Lieder im KÃ¼nstler-

concerte besonders glÃ¤nzte, und Herr Bietzach er, dessen sonores

Organ im Oratorium eine mÃ¤chtige Wirkung hervorrief, bewahrten

auch hier wiederum ihre anerkannte KÃ¼nsllerschaft. â�� Wir kÃ¶nnen

unseren Bericht nicht schliessen, ohne mit wenigstens einigen Wor-

ten des neuesten Erzeugnisses der Muse unseres Grimm, der
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zweiten Suite, gedacht zu haben. Da in einem blossen Concert-

bericht nicht der Ort ist, dieselbe eingebend zu besprechen, genÃ¼ge

es den llialsÃ¤chhch grossen Erfolg zu constatiren, den sie hier hatte.

Bei der ersten AuffÃ¼hrung brnchte das Orchester dem Componisten

eine jubelnde Fanfare. Bei der zweiten, die auf vielfachen Wunsch

am zweiten Tage des CÃ¤cilienfestes stattfand, steigerte sich der Ein-

druck des Werkes zu eingehenderem VerslÃ¤ndniss. Das Werk bat

symphonische Formen, â�� wessbalb es nicht Symphonie statt Suite

beisst, ist uns nicht klar; wie bei der ersten Suite geht ein zwei-

stimmiger Canon durch alle vier Sitze. Bei dieser strengen Arbeit

hat der Componisl es verstanden, die reichen und gefÃ¤lligen Motive

io leichten, natÃ¼rlichen Fluss zu bringen, als mÃ¼sste es so sein. Vor

ihrer altereu Schwester, die nur das Streichquartett beschÃ¤ftigt, hat

diese Suite einen motivlich populÃ¤ren Inhalt und grÃ¶sseren Farben-

gltnz (durch die Hinzunahme der Blasinstrumente) voraus, und so

wird sie in der musikalischen Welt ohne Zweifel bedeutendes Auf-

sehen erregen.

* New Tort Herr Fr. L. Ritter hÃ¤lt in diesem Winter hier

fÃ¼nf Vorlesungen Ã¼ber die Geschichte der Musik in Weber's Hall un-

ter entschiedenem Beifall Aller, die fÃ¼r wahre musikalische Bildung

ein tieferes Interesse hegen. Dieser geschÃ¤tzte KÃ¼nstler besitzt eine

vorzÃ¼gliche SÃ¤ngerin zur Gemahlin, Frau Raymond R itter, und

das Gluck in seinen Bestrebungen um Bereicherung der Musikkennt-

niss und Veredlung des musikalischen Geschmackes in ihr eine hel-

fende Genossin zu besitzen. Zu den von ihm arrangirten historischen

Concerten , welche Frau Ritter im vorigen Winter gab, bilden die

jetzigen Vorlesungen eine natÃ¼rliche ErgÃ¤nzung. Diese Vorlesungen

t-iler Lectures sind auch so gewÃ¤hlt, dass jede derselben immer die

historische Illustration irgend eines Hauptzweiges der Musik bildet.

die erste kommt dem Lieder- oder Volksgesang, die zweite der Kir-

chenmusik, die dritte der Oper, die vierte dem Oratorium, die letzte

der Instrumentalmusik zu Gute â�� und schon in dieser Gruppirung

nimmt man den richtigen Takt eines Mannes wahr, der nicht auf den

KrÃ¼cken einiger modernen BÃ¼cher mÃ¼hsam durch die Jahrhunderte

der Musikgeschichte humpelt, sondern auf eigenen FÃ¼ssen steht, mit

eigenen Augen siebt, mit eigenem Sinne prÃ¼ft. Wir wÃ¼nschen der-

artigen Bestrebungen in dem musikalisch so bedÃ¼rfnissvollen , aber

noch so zuchtlosen Amerika den besten Erfolg, da sie eine viel grÃ¶s-

sere Bedeutung haben fÃ¼r die BegrÃ¼ndung eines selbstÃ¤ndigen mu-

sikalischen Geschmackes, als der ganze Tross und Trottel zeitungs-

beruhmter europÃ¤ischer Artisten, welcher die fetten amerikanischen

Dollars-Weiden abgrast. Es sei hier noch angefÃ¼gt, was, zum Theil

in BestÃ¤tigung, zum Theil in ErgÃ¤nzung unserer Worte, die Â»Neue

New Yorker Musik-ZeitungÂ« vom 49. Dec. Ã¼ber Herrn Ritter's Vor-

lesungen aussert. Sie schreibt: Â»Diese Vorlesungen zeichnen sich

aus durch frische und originelle Auffassung der geschichtlichen Ent-

wicklung unserer musikalischen Kunst. Ueberall dringt er mit phi-

losophischer Scharfe auf wahrheitsgetreue Eiponirung der verschie-

denen bedeutungsvollen Epochen. Mit Klarheit, Uebersichtlichkeit

und logischer Consequenz baut er die einzelnen Kunstlormen auf.

Jeder Ueisli-r und sein Schaffen werden mit Liebe, kritischer Gerech-

tigkeit und Einsicht begleitet. Er hat ganz weislich vermieden, wie

das doch so oft der Fall ist in unserer musikalischen Literatur, seine

Vorlesungen mit nichtssagenden , unwahrscheinlichen Anekdoten zu

spicken. Die SchlÃ¼sse seiner Voraussetzungen sind immer auf eigenes

Studium der vorhandenen Quellen gestutzt. Herr Ritter besitzt nÃ¤m-

lich eine kostbare, reichhaltige musikalische Bibliothek. Die ge-

schichtliche Eintbeilung seiner Vorlesungen gehÃ¶rt, so viel uns be-

kannt, ganz ihm an. Wir mÃ¼ssen gestehen, dass dieselbe jede

bedeutende Epoche wie mit einem Schlag vor die Einbildungskraft

zaubert. Es ist anziehend, spannend und zugleich lehrreich und zu

weiterem Studium anregend, was'er Ã¼ber das Madrigal, den Canon,

den Contrapunkt, Ã¼ber den italienischen und deutschen individuellen

Kunstgeist sagt. Nach unserer Ueberzeugung kann nur auf diesem

Wege Interesse an der, bis jetzt so sehr vernachlÃ¤ssigten Musik-

Kunstgeschichte geweckt werden. Nur auf diesem Wege kann neuer

Geist, neuer und tieferer Gebalt wieder TÃ¼r unsere so sehr verflach-

ten KunslzustÃ¤nde und Formen errungen werden. Herrn Ritler ge-

buhrl das Verdienst, dass er mit uneigennÃ¼tziger Treue und Liebe

seiner Mission als Kunstler im vollen Maasse gerecht zu werden er-

strebte. Die Aufgaben, welche unsere moderne Kunstenlwicklung an

den KÃ¼nstler stellt, sind so vielfaltig, so gross und bedeutend, dass

â�¢ine Bildung nur auf breiter und neuer Grundlage ruhend Erfolg

haben kann.Â»

4t In den letzten Wochen des vorigen Jahres erschienen vier

Nummern eines neuen Journals Le THigraphe, Journal arti-

Ã¼Kjut htbdumaduire*. Als Redacteur nennt sich Albert V icentini;

aber der EigentÃ¼mer, d. h. derjenige, welcher es bezahlt und diri-

girt (der franzosische Ausdruck Direclevr-Proprittain ist sehr be-

zeichnend) islMauriceStrakosch, und damit ist genug gesagt.

Jede Nummer lullt fast den vierten Theil mit einem Portrait, zu wel-

chem Pariser TheatetPrinzessinnen natÃ¼rlich den meisten Stoff lie-

fern. Eine andere RaritÃ¤t, und das eigentlich MerkwÃ¼rdige (will sagen

LÃ¤cherliche! an diesem Telegraphen ist dies, dass er seinen Titel

buchstÃ¤blich nimmt und den ganzen Umfang der kleinen Notizen ge-

wÃ¶hnlicher MusikblÃ¤tter als Â»Unsere DepeschenÂ» mittheilt. Massen-

hafte telegraphische Depeschen in einer Wochenzeilung. Om eine

kleine Probe davon zu geben, wÃ¤hlen wir das, was Nr. ^ vom

30. December sich angeblich von dem verehrten Herrn R. Wigner

am 16. Decbr. aus ZÃ¼rich telegraphirM Igsst: Â»PariÂ« d* ZÃ¼rich. â��

Â«8. Dtctmbre. â�� Bureoux Journal Te'Ugrafhe. NownUe Richard

Wagner tres-malade ftait fauste, timple Indisposition. Le maltre remu

Taut a tart et nouveUe famitle, travaiUe activement, relouches Val-

kyrte Sifrid*. Wenn sich nun der Stil der musikalischen Zeitungen

nicht bald grundlich bessert, so kann Herr Slrakoscb seine HÃ¤nde

in Unschuld waschen. Ueber den weiteren Inhalt der Zeitung ist un-

nÃ¶thig ein Wort zu verlieren ; er ist so trostlos und innerlich arm-

selig, wie die Pariser Musikzustande. Wenn Wagner unter solchen

Umstanden dort Anbeter gewinnt, so ist dies wohl sehr ehrenvoll.

Der Ttlegraphe hat etwa den Umfang der nun eingegangenen SÃ¼d-

deutschen Musikzeitung und kostet nicht mehr als nur das fÃ¼nf-

fache, in Paris 10, ausscr Landes 80 FrancÂ».

* Hamburg. Nach dreijÃ¤hriger Unterbrechung war Frl. The-

rese T i et Jen s im verflossenen December wieder einmal auf einige

Wochen in ihre Vaterstadt zurÃ¼ckgekehrt, und ihre musikalischen

Leistungen in der Oper wie im Concert culminirlen auch diesmal,

wie schon seit Jahren, in dem zum Besten eines hiesigen Kirchen-

baues veranstalteten Concerte in der grossen Mlcbaeliskirche am

29 December. Es war der Â»Messia's* gewÃ¤hlt, und die AuffÃ¼hrung

gelang in jeder Beziehung vortrefflich. Die Leitung des Ganzen war

in der Hand des Herrn L Deppe, welcher sich hierbei abermals

als ein gewiegter, sachkundiger Dirigent bewahrte. Die Leistung

muss um so williger anerkannt werden, wail der Chor zu diesem

Zwecke durch freiwillig zusammentretende Sangesfreunde erst ganz

neu geschaffen werden mÃ¼sste. Dennoch war diese Schaar so sorg-

lich gebildet und so gut geleitet, dass sie mit der Kraft und dem

Gleichgewicht eines lange bestehenden durchgebildeten Vereins die

gewaltigen ChÃ¶re vortrug; nur seilen merkte man den Abgang der

letzten Feile und nur bei solchen StÃ¼cken, welche erst nach jahre-

langem Zusammensingen mit einer dem Tonsatze entsprechenden

Klarheit und KlangscbÃ¶nheit wiedergegeben werden kÃ¶nnen, wie

z. B. Â»Durch seine WundenÂ«. Solche Satze muss man von der Ber-

liner Singakademie hÃ¶ren. Die Tempi .(namentlich auch in den leb-

hafteren ChÃ¶ren) waren fast Ã¼berall angemessen, und das Orchester

trat wenigstens nicht allzu oft stÃ¶rend dazwischen. Mit dem Chor

wetteiferten die Solisten. Frl. Tietjens hat ihre herrliche Stimme in

ganzer FÃ¼lle bewahrt und ihr Ausdruck scheint sich Im Vortrage

der oralorischen Musik mit den Jahren zu vertiefen, wenigstens

haben wir die Arie Â»Ich weiss, dass mein ErlÃ¶ser lebU noch niemals

mit einer so erhabenen Einfachheit und Innigkeit vortragen hÃ¶ren,

wie in dieser AuffÃ¼hrung. Der Tenor, Dr. G u n z, war neben ihr um

so mehr in den Schatten gestellt. weil er Manches zu ihren Gunsten

preisgeben und Ã¼berdies die besten SÃ¤tze in einer ihm unbequemen

Tonlage singen musste. Vielleicht verschmÃ¤ht dieser begabte Sanger

den Wink nicht, dass die Wirkung im oralorischen GesÃ¤nge fast

ausschliesslich von einem durch Studium gereiften Vortrage des

ganzen Satzes abhÃ¤ngt, selten von glÃ¼cklichen Momenten und noch

seltener von nachdrÃ¼cklichen SchlÃ¼ssen. Den Bass sang Hr. Adolph

Schulze, ein KÃ¼nstler, dem es mit der Wirkung seines Gesanges

ergehl wie mit seiner gedÃ¤mmten Thatigkeit: was zuerst nur durch

SoliditÃ¤t, Correclheit und gute Schule auffallt und gefÃ¼llt, erregt bei

nÃ¤herer Bekanntschaft ein tieferes Interesse und fesselt so, dass

manche glÃ¤nzende Begabung daneben als ziemlich unvollkommen

und werthlos erscheint. Die Partie des Messias hat dieser Sanger so

aus dorn Grunde studirt, dass er in ihrem Vortrage uns gleichsam

sein musikalisches GlaubensbekenntnisÂ« mittheilt. Herr Schulze wir

in diesem Concerte, so zu sagen, in doppelter Person erschienen,

denn eine seit lÃ¤ngerer Zeit von ihm unterrichtete junge Dame, Anna

Hartmano, trnt in der Altpartie zum ersten Male vor die Oeffent-

lichkeit. Die Ausbildung dieser an sich nicht starken Stimme darf

wohl ein MeisterstÃ¼ck genannt werden, nirgends war, was die Schule

anlangt, ein Fehler zu bemerken. Die junge Dame wirkte anziehend

durch einen kindlich frommen Ton; ihr Organ in seinem jetzigen

Stande klingt in der That wie eine fein ausgebildete Knabenstimme,

womit zugleich angedeutet ist, dass sie in der Gewinnung eines wirk-

lich individuellen selbstbewussten Ausdrucks noch eine ganze Arbeit

vor sich hat. Diese Messias-AuffÃ¼hrung schloss das vergangene Jahr

wÃ¼rdig ab und war im Ganzen die beste Leistung, welche wir in

diesem Fache seit Jahren hier gehÃ¶rt haben.

-*- Ein neuer antiquarischer Musikkalalog von Kirchhoff und

Wigand in Leipzig enthalt wieder eine Menge werlbvoller Werke.

Namentlich im Gebiete der franzÃ¶sischen Oper werden die Liebhaber

dadurch ihre Sammlung compleliren kÃ¶nnen.
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[8] Im Verlage des Unterzeichneten sind erschienen:

Klassische

ClaTiercomposftlonen

aus Ã¤lterer Zeit

gesammelt von

m. m. SCEUTIB&KB-

Deutsche Schule. Heft 1.

Gottlieb Muflat, Zwei Suiten und Ciaconna. 4 Thlr. 3 Ngr.

Einzeln : Nr. r SuitÂ« in D. 4Â» Ngr. Nr. 1. Suite in B. 4SJ Ngr. Nr. 3 Ciaconna. Â« Ngr.

Deutsche Schule. Heft 2.

C. Ph. E. Bach, Vier Sonaten, Arioso con Variazioni und Fuge. 1 Thlr.

Einzeln: Nr. 4. Sonate in Cdur. 71 Ngr. Nr. i. Sonate in Ã�dur. 9 Ngr. Nr. Â». Sonate in Fmoll. 7t Ngr. Nr. 4. aonate

in E dar. "J Ngr. Nr. 5. Arioso con Variazioni. *t Ngr. Nr. Â«. Fuge. 4t Ngr.

Deutsche Schule. Heft 3.

J. Fr. Reicbardt, Drei Sonnten, Rondo, Naiver Scherz und Andantino. 24 Ngr.

Einzeln: Nr. 4. SenatÂ« in Fdur. 6 Ngr Nr. S. Sonate in Esdur. Â« Ngr. Nr. 8. Sonate in Gdur. 6 Ngr. Nr. 4. Rondo,

Naiver Scherz und Andantino. 6 Ngr.

Italienische Schule. Heft 1.

Francesco Durante, Stadien und Divertissements. 18 Ngr.

Italienische Schule. Heft 8.

Domenico Scarlatti, Achtzehn Stucke. 4 Thlr. 9 Ngr.

Einzeln: Nr. 4. Preato in Cdur. 4t Ngr. Nr. 1. Presto in Amoll. 8 Ngr. Nr. Â». Allegro in Fdur. 8 Ngr. Nr. 4. Pasto-

rale in Fdur. 8 Ngr. Nr. 5. Prestissimo in Dmoll. 8 Ngr. Nr. Â«. Allegro in Bdur. 4J Ngr. Nr. 7. Allegro m

G moll. 3 Ngr. Nr. 8. Allegrissirno in Esdur. 3 Ngr. Nr. 9. Allegro vivace in Cmoll. 8 Ngr. Nr. 40. Allegro

molto in Asdur. 4t Ngr. Nr. 44. Allegro in B moll. 8 Ngr. Nr. lÂ». Allegro con spir. in Hdur. 4t Ngr.

Nr. 48. Allegro in Edur. 8 Ngr. Nr. 44. Allegro molto in Ddur. 4t Ngr. Nr. 45. Allegro in Dmoll. 8 Ngr.

Nr. 4Â«. Prestissimo in Gdur. 3 Ngr. Nr. 47. Andante in Gdur. 3 Ngr. Nr. 4g. Presto in Gmoll. 8 Ngr.

FranzÃ¶sische Schuld. Heft 1.

Franeois Couperin, dil: Le Grand. ZwÃ¶lf StÃ¼cke. 48 Ngr.

Inhalt: Nr. 4. Prelude in Hmoll. Nr. t. Prelude in Emoll. Nr. 3. Prelude in Bdur. Nr. 4. Larghetto in 0 moll.

Nr. 5. Allegretto in Fmoll. Nr. Â«. Allemande in Dmoll. Nr. 7. Marche in Asdur. Nr. 8. Les Sentiments. Sara-

bande in Gdur. Nr 9. La Villers in Amoll. Nr. 40. Fleurie ou la tendre Nanette in Gdur. Nr. 44. La Vo-

luptueuse in Dmoll. Nr. 4i. Le Reveil-Matin in Fdur.

FranzÃ¶sische Schule. Heft Z.

Jean-Philippe Rameau. ZwÃ¶lf Stucke. 48 Ngr.

Inhalt: Nr. 4. Allemande in Emoll. Nr Â». Gigue I in E moll. Nr. 8. Gigue II in Edur. Nr. 4. Tambourio in Emoll.

Nr. S. Rigaudon l in Emoll. Nr. 6. Rigaudon 11 in Bdu.r. Nr. 7. Sarabande in Adur. Nr. 8. Fanfarlnette in

Adur. Nr. 9. Le Rappel des Oiseaux in E moll. Nr. 40. Menuett I in Gdur. Nr. Â«4. Menuett II in G moll.

Nr. 41. La Poule in Gmoll.

Der Herausgeber sagt in der Vorrede dieses Werkes u. A.:

â�¢Eine eingehendere Kennlniss der Uteren Clasierllteratnr beabsichtigt man Â«eiteren Kreisen durch vorliegende Sammlung zu

vermitteln. In einer Reihe von fÃ¼r sich selbstÃ¤ndigen Heften, die nach und nach erscheinen werden und deren Anzahl sich im Voraus nicht

bestimmen lÃ¶ssl, soll eine GeschicbtedesCIavierspiels in praktischen Bei spielen gegeben werden. Die Absicht des Heraus-

gebers gehl dahin, die Werke der fruhesten Heister In, zu C. Ph. Em. Bach und seinen SchÃ¼lern in geeigneter Auswahl zu bringen, die

mit J. Haydn beginnende moderne Zeit, die ohnehin Jedermann zuganglich ist, jedoch vollstÃ¤ndig auszuscbliessen. Man wird zunÃ¤chst nur

dasjenige berÃ¼cksichtigen, was in Form und Inhalt einem grÃ¶ssern Publikum fasslich und zugÃ¤nglich, erscheint und zudem in anderen

neueren Ausgaben noch nicht gegeben ist.Â«

â�¢Die Sammlung klassischer Claviercompositionen wird Ã�brigens eine relrograde Bewegung einschlagen, d. h. man wird mit der

Herausgabe der Werke spaterer Componislen beginnen, von da aus zu denen der Ã¤lteren Zeiten zurÃ¼ckgehen und so durch das Naherliegende

die Bekanntschaft mit dem Entfernteren zu vermitteln suchen. Die alten Lesarten und namentlich die Vorlragfbezeichnungen, Verzierungen,

ja selbst die Kingersetzung sollen, so well es irgend thunlich erscheint, beibehalten werden. In wie ferne fÃ¼r den modernen Vertrag die

originalen Melismen BerÃ¼cksichtigung finden kÃ¶nnen, bleibe dem Spieler Ã¼berlassen, fÃ¼r den selbstverstÃ¤ndlich auch die Fingersatze nur

antiquarische Bedeutung haben, nicht aber zur Darnachrichtung dienen sollen.Â«

Â»Die Geschichte des Clavierspiels hat drei Schulen tu unterscheiden: die italienische, franzÃ¶sische und deutsche Die erstere cul-

minirt InDomenicoScarlatli, die zweite in FrancoisCouperin und die dritte in Carl Philipp Emanuel Bach. Nicht nur

Werke dieser Meister, aondern die alier ihrer bedeutenden Vorganger, SchÃ¼ler und Zeitgenossen, wird die vorliegende Sammlung umfassen.Â«

â�¢Es ist wohl zu behaupten, dass ein Ã¤hnliches Unternehmen solchen Umfangs in Deutschland bisher nicht einmal versucht wurde

and man glaubt desahalb auf eine allgemeine Theilnahme rechneÂ» zu dÃ¼rfen, die den Verleger in den Stand setzt, demselben die mÃ¶glichst

erschÃ¶pfendste und umfassendste Ausdehnung zu geben.Â«

Indem ich obiges Werk allen Ciavierspielern und Lehr-lnstiluten angelegentlichst empfehle, bemerke ich noch, dass der billige

Preis (pro Bogen 8 Ngr. netto) die Anschaffung des Ganzen, wie der einzelnen Nummern, gewiss sehr erleichtern wird.

J. Rieter - Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Verantwortlicher Redakteur: Wilhelm Werner in Leipzig.

Verleger: J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur. â�� Druck von Breitkopf und Hartel In Leipzig.
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kalischer Classiker (Schluss). â�� Berichte. Nachrichten und Bemerkungen. â�� Anzeiger.

Ueber die sogenannte melodische und harmo-

knische Molltonleiter.

S. //. Die Bildung der Molltonleiter ist so oft Gegen-

stand der Controverse unter den Musikern, sie wird trotz

deutlicher Beispiele der Meister so verschiedenartig ge-

lehrt, namentlich sucht man heutzutage so oft eine ein-

seitige Anschauung der Sache durchzusetzen, dass es sich

wohl einmal verlohnt, AusfÃ¼hrlicheres darÃ¼ber zusam-

menzustellen.

Die Benennung Â»harr/ionische und melodische Molllon-

leiteri ist erst jungen Datums, wir kÃ¶nnen augenblick-

lich nicht sagen, wer dieselbe zuerst aufgebracht. Ob sie

eine glÃ¼ckliche und durchweg zu rechtfertigende, oder

eine .ms Missverstandniss hervorgegangene und zu Miss-

versland fÃ¼hrende sei, wird vielleicht aus dem Folgenden

hervorgehen. Im ersten Augenblick muss es auffallen,

dass es eigentlich \vidersinnig ist, eine Tonleiter, also eine

Tonfolge, harmonisch zu nennen, und ebenso, dass es

mindestens sonderbar ist, eine Tonfolge, die ihrem Stufen-

ging nach ohnehin melodisch ist, zur Unterscheidung von

einer anderen Folge melodisch zu nennen. Wir verstehen

wohl, dass der Erfinder der Benennung sagen wollte, die

Schritte der Â»harmonischem Molltonleiter seien mehr den

Accordfolgen der Molltonart entnommen, die Schritte der

Â»melodischenÂ« Molllonleiter dagegen seien mehr als Durch-

gÃ¤nge zu betrachten, wobei >leiterfremde< TÃ¶ne beigezogen

werden. Da die Sache ihre Nameu haben muss, so k,um

man die Unterscheidung gellen lassen, vorausgesetzt, dass

sich jene Annahme durchaus bestÃ¤tigt. Sehen wir zu, wie

es sich damit verbalt.

Der Bildung der Durlonleiter gegenÃ¼ber, die einfach

und klar ist und unter allen Umstanden sich consequent

gleich bleibt, ist die Molllonleiter nun einmal complicirt

und vielfachen VerÃ¤nderungen unterliegend, weit mehr-

facheren als man gewÃ¶hnlich annimmt und als mit den

AusdrÃ¼cken Â»harmonisch und melodischÂ« gesagt wird.

Diese Verschiedenheiten zu Gunsten der sogenannten har-

monischen Tonleiter principiell beseitigen zu wollen, ist

ebenso unmÃ¶glich als ungereimt, denn es greifen die man-

nigfachsten harmonischen Bedingungen ein, die man frei-

lich dann, wenn es sich blos um einen Lauf vom ersten

zumachten Ton handelt, diese also als Ausgangs- und

Zielpunkt zu betrachten sind und keinerlei Harmonie in

Betracht kommt, nicht zu berÃ¼cksichtigen bat.

Nehmen wir z. B. die Cmoll-Tonleiter, oder vielmehr

blos deren Schritte zwischen dem fÃ¼nften und achten Ton,

um welche sich ja die Differenz einzig dreht, so kommen

in der praktischen Musik bei allen Meistern seit Ueber-

windung der Kirchenlonarten alle folgenden Formen vor:

Aufwarte.

I

2. Abwarts.

Alles dies unter besonderen harmonischen Bedingungen.

Niemand wird vernÃ¼nftiger Weise schreiben wie links

steht:

sondern

sondern

oder auch

sondern

JLJJJJM.

oder auch jfc \ty~

sondern
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Man sieht leicht, dass es die drei wesentlichenAccorde:

Tonica. Ober- und Unterdominante sind, welche auf die

Tonfolge einwirken und die Verschiedenheil ihrer Gestal-

tung herbeifÃ¼hren. Man sieht aber auch, dass wenn blos

die Tonica in Betracht kommt, die Tonfolge aufwÃ¤rts und

abwÃ¤rts diejenige ist, welche man die Â»melodischeÂ« zu

nennen beliebt, obwohl die anderen auch nicht weniger

melodisch sind.

Der ubermÃ¤ssige Secundschritt kann daher vom Com-

ponisten mit Recht gewollt werden und ist dann eben so

gut ein melodischer als die anderen. Dagegen wird kein

guter Musiker in FÃ¤llen, wo es sich nicht um Absicht han-

delt, z. B. in Mittelstimmen oder im Bass, denselben schrei-

ben, und kein grÃ¼ndlicher Theoretiker wird es so leh-

ren. Z. B.

oder

rv v

Sondern man wird schreiben und lehren :

Da aber ferner alle melodisch gestatteten TÃ¶ne auch

ihre Accordenbindungen haben mÃ¼ssen, so werden das

aufsteigende a und das absteigende 6 der Â»melodischem

Tonleiter auch ihre harmonische Verwerthung finden und

folgende Accordevolutionen unter ^. sich nicht durch die

unter 2. verdrÃ¤ngen lassen :

Soweit erweisen sich in vielen FÃ¤llen die Schritte der

Â»melodischenÂ«: Tonleiter als melodisch unbrauchbar, und

ebenso die Schritte der Â»harmonischenÂ« Tonleiter als har-

monisch unbrauchbar, und man sieht, zu welchen Con-

fusionen die Benennung fuhren kann.

FUr die Lehrer des Instrumentalspiels sowie des Ge-

sanges erhellt aber aus dem Obigen, dass dort, wo es sich

um ^einfaches Tonleiterspiel oder Tonleitersingen handelt,

die sogenannte melodische Tonleiter ganz in ihrem Rechte

ist; sie durch die harmonische verdrÃ¤ngen wollen ist eine

Ungereimtheit, die den SchÃ¼ler nicht etwa Ã�ber den wah-

ren Sachverhalt der Molltonart aufzuklÃ¤ren geeignet ist,

vielmehr ihn tÃ¤uscht und irre fuhrt. Die melodische Moll-

tonleiter ist als blosse Tonleiter die primÃ¤re Form, die

harmonische die secundÃ¤re, und, in diese Ordnung ge-

bracht, ist auch gegen die Lehre der zweiten nichts ein-

zuwenden, sobald bemerkt wird, dass unter gewissen

harmonischen Bedingungen auch der UbermÃ¤ssige

Secundschritt vorkommen kann und daher der Hebung

werth ist.

Beethoveniana.

Mittheilangen von Gustav Kottebohm.

(Arbeiten zum Cismoll- Quartett.) Dass Beethoven wÃ¤h-

rend der Conception eines Werkes vielfach Umwandlungen

eines durchzufÃ¼hrenden Themas vorgenommen hat, ist etwas

Bekanntes. Aber noch wenig bemerkt mag es sein , dass er,

nachdem ein Werk der Conception nach fertig und in seinen

GrundzÃ¼gen festgestellt war, einzelne Stellen in Bezug auf

Klangwirkung, SlimmenfÃ¼brung , Verkeilung der Instrumente

u. s. w. wiederholt umgestaltet hat, bevor sie die endgÃ¼ltige

Form erhielten. Besonders reich an derartigen Umarbeitungen

und Versuchen neuer Gestaltung scheinen einige der letzten

Streichquartette zu sein.

Von allen Quartetten macht das Quartett in Cis-moll seiner

Form nach am meisten den Eindruck einer Improvisation. Dass

es aber der Arbeit nach keine Improvisation ist, das beweisen

ausser den zur Conception gehÃ¶renden Skizzen auch die Arbei-

ten, welche zwischen Conception und Reinschrift fallen. That-

sache ist , dass diese Vorarbeiten wenigstens dreimal mehr

Raum einnehmen als die Reinschrift, nÃ¤mlich als die autographe

Partitur. Besonders fein und oft ausgemeisselt sind die letzten

Takle der Variationen. Man kÃ¶nnte von den vielen Versuchen,

welche mit dieser Stelle vorgenommen wurden, ein kleines

Buch zusammenstellen. In den ersten EntwÃ¼rfen erscheint die

Stelle in drei verschiedenen Gestalten :

; ,J5J

meillcur

__ ohne

JTj. Vorschlag

fit*.

Von den spÃ¤teren, hier und da zerstreuten und meistens auf

einzelnen losen BlÃ¤ttern und Bogen vorkommenden Umarbei-

tungen derselben Stelle ist eine ziemliche Anzahl zusammen-

gestellt worden, die wir hier folgen lassen. Die Stellen sind so

gut es ging chronologisch geordnet und der Uebersichtlichkeit

wegen numerirt.

â�¢j Der vorhergehende Abschnitt in Nr. l und t ist aus Versehen

â�¢lg Â»XIIIÂ« statt Â»XIIÂ« bezeichnet.
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Heber

inatructive Ausgaben musikalischer Classiker,

insbesondere:

Barh's nWobltemperirtes Claviem von Carl Tauig, und

desselben Â»Chromatische PhantasieÂ« von laur.BÃ¼Uw.

Von Carl (i. P. (irÃ¼ilcncr,

(Schlau.)

ZunÃ¤chst sei Alles und Jegliches eigener Sichtung und PrÃ¼-

fung, eigener technischer Vorbereitung, Ã¼berhaupt: eigenem

grÃ¼ndlichen Studium Ã¼berlassen. Ist letzleres relativ

vollendet, so folgt: AnhÃ¶rung des Vorbereiteten ohne alle

Unterbrechung, um sich selbst daraus die Beantwortung fol-

gender Fragen zu ermÃ¶glichen : Wie fassen Sie, der Lernende,

das Ganze? gewichtiger oder leichter, strenger oder milder,

krÃ¤ftiger oder weicher? wie ist demgemÃ¤ss das Tempo, wo im

Allgemeinen /orte, wo piano, wo staccato, wo legato etc.? â��

wo sind die Hauptmomente, wo die grnsseren und kleineren

lucisionen? wie ist demgemÃ¤ss Phrasirung und Accentualion

beschaffen, wie StÃ¤rke und SchwÃ¤che und alles zur Dynamik

GehÃ¶rige aufs Einzelne zu verlheilen? wie hierauf bezÃ¼glich

selbst die AblÃ¶sung der Rechten und Linken, nicht selten sogar

die Applicatur? â�� endlich : wie ist in technisch besonders hei-

kelen Stellen der Fingersalz zu nehmen? â�� Zum dritten und

als Hauptsache: Rectificirung. Vergleich verschiedener

Auffassungen, verschiedener Phrasirung, verschiedener Aus-

drucksweise, verschiedenen Fingersatzes und endlich â�� Facit.

Versteht sich, dass auf die grÃ¶ssere oder mindere Begabung,

Bildung und Ausbildung des Lernenden ein Ungeheures an-

kommt, und dass z. B. die Frage, ob mehr von der vorge-

rÃ¼ckteren Ã¤sthetischen Bildung aus die Vollendung des Tech-

nischen, ob mehr von der vorgerÃ¼ckleren Technik aus der

geistige Vortrag angestrebt werde, in den Vordergrund tritt.

Desswegen eben muss das Kunst-Unterrichten ein individuelles

sein; und nur das ists, was ich â�� im Gegensatze zum Dres-

siren â�� wirklich Â»LehrenÂ« nenne.*)

Dem Allen wird von vornherein die Spitze abgebrochen

durch den kategorischen Imperativ der strengen und absoluten

Vorschrift des Tempo (besonders nach dem M. M.)**), des Dy-

namischen , der Accentuirung, des Fingersatzes. Der Studi-

rende braucht nicht allein nicht selbst zu empfinden, selbst

zu denken ; er dar f es nicht einmal. Er solls gehorsam machen

wie es vorgeschrieben, wird zurccht gewiesen, wo ers

nicht Ihut, und muss â�� ein blinder Nachbeter und Nachtre-

ter â�� sich des eigenen Unheils ganz begeben. Keine Frage,

dass es Vorlagen giebt, die ausschliesslich auf diesen oder

jenen speciellen technischen (auch wohl Vertrags-) Zweck ge-

richtet sind, z. B. den der Schulung aller, insbesondere schwÃ¤-

cherer Finger. Das sind EtÃ¼den im engeren Sinne, und da ists

weise, eine bestimmte Applicatur, noch weiser â�� wie es in

der Tausig-Ausgabe des Clementi-Gradus geschehen â��, ein

Â»Entweder, Oden des Fingersatzes, auch etwa Tempo und

Accente zu notiren. Keine Frage ferner, dass die Applicatur

fÃ¼r Geigeninstrumente eine weit umfassendere Bedeutung hat

und schon aus diesem Grunde oft unvermeidlich ist;***) keine

â�¢ Schon vom erstâ�¢ Anfang an â�� mulatiÂ» mutaadis â�� gehe so

die ganze musikalische Bildung, je nach dem Standpunkt des SchÃ¼-

lerÂ», Hand in Hand : GrÃ¼ndlichkeit mit mÃ¶glichst schnellem (Jeber-

btick, Technik mit Aesthetik, KÃ¶nnen mit Wissen.

â�¢*) Gott sei gelobt, Â»dass die Italienischen Zeitbestimmungen

(dem Metronom entgegen) ihrerseits viel Vages enthaltenÂ«. (S. L. Eli-

lert, Vorrede zu Bachâ��Tausig.)

â�¢**) Theils spielt das o ws(a-Lesen im Ensemblespiel bei oft sehr

schwierigen Parten hier eine weit ausgiebigere Rolle, als beim Piano

(und gerade wo dasselbe auch hei letzlerem eintritt, bei schwierigem

Accompagnement z. B., iBsst uns die HÃ¼lfe der Applicatur meist im

Stiche); theili aber ist die Klangfarbe viel vom Spiel auf dieser oder
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Frage endlich, dass auch bei sirengster Vorschrift â�� und die

subjectivere Romantik erheischt ja, wie gesagt, dieselbe mehr

oder minder schon vom Autor â�� mit Geist gespielt werden

kann undâ��geistlos. Eben so gewiss indessen, dass auf

diese Weise die eigenen Kra'fte weniger herausgefordert wer-

den: der denkende Geist, die selbstÃ¤ndige Urtheilskraft, die

lebendige Forschung; und das ist es, worauf es mir haupt-

sÃ¤chlich ankommt.

Wohl nun, wenn alles hierauf BezÃ¼gliche mit einer PietÃ¤t

Hand In Hand geht, wie sie in dem jÃ¼ngst bei M. Bahn

(T. Trautwein'sche Buch- und Musikalienhandlung) in Berlin

erschienenen

Â»Wohllemperirten Ciavier von Seb. Bach

bearbeitet and herausgegeben

von

Carl TausigÂ»

geÃ¼bt worden â�� eine PietÃ¤t, welche, den Kern der Sache

selbst unangetastet lassend, lediglich reproducirend vorfÃ¼hrt

und den Heister selbst in seiner Urgestall aufzeigt, ohne ihm

Etwas vom Eigenen zu nehmen, von Fremdem aufzubÃ¼rden.

Zwar des Guten ist auch hier â�� dank dem deutschen Schul-

princip der GÃ¤ngelung! â�� zu viel geschehen. So wÃ¼rde es

bei der Applicatur, denke ich, doch vollauf genÃ¼gen, wenn

man, wie dies beim BogeninstrumenUpiel Ã¼blich, nur das Nolb-

wendigste â�� bei neuer Lage, stillem Fingerwechsel, beim Bei-,

Unter- oder Uebersetzen u. s. w. â�� nolirte, das Selbstver-

stÃ¤ndliche dagegen unbefingert Hesse, *) statt der NolenkÃ¶pfe

eben so viele keineswegs zierende oder irgendwie verdeut-

lichende Ziffern beizufÃ¼gen, gleichwie auf Landkarlen, auf

deren einigen unter der Namenmasse oft die StÃ¤dtezeichen

schwinden. So scheint es ferner mÃ¼ssig, bei Fugen, wie der

XVm. und XX. (bei Tausig) gleich anfangs schon durch ent-

sprechende Pausen sÃ¤mmtlicbe Stimmen zu bezeichnen, bei-

spielsweise :

u. s. w., statt etwa an einer

oder hÃ¶chstens zweien sich genÃ¼gen zu lassen und die leichte â��

wenn nicht leichte, desto wichtigere, ja unentbehrliche â�� Ar-

beit des Aufsuchens der Stimmeintritle dem Leser oder Spieler

selbst zu Ã¼berlassen, wie dies in frÃ¼heren Ausgaben, u. a. der

nach Bach'schen Autographen edirten der Leipziger Bachgesell-

schafl, auch nicht anders geschehen ist. Das Gegentheil schmeckt

Ã¼berdies nach ganz untausigscher Pedanterie und Schulstaub

jener Saite, in dieser oder jener Lage abhangig und beides meist nur

durch Fingersatz andeutbar.

*) So in Fuge VII:

->fj-Ha l ta-

^=L U.S. W.

1 3212 3 4323 432 i

nebst unzahligen anderen Beispielen durch das ganze Werk.

und macht dem Stecher eine vÃ¶llig unnÃ¶lhige und gewiss hÃ¤ufig

von ihm verwÃ¼nschte MÃ¼he. *)

In Summa aber: Satz und Stil und Schmuckwerk bleibt

urbachisch; ja des Herausgebers PietÃ¤t geht so weit, dass â��

L. Chlort sagt es in der Vorrede â�� Â»Verdoppelungen in der

Octave, wie sie Czerny an mehreren Stellen seines temperirten

Claviers angewandt hat, aus einem GefÃ¼hle der PietÃ¤t vermie-

den worden sindÂ« â�� Verdoppelungen, wie sie, durch die Fic-

tion eines Orgelpedals nicht nur entschuldbar, sondern an Stel-

len wie S. -i.t, J3 (und) vorzÃ¼glich aber 26, auch 27 der

BÃ¼low-Ausgabe der chromatischen Phantasie desselben Autors

sogar zu rechtfertigen wÃ¤ren. Â»Halle der Herausgeben â�� setzt

Ehlert hinzu â�� Â»es irgendwie fÃ¼r gerathen gehalten, Massen-

wirkungen zu erzielen, so wÃ¤re er in einzelnen Nummern des

Werkes leicht an den Rand der Transscription gefÃ¼hrt und da-

mit vÃ¶llig Ã¼ber die eigentliche Peripherie seiner Arbeit hinaus-

gefÃ¼hrt wurden."

Ganz anders â�� und hier kommen wir auf den Cardinal-

punkt â�� Hans von BÃ¼low in seiner eben erwÃ¤hnten Bearbei-

tung der Bach'schen sogenannten Chromatischen Phantasie. â��

Hier ist nicht mehr die Rede von einer blos leitenden Mentor-

hand, die uns kundgiebl: so wÃ¼rde ich geistig und technisch

den Heister tractiren, um ihm und seinen Intentionen nach

KrÃ¤ften gerecht zu werden; nicht von einem (gesetzt es wÃ¤re

nÃ¶thig) keuschen Ueberfirnissen eines etwa dunkel gewordenen

GemÃ¤ldes; nicht von dem stets anzuerkennenden Versuche,

TÃ¼chtiges aber UnzugÃ¤ngliches aus frÃ¼herem Seculo dem jetzigen

Jahrhundert zugÃ¤nglich zu machen. Nein, hier haben wirs mit

einer fÃ¶rmlichen Transscription, einer Paraphrase zu tbun,

einer illustrirenden und commentirenden Uebersetzung eines

heimischen Dichterwerks in ein dem Dichter fremdes oder doch

nicht angehÃ¶riges Idiom; mit dem UebertÃ¼nchen eines noch

vollkommen klaren Bildes mit frischen, lebhafteren vielleicht,

aber jedenfalls anderen als den ursprÃ¼nglichen Farben; mit

dem Umarbeiten einer alten wohlerhaltenen Burg aus nacktem

Fels und Rohstein zu einem Schloss im Renaissancegeschmack

und mit Cement verkleidet. Alles freilich kÃ¼hn und geistreich

und effectmachentl, wie Hans von BÃ¼low kÃ¼hn ist und geist-

reich und effeclmachend. Aber wollen wir denn â�� frag' ich â��

an der Composition und durch die Composition Seb. Bach's

den geistreichen BÃ¼low kennen lernen? nicht an der Hand des

Letzteren vielmehr des grossen Bach selbsteigene Natur? Wie,

wenn ich eine Schlacht des grossen Friedrich studirte, und

mein FÃ¼hrer wollte sagen: Â»Da wars zwar so und so und so,

indessen â�� gÃ¤nzlich unmodern. Heut schickt man nicht ge-

trennt in kleinen Defiles die Truppen biehin, dorthin und um-

garnt den Feind ; Massen sendet man auf Hassen, gleich Napo-

leon dem Grossen, und erdrÃ¼ckt ihn. Wie viele KÃ¶pfe da ver-

loren gehen, gleichviel, wird nur die Schlacht gewonnenÂ«.

>Aber â�� wÃ¼rde ich ihm sagen â�� ich wollte just die Taktik

Friedrich's kennen lernen, nicht Ihre oder die Napoleon's des

Erslen.i

Ohne historische Einlebung ist es nun und nimmer

*) Nicht recht begreiflich ist mir, wenn ich doch einmal beim

RÃ¼gen und Ausstellen bin â�� in der schon cilirten XVIII. Fuge die

beim eintretenden GefÃ¤hrten fortbenntzte und gleich darauf (Takt 8)

um einen Ton mit der Rechten alternirende Linke, wo die den Ge-

fÃ¤hrten anhebende Rechte immer ruhig im Geleise geblieben wÃ¤re;

nicht recht begreiflich das '-quasi itaccato* der Sechszehntheile in der

so Ã¤usserst weichen , fast schmeichelnden F moll - Fuge (Nr. XV);

noch weniger fast in Nr. II die obere Bezeichnung des Legate und

Slaccato :

(Czerny lÃ¼sst sogar durchweg stakkiren) â��statt der von mir gedach-

ten unteren.
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mÃ¶glich, eine wahre Anschauung von Kunstdenkmalen der

Vergangenheit zu gewinnen; ohne sie wÃ¼rde so manches acht

altdeutsche â�� uns etwa herb und kalt und steif anmutbende â��

GemÃ¤lde eines Cranach, DÃ¼rer u. s. w. von der Jetztzeit in die

Rumpelkammer geworfen werden, es mÃ¼sste sich denn ein

BÃ¼low finden, sie in die malerische Sprache der Gegenwart zu

Ã¼bertragen. â�� Es ist verkehrt: ein Standbild frÃ¼herer Epoche

seinem Podium zu entnehmen und auf einen modernen Sockel

zu stellen; wir mÃ¼ssen sinnlich und geistig auf jenes Podium

zu treten uns bemÃ¼hen. Es ist verkehrt: â�� unser beuliges

Hammerclavier und Â»die technischen Errungenschaften des mo-

dernen CiavierspielsÂ« an die Spitze stellend â��: die feinen Me-

lismen und Figurationen , die zartfÃ¼hligen Recitativ-Verschlin-

gungen und Phantasie - Ergiessungen durch willkÃ¼rliche Ver-

doppelungen, dynamische und Tempo-Tifleleien und andere

ziemlich billige KunststÃ¼cke zu brillanten Virtuosen-SÃ¤tzen oder

rollenden Donnerwettern umzugestalten, statt umgekehrt: unser

Instrument (Gottlob! ists hiehin neigender Tinten noch immer

fÃ¤hig] und unser spiel der Original-Intention des Ã¼berlegenen

Meisters so weit mÃ¶glich anzupassen. *) Es ist verkehrt, als

obersten Grundsalz die Frage hinzustellen : Â»wie mache ich mit

jenem allen TonstÃ¼ck â�� und Bach, Scarlatti, Andere gehÃ¶ren

ja jetzt einmal in ein ordentliches Modeprogramm â�� als geist-

reicher Denker und Virtuos die imposanteste Wirkung auf den

Laien und die blasirte Kunst-Aristokratie?! statt an der Frage

festzuhalten: Â«wie leb' ich mich, der KÃ¼nstler, am treuesten

und wahrsten in dasselbe hinein und geb' es wieder wo mÃ¶g-

lich wie es gedacht worden â�� dem Kreis der KÃ¼nstler und,

wenn sie's fassen kÃ¶nnen, auch den Laien. Verkehrt ist's end-

lich, Â»durch ausfÃ¼hrliche NotirungÂ« (so sagt die Vorrede) Â»der

in der Phantasie vorkommenden hÃ¤uÃ�gen Arpeggiandos**) der

ratblosen Verlegenheit vieler gutwilliger DilettantenÂ« â�� ist denn

*) Was soll denn â�� frag' ich â�� jener ewige Wechsel, der uns

vom Presto inÂ« Adagio, vom pp ins ff stÃ¼rzt? was jenes vereinzelte,

urplÃ¶tzliche Hinaufsteigen des Arpeggiando, das denn doch in seinen

oberen TÃ¶nen ein zusammengehÃ¶riges Melodisches wenn auch nur

fein andeutet, in weitere hÃ¶here Chorden (S. <Â»)? oder das Herein-

holen vereinzelter Contratone in die ruhig rollende Bewegung, gleich

Felsblocken in den majestÃ¤tisch rauschenden Strom geschleudert?

was die Terzen- und die plÃ¶tzlich sich wieder fallenlassende Sexten-

zugabe (S. 18) ? was der inmitten des Laufers durch eine durchaus

willkÃ¼rliche Terzabbiegung unmotivirt abspringende (S. \r, oder

vor dem Nachschlage des Trillers fast kittglich abfallende (S. 47) Ver-

doppelnngs-Bass? was endlich der derb und wuchtig, ja fast klobig

einherstolzirende Doppeltenor i'S. 16) â�¢? etc. etc. â�� Ist alles Das durch

musikalische Notwendigkeit geboten? Ich wÃ¼sste nicht! Die Deut-

lichkeit fordernd ? Mehr die Lichtausstrahlung hemmend ! Die Wir-

kung steigernd ? Weit mehr: die Feinheit des GefÃ¼hls beim HÃ¶rer

erdrÃ¼ckend, seiner Empfindung wie ein Alp auflastend! Die SchÃ¶n-

heit des Ganzen erhebend? Ich behaupte von Allem das Gegentbeil

und habe einen GewÃ¤hrsmann fÃ¼r mich: das noch unverblichene

Original des â�� BUlow nennt ihn selbst so â�� Â«grossten Zukunfls-

musikersÂ« Johann Sebastian l

n**) Wer wÃ¼rde nicht fÃ¼r die von Bach notirte Accordwendung:

der von BÃ¼low (S. 11 im ersten Takt) ge-

gebenen Interpretation die folgende uns

jetzt durch einen Machtspruch binweg-

octroyirte als freiere, weil weniger an das

Taktische gebundene und eben dessbalb

kÃ¼nstlerische vorziehen:

das des KÃ¼nstlers Aufgabe ' â�� Â»ein vermuthlicb willkommenes

Ende* zu machen; statt mit derselben Vorrede desselben Ver-

fassers (gleich hinterher) das wahre Wort zu sprechen : Â»Wer

nicht zwischen den Zeilen zu lesen vermag, wer nicht Ã¼ber

ein gewisses Quantum receptiver GenialitÃ¤t verfÃ¼gt, wer selbst

keine Phantasie binzubringt, bleibe in respectvoller Entfernung

von der Â»chromatischen PhantasieÂ« abseits stehen (// n'y a que

fesprit qui sente tesprit)Â«. Ein Wort, dem ich â�� noch weiter

gebend â�� ein anderes nicht minder wahres hinzuzufÃ¼gen mich

nicht scheue:

Wer nicht mit keuschem Herzen und liebevollster Hingabe

(â�� das blosse Berufen auf PietÃ¤t: Â»Der Herausgeber ist sich

bewusst, ohne alle subjeclive WillkÃ¼r verfahren zu sein !i

ist noch nicht PietÃ¤t selbst â��) an das Werk des grossen

Heisters zu treten sich bescheiden kann, wer sieb zu sehr

Feldherrn fÃ¼hlt, um Adjutantendienste leisten zu kÃ¶nnen, der

bleibe â�� trotz seines Feldberrn- und grossen musikalischen

Talents â�� nicht minder fernab stehen. Existiren doch an-

dere Zukunftsmusiker genug, an denen er seine Marschalls-

freude geniessen, seine Interpretalionslust auslassen kann.

Warum gerade an diesem?

Gern unterschreiben wir und aus voller Deberzeugung des

Vorredners Ausspruch, dass Â»ein blos reinlicher, blos correcter

Vortrage nur noch Â»RudimentÂ« sei; Â»deutliche Aussprache noch

kein verstÃ¤ndiges Declamiren, sinnvolle Declamation noch nicht

empBndungs- und somit eindruckssichere BeredsamkeitÂ« sei,

Â»zur Kunst des VertragsÂ« vielmehr Â»diese drei FactorenÂ« zu-

sammenwirken mÃ¼ssen; fÃ¼gen aber nicht minder berechtigt

hinzu: dass die Kunst des vollendeten Vertrags eben so wenig

beruhe auf Ã¼berschwenglichem Pathos der Aasdrucksweise,

himmelanstÃ¼rmender Bravour der Technik, geistreicher Raffi-

nerie der Beredsamkeit!

Wohl weiss ich, dass der Ritler Hans von BÃ¼low meine

obigen Expectorationen entweder mit achselzuckendem Hohn-

lÃ¤cheln Ã¼ber den Â»rÃ¤sonnirenden SchulmeisterÂ« oder mit dem

ganzen Pelotonfeuer des ihm zu Gebote siebenden Sarkastmis

erwiedern und, gefragt, wie man denn einen armen Erdenwurm

also tractiren kÃ¶nne, ausrufen wird: Â»Aber gelacht haben Sie

doch?!Â« â�� Wohl weiss ich's. Allein was ficht das mich an.

Hab' ich's doch nicht zu thun mit â�� mir selbst contra

Hans von BÃ¼low, vielmehr mit â�� Hans von BÃ¼low

contra Johann Sebastian Bach!

Berichte. Nachrichten and Bemerkungen.

# Leipzig. Concerlo. Oper.) â�� ffâ�� Das Neujahrsconcert

imSaale des Gewandhauses pflegte sonst einen mehr oder

weniger geistlichen Charakter zu tragen und gab dem Publikum Ge-

legenheit, einmal eine Bacb'sche Cantate oder eine andere grÃ¶ssere

Vocalcompositiun geistlichen Inhalts zu hÃ¶ren. Beim musikalischen

Anfang dieses Jahres mussten wir auf jeden Chorgesang verzichten,

doch wurde wenigstens durch die glÃ¤nzende Ddur-Suite von J. Seb.

Bach, welche das Concert erÃ¶ffnete, und durch die dasselbe be-

scbliessende C moll-Symphonie von Beethoven dem Programm eine

gewisse Festlichkeit verliehen. Kraul. ThereseSchneider, Hit-

glied unserer Oper, sang eine Arie aus: Â»Der Tod JesuÂ« von Graun

und die grosse Scene der Julia aus Spontini's Â»VestalinÂ«, ohne im

Concertsaale dieselben Erfolge zu erringen wie auf der BÃ¼hne. Die

dramatische Lebendigkeit, die Energie des declamatorischen Aus-

drucks, welche der KÃ¼nstlerin zu Gebote stehen, machten sich zwar,

namentlich in den Recitativen, vorteilhaft bemerkbar, aber die ge-

sanglichen Mangel, wie Ungleichheit des Slimmklangs in den ver-

schiedenen Registern, unfertige Tonverbindung, unverstÃ¤ndliche

Aussprache wurden hier umsomehr fÃ¼hlbar, wo ohne die Unter-

stÃ¼tzung von Action und Soenerie der Gesang an sich wirken sollte.

So kamen die zopfigen Coloraturen der Graun'scben Arie, sowie die

schnelleren Tongange im Schlusssatze der Scene von Spontini nur

sehr unklar und verwaschen zu GehÃ¶r. Die eminente VirtuositÃ¤t deÂ»

Herrn A. Wil he Imj, des berÃ¼hmtesten SchÃ¼lers unseres Concert-

meister David, feierte wiederum einen grossen Triumph. Aber alle
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die bedeutenden Eigenschaften des was Vollendung der Technik be-

trifft einzig in seiner Art dastehenden Geigers kannten uns mit der

Seichtigkeit der von ihm gespielten Â»Ungarischen Lieder* von Ernst

nicht versÃ¶hnen. Auch liess der Vortrag des Concerts in D-moll

von David Warme der Empfindung und inneres Leben gar zu

sehr vermissen. â�� Im zwÃ¶lften Ge wandhaus - Concert

hess sich eine jugendliche Clavierspielerin Fraulein Emma Bran-

des aas Schwerin mit grossein Beifall hÃ¶ren. Die noch sehr junge

Dame ist SchÃ¼lerin des Hofkapellmcisters G. Aloys Schoiitt in

Schwerin und gebietet bereits Ã¼ber eine vorzÃ¼glich ausgebildete

Technik. Was die Leistung aber so erfreulich machte, war be-

sonders das durch und durch musikalische Wesen, das man aus

jedem Takte heraushÃ¶rte, und die kindlich unbefangene, wahrhaft

naive Spielfreudigkeit, mit der es sich aussprach. Das Spiel der

jungen Dame hatte keine Spur von etwas MÃ¼hsamem oder Angelera-

tem, sondern so viel Eigenartiges, als man von einem vierzehnjÃ¤h-

rigen MÃ¤dchen nur erwarten konnte. Frl. Brandes spielte das G moll-

Concert von Mendelssohn und -am Schluss des ersten Tbeils drei

SolostÃ¼cke: Presto in A-dur von Scarlatti, Â«Des AbendsÂ« von Robert

Schumann und das Rondo der Cdur-Sonate von C. U. v. Weber,

denen die jugendliche KÃ¼nstlerin nach zweimaligem stÃ¼rmischen

Hervorruf noch ein Lied ohne Worte von Mendelssohn in A-dur fol-

gen liess. Die GesangsvortrÃ¤ge des Abends hatte Frau. Peschka-

Leu t ne r Ã¼bernommen, welche in gewohnter vorzuglicher Weise,

obwohl bei nicht ganz guter Disposition, eine Arie aus Mendelssohn'*

â�¢t'liasÂ« (Â»HÃ¶re, IsraelÂ«) und eine andere aus Haydn's Â»JahreszeitenÂ«

vortrug. Gade's charakteristische OuvertÃ¼re: Â»Im HochlandÂ« und

Schnminn's jugendfriscbe und sprudelnde B dur-Symphonie, beide

vom Orchester schwungvoll wiedergegeben, bildeten einen prach-

tigen Rahmen fÃ¼r die genannten Sololeistungen. â�� Im dreizehn-

tenGewandhaus-Concert hÃ¶rten wir Herrn E. Singer, der

sich beim Vortrag des Hendelssohn'schen Violinconcerls, sowie der

Romanze in F von Beethoven und einer Ungarischen Rhapsodie eige-

ner Composition abermals als ein ausgezeichneter Geiger kennzeich-

nete, dessen Hauptvorzuge, SchÃ¶nheit des Tons, tadellose technische

Sicherheit und eine ebensowohl geisl- als maassvolle Auffassung,

auch bei seinem diesmaligen Auftreten lebhaft vom Publikum aner-

kannt wurden. Im letzten Satze des Mendelssobn'schen Concerts

wollte uns das Tempo jedoch zu Ã¼berhastet erscheinen. was um so

peinlicher wirkte, als das Orchester der Solovioline nicht nachgab,

sondern in seinem gewohnten und allerdings richtigen Tempo ver-

harrte. Der Frauenchor des Gewandhauses sang mit fein nÃ¼ancirtem

Vortrage zwei canonische GesÃ¤nge von Reinecke, von denen das zweite

[â�¢SaatengrÃ¼n, VeilchendufU) auf Verlangen wiederholt werden musste.

Weniger gelangen zwei Lieder fÃ¼r Frauenchor mit Begleitung von

zwei Hurnern und Harfe von J. Brahms, deren erstes . Â»Das MÃ¤dchen

von InistoneÂ« besonders durch interessante und charakteristische

Haltung Eindruck machte. Eine Fest-OuvertÃ¼re von Robert Volk-

mann erÃ¶ffnete das Concert, welcher ein frischer Zug nachzurÃ¼hmen

ist, ohne dass dieses StÃ¼ck dieselben AnsprÃ¼che auf Bedeutung machen

kÃ¶nnte, welche die Kritik anderen Kammermusik- und Orchester-

werken des Componisten willig einrÃ¤umen wird. Der Totaleindruck

der OuvertÃ¼re wurde durch die wenigstens fÃ¼r den Gewandhaussaal

zu derbe Instrumentirung etwas beeintrÃ¤chtigt. Den Schluss des

Concerts bildete Gide's lange nicht gehÃ¶rte stimmungsvolle A moll-

Sympbonie, welche freilich in Bezug auf Frische der Themen und

PrÃ¤gnanz der Form mit der Symphonie in B-dur desselben Compo-

nisten nicht den Vergleich aushalt. aber immerhin als ein poetisch

empfundenes Werk von anziehender und einheitlicher Klangwirkung

im Concert-Programm von Zeit zu Zeit eine Stelle verdient, und,

besonders in den Mittelsauen, von Seiten des Publikums freundliche

Aufnahme fand. â�� Die erste Abendunterbaltn ng fÃ¼r Kam-

mermusik (zweiter Cyklus) ward durch Haydn's Cdnr- (das so-

genannte Kaiser-) Quartett erÃ¶ffnet, welchem Hozart's Claviertrio

in B-dur folgte, vom Kapellmeister C. Reinecke in sehr anmuthi-

ger Weise gespielt. Beethoven s oft gehÃ¶rtes Septett bildete den

Schlnss des Programms.â�� Das fÃ¼nfte Concert des Musik-

vereins Â»EuterpeÂ« hatte dem Zweck dieser Gesellschaft ent-

sprechend mehr die Componisten der Gegenwart in seinem Pro-

gramm berÃ¼cksichtigt. Ausser M. Brucb's schon frÃ¼her im Gewaud-

bause gehÃ¶rten und in diesen Blattern mehrfach besprochenen

Symphonie in Es-dur hÃ¶rten wir eine Fest-OuvertÃ¼re des Weimar-

schen Hoftbeater-Kapellmeisters E. Lassen, geschrieben zur 400jÃ¤h-

rigen Jubelfeier des akademischen Musikvereins zu Jena. Dieselbe

zeigte ein gewisses spirituelles Wesen und frische Themen. Die

pastose Farbengebung mit starker Hinzuziehung der Blechinstru-

mente klingt gegen den Schluss hin mitunter an Ã¤hnliche Wagner'-

sche Effecte an. Bruch's Symphonie ward sehr gunstig aufgenom-

men; den meisten Erfolg hatte das Scherzo. Frau Eggeling,

HofopernsÃ¤ngerin aus Braunschweig, erfreute beim Vortrag einer

Arie aus Haydn's Â»SchÃ¶pfungÂ« und eines Liedes von Mendelssohn

(â�¢Es weiss und rÃ¤th es doch keinerÂ«) durch schÃ¶nen Stimmklang,

tÃ¼chtige Ausbildung und angemessenen Vorlrag. Ein Rondo tus Pe-

drotti's: Â»Tuffe in maichtru ist wegen seiner bodenlosen TrivialitÃ¤t

als eine verfehlte Wahl zu bezeichnen und vermochte eben so wenig

wie das Taubert'sche Lied: Â»FrllhlingsjubelÂ« anzusprechen, dem der

kokette Vortrag der SÃ¤ngerin alle NaiveUt raubte. Der herzoglich

Siebs. Kammermusikus L. GrUtzmacher spielte zunÃ¤chst ein

Violoncell-Concert eigener Composition, dessen erste SÃ¤tze anspre-

chende, an Weber'sehe Weise erinnernde Melodik mit wohlklingender

Orchestration und dankbarer Behandlung des Soloinstruments ver-

einigten. Der letzte Satz muthete, namentlich in derCadenz, der

sonst tÃ¼chtigen Technik des Componisten zu viel zu und litt unter

einer nichts weniger als tadellosen Wiedergabe, wogegen die beiden

StUcke von J. S. Bach, Air und Garolle, von Herrn GrÃ¼tzmacher in

vortrefflicher Weise zu GehÃ¶r gebracht wurden. â�� Unsere Oper

ruht augenblicklich von den Anstrengungen der Neujahrsmesse

aus, wo ihr die Aufgabe fiel, taglich die Schaar der Fremden in un-

ser neues Theater zu locken, wÃ¤hrend das Schauspiel im alten Hause

seine Vorstellungen gab. Neueinstudirt erschien der Â»ProphetÂ« von

Meyerbeer, in welcher Oper Frl. Borree als Fides und Herr Gross

als Johann von Leyden excellirten, wÃ¤hrend Frl. Zimmermann

als Bertba ihr herrliches Stimmmaterial vortrefflich zur Geltung

brachte und es auch nicht an dramatischem Leben fehlen liess. Noch

vor Schluss des alten Jahres ging C. Reinecke's hier frÃ¼her mit

grossem Beifall gegebene Oper: Â»KÃ¶nig ManfredÂ« neueinstudirt In

Scene und erfreute sieb wiederum der wÃ¤rmsten Aufnahme. Die

weiblichen Hauptpartien hatten dieses Mal in Frl. Schneider und

FrauPeschka eine vortreffliche Besetzung gefunden, und einige

vom Componislen vorgenommene Aenderungen erwiesen sich der

scenischen Wirkung Ã¤usserst gÃ¼nstig.

* Berlin. d> In der dri tten Quartett-Soiree der Herren

Joachim, Schiever, de Ahna und Wilhelm MÃ¼ller am

Montag den SO. Dec. 4969 im Saale der Singakademie kamen fol-

gende drei'Quartette zur AuffÃ¼hrung: l. Haydn, Quartett in B-dur

(Cah. 44 Nr. 3 der Heiers sehen Ausgabe), 1. Rob. Schumann,

Quartett in A-dur, und i. Beethoven, Quartett in E-moll. â�� Die

vierte und letzte Soiree dieses Winters fand Sonnabend den 45. Jan.

4870,dem hundertsten Geburtsjahre Beethoven's, statt; in dersel-

ben wurden (wohl in Rucksicht auf das Jalir nur Beethoven'sche

Compositionen vorgetragen. ZunÃ¤chst das reizende Quartett in F-dur

Op. 48; hierauf das sogenannte Harfen-Quartett in Es-dur (Op. 74),

und schlieÃ�lich das grosse A moll-Quartett mit dem Adagio in modo

lydico Das dritte Werk fand aber durch seine ermÃ¼dende LÃ¤nge

und Mangel an anmuthigen Gedanken wenig Anklang bei den Zu-

hÃ¶rern ; die Zeit, wo diese Â»letzten CompositionenÂ« des Meisters ein

Gegenstand des Cultus waren, scheint vorÃ¼ber zu sein. â�� Ueber die

ausgezeichnete AusfÃ¼hrung und die seltene, nicht genug zu bewun-

dernde Sicherheit aller vier Spielenden ein Wort zu verlieren, wÃ¤re

Ã¼berflÃ¼ssig ,'nur ein Wort des Dankes fÃ¼r die tiefen und reinen mu-

sikalischen GenÃ¼sse, welche uns dadurch verschafft wurden, soll

nicht vergessen sein. Der Veranstalter dieser Concerte, lir. Joachim,

der Director unserer neuen Hochschule fÃ¼r ausÃ¼bende Tonkunst,

wird in den nÃ¤chsten Tagen seinÂ« englische Concertreise antreten

und im April zurÃ¼ckkehren.

* Am 49. Januar feierte Concerlmeister F. David in Leipzig

seinen sechszigsten Geburtstag unter vielen Beweisen der Verehrung

und Tbeilnahme von Seiten seiner Freunde und SchÃ¼ler.

â�¢W- Mit dem Ende des vorigen Jahres hat ein bekanntes Organ

unserer Kunst, die Suddeutsche Musikzeitung, zu erscheinen

aufgehÃ¶rt, nachdem dieselbe achtzehn Jahre lang mit bestem Wissen

and Unparteilichkeit die musikalischen Interessen wahrzunehmen

bemÃ¼ht war. GegrÃ¼ndet von den Verlegern, B. Scholl's SÃ¶hnen in

Mainz, ist sie von diesen in jeder Beziehung hÃ¶chst liberal bedacht

und nur durch bedeutende, auf mindestens tausend Tbaler jÃ¤hrlich

sich belaufende ZuschÃ¼sse so lange im Dasein erhalten. Dies Ut um

so mehr anzuerkennen, weil die Zeitung niemals die Tendenz ver-

folgt bat, den Schott'schen Verlag auszuposaunen, sondern in wÃ¼r-

diger Unbefangenheit den Mitarbeitern alle nur wUnschenswerthe

Freiheit zugestand. Wenn die Zeitung nicht ganz die Bedeutung er-

langte, welche den aufgewandten Mitteln und den vorhandenen

GrundsÃ¤tzen entsprochen hÃ¤tte, so lag der Grund wohl zum Thell

darin, dass Mainz selber in musikalischer und wissenschaftlicher

Beziehung ein zu unbedeutender Ort ist, um einer derartigen Fach-

zeitung genÃ¼genden Halt und einen ausgeprÃ¤gten Charakter zu ver-

leihen. Ganz anders stand es z. B. mit der bis 4 8t 8 in Scholl's Ver-

lag erschienenen Â»CaciliaÂ«; diese kam nicht wÃ¶chentlich, sondern in

grÃ¶sseren Heften heraus, und unter solchen UmstÃ¤nden ist der Ort

der Publication von geringem Belang.
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[Â»] Verlag von

J. Rieter -Biedermann in Leipzig und Winterthur.

WÂ«

Op. Â«Â». Andante und Variationen f. Pianoforte.

Op. Â«3. Reiterlieder aus August Becker's Â»Jung Friedel,

der SpiehnannÂ« fÃ¼r eine tiefe Stimme. 25 Ngr.

Nr. 4. Auszug: Â»Blas, Trompeter, blas das LiedÂ«.

- J. Vom langen JÃ¶rg: Â»Der lange JÃ¶rg stund immer vornÂ«.

- 8. Lustiges Reiterleben: Â»Holiah, hei' welch lustig Reiter-

lebenÂ«.

- Â». Der Trompeter bei MUhlberg: Â»Bei MÃ¼hlberg hallen wir

harten StandÂ«.

- 5. Des gefeite Hemd: Â»Am Chrislnachlabend sass mein jÃ¼ng-

stes Schwesterlein*.

Op. U. TannhÃ¤user: Â»Frau Venus, o lass mich gehn ge-

schwindeÂ«. Romanze von Herrn. Lingg. Duell fÃ¼r Sopran

und Bass. H-J Ngr.

Op. (5. Vierzehn Lieder fÃ¼r zwei weibliche Stimmen. (Im

Freien zu singen.) 8.

Heft I. Parlilur 40 Ngr.

Nr. 4. Â»Und war' ich ein Vftg'leinÂ«, von A. Becker.

- 1. Im Sonnenlicht: Â»Sonnenlicht, Sonnenschein fallt mir ins

Herz hinein lÂ« von A. Becker.

- 3. Sonntagslied: Â»Sonntag ist's, und hÃ¶rbar kaum klingen

ferne GlockenÂ«, von A. Becker.

- 4. Liebesleid: Â»Ach Gott, wiÂ« bat es Â«ich gewend'tÂ«, von

A. Becker.

- 5. Lockung: Â»Ich hÃ¶rt'ein VÃ¶glein singenÂ«.

- 6. Der GÃ¤rtner: Â»Auf ihrem Leibrosslein so weiss wie der

SchneeÂ«, von E. MÃ¶rike.

- 7. Die Rheinischen Schiffsleut': Â»Wie ich bin am Rhein ge-

gangenÂ«, von A. Becker.

- 8. Abends am Strande: Â»Das Mondlicht glÃ¤ttet die WogenÂ«.

Heft II. Partitur (0 Ngr.

Nr. 9. Â»0 wie freu'n wir unsÂ«, von Hoffmann v. Fallersleben.

- 40. Magdlein am Brunnen : Â»Magdlein an dem Brunnen stehnÂ«,

von A. Becker.

- <l. Niienteich : Â»Die Wasserlilien im WaldÂ«, von A. Becker.

- 1Â». Mansfallen-SprÃ¼chlein : Â«Kleine Gaste, kleines HausÂ«, von

E. MÃ¶rike.

- 48. Am See; Â»Still lieg' Ich in des Berges KleeÂ«, v. A. Becker.

- 4*. Nachtlied im Walde: Â»Da lieg1 ich nun des Nachts im

WaldÂ«, von A. Becker.

Op. Â«6. FÃ¼nf Lieder fÃ¼r eine mittlere Stimme. 11$ Ngr.

Nr. 4 Am Bach . Â»Rausche, rausche, froher BachÂ«, von Fr. Oser.

- S. Jagerlied: Â»Zierlich ist des Vogels Tritt im SchneeÂ«, von

E. Mdrike.

- 8. Winterlied: Â»Geduld, du kleine KnospeÂ«, v. E. v. Platen.

- *. Als ich weg ging. Â»Du bracht'st mich noch bis auf den

BergÂ«, von Claus Grotb.

- 5. Komme bald. Â»Immer leiser wird mein SchlummerÂ«, von

H. Lingg.

Op. JO. Sechs Lieder fÃ¼r eine Singslimme. i5 Ngr.

Nr 4 Waldfraulein: Â»Am rauschenden WaldessaumeÂ«, von W.

Hertz.

- l. Â»Wenn etwas leise in dir sprichtÂ«, von H. Lingg.

- 8. Im FrÃ¼hling: Â»BlÃ¼lhenschnee weht durch die LandeÂ«.

Ungenannter Dichter.

- 4. Â»Ich wohn' in meiner Liebsten BrustÂ«, von Fr. BUckert.

- S. Â»Sagt mir nichts vom ParadieseÂ«, von Fr. RUckert.

- (. Â«Gieb den KUSS mir nur heuteÂ«, von Fr. RUckert.

Op. H. Zwei Trannngslieder von Tb. Fechner fÃ¼r vier-

stimmigen Chor. 8. Partitur 10 Ngr. Stimmen a 4^ Ngr.

Nr. 4. Â»Das, was der Himmel hat gefugt.Â«

- 1. Â»Auf euch wird Gottes Segen ruhn..

[40] Verlag von

Â«7. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winierthur.

MARSCH

fÃ¼r Orchester

Felix Mendelssohn Bartholdy,

Op. 108.

(Nr. 37 der nachgelassenen Werke.)

Partitur 20 Ngr. Stimmen 4 Thlr. FÃ¼r Pianoforle Ã¤ i ms. 47t Ngr.

FÃ¼r Pianoforte Ã¤ k ms. 25 Ngr.

â�¢Studien-Werke

aus dem Verlage von

J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterihur.

A. rianoforte.

Bergson, Michel, Op. 60. Les Caracteristiques. Etudes de

Style et de Perfeclionnement. Cah. 4. 4 Thlr. Cah.J. Â»5 Ngr.

Adoptees aux Conservatoires de Berlin et Geneve.

Brahma, Jobs., Op. 95. Studien. Variationen Ã¼ber ein Thema

von Paganini. Heft 4. i Ã¤ 4 Thlr.

Egghard, Jul., Op. 84. Douse Etudes de moyenne difficultf.

Cah. 4. 25 Ngr. Cah. 2. 4 Thlr.

Gerhshelm, Fr., Op. 2. PrÃ¤ludien fÃ¼r Pianoforte. 4 Thlr.

Kirchner, Tb., Op. 9. PrÃ¤ludien. Heft 4. 2 a 4 Thlr. S Ngr.

KÃ¶hler, L., Op. 60. ImmerwÃ¤hrende EtÃ¼den in Doppelpas-

sagen fÃ¼r den Klavierunterricht als technische Grundlage zur Vir-

tuositÃ¤t. 4 Thlr.

EingefÃ¼hrt in der Â»Neuen Akademie der TonkunstÂ« und im Slcrn'-

schen Conservatorium in Berlin.

Op. 63. Klavier - EtÃ¼den fÃ¼r GelÃ¤ufigkeit und gebundenes

Spiel zur gleichen Uebung beider HÃ¤nde. Heft 4. 20 Ngr. Heft 2.

4 Thlr. 5 Ngr.

EingefÃ¼hrt in der Â»Neuen Akademie der TonkunstÂ« und im Stern'-

scben Conservatorium zu Berlin.

Op. 9t. Sechs melodische Salon - EtÃ¼den. Heft 4. 2 Ã¤

22i Ngr.

EingefÃ¼hrt im Stern'schen Conservatorium zu Berlin.

Krause, Anton, Op.9. ZwÃ¶lf EtÃ¼den in gebrochenen Akkorden.

M<-fM. 22} Ngr. Heft2. 25 Ngr.

Angenommen am Conservatorium zu Leipzig.

B. (Mang.

PanofVa, Henri, Op.85. Vlngt-quatre Vooallses progressiveÂ»

dans l'Etendue d'une Octave el demie pour toutes les voix, la voix

de hasse excepWe. Cah. 4. 4 Thlr. 5 Ngr. Cah. 2. 4t Thlr.

Adoptees par les Conservatoires de Prague et Viennc.

Op. 86. Douze VocaJises d Artiate pour Sopran ou Mezzo-

sopran. Preparation Ã¤ l'Execution et au Style dos Oeuvres mo-

dernes de l'Ecole italienne. l Cahiers S 4 Thlr. 40 Ngr.

Op. 87. Erholung und Studium. ZwÃ¶lf instruktive Gesang-

StÃ¼cke mit italienischem und deutschem Texte. 4 Thlr. 40 Ngr.

Qesangs-ABC. Vorbereitende Methode zur Erlernung des An-

satzes und der Feststellung der Stimme zum Gebrauch in Semina-

ricn, Gesangschulen, Gymnasien und Instituten. 29 Ngr.

EingefÃ¼hrt an den Conservatorien zu Prag und Wien.

Rohr, Loula, Op. 85. Materialien filr technische Studien im

Gesang zum Gebrauch in Gesangschulen und beim Privatunter-

richte. 4 Thlr. 7! Ngr.

C. VUlneell.

BÃ¶ehler,Ferd., 248tudien mit theilweiser willkUhrlicher Beglei-

tung eines zweiten Violonceils. Heft 4. 2 & 4 Thlr. 40 Ngr.

EingefÃ¼hrt an dem Conservatorium zu Wien.

D. Irgel.

Bach, Job. Seb., Die Kunst der Fuge. KÃ¼r die Orgel Ã�bertra-

gen und zu Studienzwecken mit genauer Bezeichnung des Ver-

trags, sowie der Manual- und Pedal-Applikatur versehen von G.

Ad. Thomas. Heft 4. 4 Tblr. Heft 2â��6 Ã¤ 22f Ngr.

Verantwortlicher Redakteur i Wilhelm Werner in Leipzig.

Verleger: J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur. â�� Druck von Breitkopf und Harte! in Leipzig.



Preis: JÃ¤hrlich 4 Th)r. VitrtoljfchrlichÂ«

DiÂ« Allgemeine UatiktliKhe Zfitnng

trecbeint rege)t&iÂ»BtÂ£ Â»o jedem Mittwoch

ud irt darch alle PonUmWr u&d Buch-

Allgemeine

Priuuni. l Thlr. Anzeigen: DiÂ« gÂ«spÂ»ltÂ«B*

PetitzÃ¼ile oder deren Kmom 2 Njrr. BriefÂ«

und 0Â«ldÂ«r werden fraaco orb*Un.

Musitalische Zeitung,

Herausgegeben von Friedrich Chrysander.

Leipzig, 2. Februar 1870.

Nr. 5.

V. Jahrgang.

lohalt: Beethoveniana. XIV. â�� Berichtigung zu Nr. XIII der Beelhoveniana. â�� Hucbald's Organum. â�� Anzeigen und Beurtheilungen

(A Fagot from the Colosseum). â�� Berichte. Nachrichten und Bemerkungen. â�� Anzeiger.

Beethoveniana.

Xlttheilnngen TOD tinatav Nottebohm.

XIV.

(Beethoven und Weissenbach.*) Alois Weissenbach, der

Verfasser des Textes zu der von Beethoven componirten Can-

tate Â«Der glorreiche AugenblickÂ«, reiste im August oder Sep-

tember 1HI4 von seinem Wohnorte Salzburg nach Wien Â»aus

reiner Lust â�� wie er sagt â�� zu schauen vor allem die kronen-

IragendeD HÃ¤upter alle, die sich hier zusammenfindenÂ«, und

die Festlichkeiten, die ihnen beim Corigress bereitet wÃ¼rden.

In Wien machte er die persÃ¶nliche Bekanntschaft Beethoven's,

gerade als dieser mit der Composilion seiner Cantale beschÃ¤ftigt

war. Weissenbach hat die Erlebnisse und Erinnerungen seiner

Reise niedergelegt in einem Buch, welches im Jahre 1816 in

Wien herauskam unter dem Titel: Â»Meine Reise zum Congress.

Wahrheit und Dichtung. Von Dr. A. WeissenbachÂ«. In diesem

Buche kommt ein Ã¼ber Beethoven handelnder Abschnitt vor,

der der Beachtung und Aufbewahrung werth ist.

Was uns Weissenbach bietet, ist nicht geeignet, das Ma-

terial zu einer Biographie Beelhoven's um bisher unbekannte

historische Daten sonderlich zu vermehren; Weissenbach

schreibt auch nicht Ã¼ber Beethoven den Componislen: er

scbreibt hauptsÃ¤chlich Ã¼ber Beethoven den Menschen, er schil-

dert seine PersÃ¶nlichkeit, er giebt, wie er es nennt, Â»charak-

teristische ZÃ¼ge Beethoven'sa, darunter sind aber ZÃ¼ge, die

portrÃ¤lartig wirken und die uns unwillkÃ¼rlich an gewisse, ziem-

lich aus gleicher Zeit stammende Bildnisse Beethoven's erin-

nern. Wir denken dabei gern an den Rupferstich nach Le-

troone's Zeichnung aus dem Jahre 181 i und an Schimon's

OelgemÃ¤lde aus dem Jahre 1819. Wie wir uns nun bei sol-

chen, Schilderungen, wo das Aeussere eines Menschen nicht

nur an sich, sondern auch als Ausdruck eines Inneren aufzu-

fassen ist, zu erinnern haben, dass wir dabei angewiesen sind

auf das AuffassungsvermÃ¶gen des'Darslellenden und, nicht nur

bildlich, sondern auch wirklich, das Auge eines Anderen brau-

chen um selbst zu sehen : so werden wir auch bei dem Ver-

fasser der Â»charakteristischen ZÃ¼ge Beethoven'sÂ« die Schranken

zu berÃ¼cksichtigen haben, Ã¼ber welche hinaus das leibliche

und geistige menschliche Auge nicht reicht. Um nun einen

Standpunkt zu gewinnen, von dem aus die erwÃ¤hnte Mitlhei-

lung aufzufassen ist, muss hier Einiges zur Biographie und

Charakteristik ihres'Verfassers vorgebracht werden, wobei wir

*) In etwas linderer Form mitgetheilt in der Wiener Â»PresseÂ«

vom 19. Februar 18Â«8.

V.

denn so viel als mÃ¶glich dessen eigene Worte gebrauchen und

das oben genannte Buch zu Grunde legen werden.

Alois Weisseubach, geboren <766 zu Telfs im Ober-Innlhal

in Tyrol, begann Â»seine Studien in KlÃ¶sternÂ«, widmete sich der

Chirurgie und erhielt seine Ausbildung in der medicinisch-

chirurgischen Josephs-Akademie, wo unter Anderen A. Schmidt

(der Arit Beethoven's, dem das Trio Op. 38 gewidmet ist) sein

Lehrer war. Im Jahre 1788 trat er als Unterarzt in die k. k.

Ã¶sterreichische Armee, war im TÃ¼rkenkriege unter Laudon und

spÃ¤ter im Franzosenkriege bei der Belagerung von Schabarz,

bei Belgrad, Novi, Berbir, bei Valenciennes, Mastricbt u. s. w.

Im Jahre 1804 verliess er als Oberarzt die Ã¶sterreichische

Armee und ging nach Salzburg, wo er I8z< als Doctor der

Medicin, Professor der Chirurgie und Ober-Wundarzt des St.

Johannes-Spitals starb. Nebenbei beschÃ¤ftigte er sich mit

schriftstellerischen Arbeiten ; namhaft lassen sich machen einige

dramatische Werke und eine Anzahl Gedichte, die zum Theil

patriotischen Inhalts sind oder dem Gebiet der beschreibenden

Poesie angehÃ¶ren. Sehen wir nun, dass Weissenbach bei einem

nicht unbewegten Leben wohl in der Lage war, fremde Bil-

dungs-Elemente in sich aufzunehmen , so kÃ¶nnen wir auf der

anderen Seile doch wahrnehmen, dass er die Scholle, die ihn

geboren, nirgends verleugnet. Er ist ein Lobredner der lyro-

lischen Mundart, hebt die Bedeutsamkeit des Johltons hervor,

und spricht mit Vorliebe von der Volkspoesie seines Heimath-

landes, von den Passions- und weltlichen Spielen herab bis zu

den kurzen Liedern, die man im Salzburgischen Scbnalter-

oder SteghÃ¼pfer uennt. Die Erziehung Â»in den KlÃ¶sternÂ« hat

auch nachgewirkt. Â»In den herrlichen Sflflern OesterreichsÂ« â��

sagt er â�� Â»haben sich Welt und Kloster wechselseitig nicht

aufgehoben, sondern einander organisch eingebildet. Wissen-

schaft, Literatur und Kunst grÃ¼ssen uns von den AllÃ¤ren, von

den WÃ¤nden und GewÃ¶lben der Kirche, Bibliotheken herab,

und aus dem GemÃ¼the und Worte der ReligiÃ¶sen. ZÃ¼chtigkeit

der Sitte, der Rede und Geberde hat sich in diese geweihten

Hallen geflÃ¼chtet. â�� Und wo Tande das beschauliche Leben,

das die Wissenschaft in der hÃ¶chsten Potenz fordert, eine hei-

malhlichere StÃ¤tte? Wo das junge, Ã¼berhaupt das menschliche

GemÃ¼lh, das sich der Weihe der hÃ¶heren Bildung hinzugeben

bestimmt wird, eine gedeihlichere Abgeschiedenheit von den

irdischen BerÃ¼hrungen, als in der Mitte dieser Kreise? Dnd

ich mÃ¶chte es gerade jetzt in die Welt hineinrufen, und In die

hohe Versammlung, welche die umgeworfene Weltkugel wie-

der auf ihren Ruhepunkt zu stellen zusammentritt: der alle hei-

lige Glaube muss wieder erstehen in dem Menschengeschlechte,

wenn es selig werden soll hier und dort.Â« Geben diese Zeilen

5
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den Beweis, dass Weissenbach eines der theuersten GÃ¼ter,

welches die deutsche Geschichte kennt, nicht theilhaflig ge-

worden, so geht aus anderen Aeiisserungen doch hervor, dass

er ein starker Patriot, ein Feind alles fremdlÃ¤ndischen Wesens

und seiner Gesinnung nach ganz der Mann war, den Text zu

einer Congress-Canlale zu schreiben. Napoleon nennt er den

Â»LeichentrelerÂ«, den Â»WiilherirhÂ«. Als der Kaiser von Russland

und der KÃ¶nig von Preussen (45. September tsi i in Wien

einziehen und der Kaiser von Oesterreich ihnen entgegenfahrt,

schreibt er: Â»Die Sonne geht den Dioskuren entgegen. Weit

hinab verfolgten alle Blicke den schimmernden Zug. Mein Herz

ging noch weiter mit, als der Blick Aller; es war dabei, als die

sechs Arme, die den Wellball aus dem Blutmeer herausgezogen

hallen, die drei Polarsterne Kuropas durch ihren Ring gehen

Messen. Der Kanonenscluiss verkÃ¼ndigte diesen hehren Augen-

blick: mein Herz feierte ihn mit diesem Gebete: Gott der Welt!

sieh und hÃ¶re die VÃ¶lker alle, die jetzt auf die drei Herzen

schauen, die da aneinander schlagen! Alle haben sie ihr Gut

und Blut auf diesen Dreier eingesetzt i sie hoffen AlleÂ« u. S. w.

Sehen wir nun in Weissenbach einen Mann, der, mit einem

lebhaften GefÃ¼hl fÃ¼r Natur und Kunst begabt, durch Ã¤ussere

EinflÃ¼sse aber in Hie Schranken einer engherzigen Welt-

anschauung gebannt ist, und der die unversÃ¶hnbaren Gegen-

sÃ¤tze , welche ihm das Leben zufÃ¼hrt, mit ZÃ¤higkeit festhÃ¤lt

und pflegt: so kÃ¶nnen wir es begreiflich linden, dass, wenn er

aus seiner Ã¤rztlichen ThÃ¤ligkeit zur Poesie und zu schriftstelle-

rischen Arbeiten flÃ¼chtet, er leicht in einen falschen Enthusias-

mus, in eine gewaltsame Ausdrucksweise geriilh und schwÃ¼l-

stig oder gespreizt wird. Da ist es nun merkwÃ¼rdig, dass das,

was er Ã¼ber Beethoven schreibt, von solchen Eigenschaften

ziemlich frei ist und, den meisten anderen Abschnitten seines

Buches gegenÃ¼ber, sich durch grÃ¶ssere Klarheit, durch mehr

Buhe und ObjectiviiÃ¤l in der Darstellung auszeichnet. Es

scheint, dass Beethoven ihn ganz in Anspruch nahm, und dass

es ihm ging wie manchen Menschen, die, wenn sie sich selbst

Ã¼berlassen sind, gar leicht dem VerstÃ¤nde den Laufpass geben,

kommen sie aber in Gesellschaft oder tritt ihnen etwas Reales,

Bedeutendes entgegen, sofort ihre fÃ¼nf Sinne beisammen haben.

Sollte sich dennoch in dem nun folgenden Auszug irgend eine

selbstgefÃ¤llige Gespreiztheit zeigen, so mÃ¶ge man sie nicht dein

Menschen, sondern dem Autor zuschreiben.

Weissenbach hÃ¶rte (am 40. oder J6. September 1814) im

KÃ¤rntnerlhorlheater Beelhovcn's Â»FidelioÂ« und schreibt dann

weiter : *)

Â»Ganz von der Herrlichkeit des schÃ¶pferischen Genius die-

ser Musik erfÃ¼llt, ging ich mit dem festen Enlschluss aus dem

Theater nach Hause, nicht aus Wien wegzugehen , ohne die

â�¢) In dem folgenden Auszuge sind einige Stellen, die nur Ab-

schweifungen sind und nicht zur Sache gehÃ¶ren, weggelassen wor-

den. Aus demselben Grunde konnte das Gedicht am Schluss verkÃ¼rzt

gegeben und, was Weissenhacb Ã¼ber den aufgefÃ¼hrten Â»KidelioÂ«

schreibt, Ã�bergÃ¤ngen Â»erden. Als Ersatz und Gegensatz mÃ¶ge hier

des Urlheils eines Anderen gedacht werden. WenielJoliannTo-

maschek aus Prag, welcher 18U (ziemlich gleichzeitig mit Weissen-

bacji) im KBrnlnerthorlhenler Beethoven'* Â»FidelioÂ« hÃ¶rte, hat dar-

Ã¼ber geschrieben und sein Unheil Ã¼ber 80 Jahre spater in der

Â»LibussaÂ« vom JÂ»hre Â«8*6 drucken lassen. Dann kommt (S. 858)

folgende sonderbare Stelle vor, die wohl der Aufbewahrung werth

ist: Â»Wurde Beethoven als JÃ¼ngling noch mehr Ã¼ber sich gewacht,

und sich von jeder Ueberschatzung ferngehalten haben, so wÃ¤re er

des Mangelhaften an seiner Bildung bald inne geworden, er hÃ¼lle ge-

wiss ernstlich daran gedacht, durch Nachholung des bis dahin Ver-

sÃ¤umten seinem Ubergrosscn Genie einen feineren Schliff zu geben,

wodurch seine Werke bei ihrem oft riesigen Hau mancher linzicr

entgangen waren. Er hatte dÂ»s wunderschÃ¶ne Duell zwischen dem

Kerkermeister und Fidelio im Beisein des vor Schwache in Schlaf

versunkenen Floreslan, wo Alles gerauschlos, damit er nicht aufge-

weckt werde, vor sich geben muss, gewiss ganz anders aufge-

tautÂ« u. s w.

persÃ¶nliche Bekanntschaft eines also ausgezeichneten Menschen

gemacht zu haben: und sonderbar genug! als ich nach Hause

kam, fand ich Beethoven's Besuch-Karte auf dem Tische mit

einer herzlichen Einladung, den Kaffee morgen bei ihm zu neh-

men. Und ich trank den Kaffee mit ihm, und seinen KUSS und

HÃ¤ndedruck empfing ich l Ja, ich habe den Stolz, Ã�ffentlich

sagen zu dÃ¼rfen : Beethoven hat mich mit dem Zutrauen seines

Herzens beehrt. Ich weiss nicht, ob diese BlÃ¤tter je in seine

HÃ¤nde kommen werden; er wird sie (ich kenn' ihn und weiss,

wie sehr er auf sich selbst beruht) sogar nicht mehr lesen,

wenn er erfÃ¤hrt, dass sie seinen Namen lobend oder tadelnd

aussprechen. Aber sein Name gehÃ¶rt nicht ihm allein mehr, er

gehÃ¶rt dem Jahrhundert an, und die Nachwelt fordert von der

Mitwelt das Bild ihrer Herrlichen. Ich glaube in die Natur mei-

nes Geweihten geschaut und charakteristische ZÃ¼ge erfasst zu

haben.

Beethoven's KÃ¶rper hat eine RÃ¼stigkeit und Derbheit, wie

sie sonst nicht der Segen ausgezeichneter Geister sind. Aus

seinem Antlitze schaut Er heraus. Hat Gall, der Kranioskop,

die Provinzen des Geistes auf dem SchÃ¤delbogen und -Boden

richtig aufgenommen , so ist das musikalische penie an Beet-

hoven's Kopf mit den HÃ¤nden zu greifen. *) Die RÃ¼stigkeit

seines KÃ¶rpers jedoch ist nur seinem Fleische und seinen Kno-

chen eingegossen; sein Nervensystem ist reizbar im hÃ¶chsten

Grade und krÃ¤nkelnd sogar. Wie wehe bat es mir oft gelhan,

in diesem Organismus der Harmonie die Saiten des Geistes so

leicht abspringen und verstimmbar zu sehen. Er hat einmal

einen furchtbaren Typhus bestanden; von dieser Zeit an dalirt

sich der Verfall seines Nervensystems, und wahrscheinlich auch

der ihm so peinliche Verfall des GehÃ¶rs.**) Oft und lange hab'

ich darÃ¼ber mit ihm gesprochen; es ist mehr ein UnglÃ¼ck fÃ¼r

ihn als fÃ¼r die Well. Bedeutsam ist es jedoch, dass er vor der

Erkrankung unÃ¼bertrefflich zart- und feinhÃ¶rig war und dass

er auch jetzt noch allen Uebellaut schmerzlich empfindet; wahr-

scheinlich darum, weil er selbst nur der Wohllaut ist. Uebri-

gens ist die ErtÃ¶dtung dieses hohen Sinnes von einer anderen

Seile klÃ¤glich fÃ¼r ihn. Die Natur hat ihn ohnehin nur durch

zarte und sparsame FÃ¤den mit der Well in BerÃ¼hrung gesetzt;

der Mangel des GehÃ¶rsinns isolirt ihn noch mehr, wodurch

dann er auch noch mehr auf sich zurÃ¼ckgewiesen und in die

Notwendigkeit gedrÃ¤ngt wird , den ewig heiteren Genius der

Kunst von dem hypochondrischen Hunde anbellen zu lassen.

Sein Charakter entspricht ganz der Herrlichkeit seines Talents.

Nie ist mir in meinem Leben ein kindlicheres GeruÃ¼th in Ge-

sellschaft von so krÃ¤ftigem und trotzigem Willen begegnet.

Inniglich hÃ¤ngt es an allem Guten und SchÃ¶nen durch einen

angebornen Trieb, der weit alle Bildung Ã¼berspringt. In dieser

Hinsicht haben mich oft Aeusserungen dieses GemÃ¼ths wahr-

haft entzÃ¼ckt. Enlbeiligung dessen, was es liebt und ehrt,

durch Gesinnung, Wort und Werk kann es zu Zorn, Wehre

und auch ThrÃ¤nen bringen Darum ist es mit der gemeinen

Welt auf ewig zerfallen. FÃ¼r das moralische Recht ist es so

heiss erglÃ¼ht, dass es sich dem nicht freundlich mehr zuzuwen-

den vermag, an dem es eine bÃ¶se Befleckung erschauen hat

*) An einer anderen Stelle (S. 238j bemerkt Weissenbach, dass

Gall in seinen ersten Vorlesungen Ã¼ber Schadellehre, die er in Wien

gehalten, Mozart's SchÃ¤del mil dem Kopf der Nachtigall verglichen

habe. Â»Beethoven mÃ¶chte ich â�� sagt Weissenbach â�� den Patatr

tolitarius nennen, nicht nur weil er allein zieht, sondern auch weil

er einzig ist {umhin tolus et solitarius}. Die Lerche ist Joseph Haydn.

Sie singt nur desto machtiger und sÃ¼ssei*, je naher sie dem Himmel

kommt.Â«

â�¢â�¢) Schindler (Biogr. l, 85) berichtet von einer Â»bedeutenden

Krankheit., welche Beethoven im Jahre 1808 befiel. Dass es ein

Typhus war, erfahren wir durch Weissenbach. Das GebÃ¶rleiden

halle jedoch schon frÃ¼her begonnen, denn Beethoven schreibt im

Juni 1800 an Wegeler: Â»Mein GehÃ¶r ist seit drei Jahren immer

schwacher gewordenÂ«.
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mÃ¼ssen. Nichts in der Well, keinÂ« irdische Hoheit, nicht Reich-

Ibom, Rang und Stand bestechen es; ich kÃ¶nnte hier von Bei-

spielen reden, deren Zeuge ich gewesen bin. Diese hohe Reiz-

barkeit des GemÃ¼lhs und der mÃ¤chtige Trieb des Kunstgenius

In ihm machen sein GlÃ¼ck und sein UnglÃ¼ck aus. Ich brauche

wohl nicht zu bemerken, dass das Geld keinen anderen Werth

fÃ¼r ihn hat, als den der Notwendigkeit. Nie weiss er, wieviel

er bedarf und wieviel er hingiebt. Er kÃ¶nnte reich sein oder

reich werden, umgib' ihn nur ein Ã�ug' und ein Herz, das lie-

bend auf ihn sghe und redlich mit ihm Iheilte. So sehr ihn also

sein Humor vor der Welt warnt und davon wegtreibt, so giebt

ihn doch in vielen FÃ¼llen die Unschuld des GemÃ¼thes bÃ¶sen

Streichen preis. Er hat mit seinem Lose durch bittere Erfah-

rungen hindurch mÃ¼ssen : aber so sehr ist seine Natur abge-

wendet von allem Getriebe der Welt, unerfahren darin und

aller Sorge ledig, dass er in alle TÃ¼cke derselben wie ein Kind

arglos und unbefangen hineinlÃ¤chelt.

Dieses Gemiith hat jedoch nicht weniger Tiefe als Kindlich-

keil. Seine Ansichten von dem Wesen, den Formen, den Ge-

setzen der Musik, ihren Beziehungen zu der Dichtkunst, zum

Herzen u. s. w. haben nicht weniger das GeprÃ¤ge der Origina-

litÃ¤t, als sein Tonsalz. ' Sie sind bei ihm im wahrsten Sinne

eingeborne Ideen, nicht einstudirte Aphorismen. Ich weiss,

dass Goethe, dessen persÃ¶nliche Bekanntschaft er in Karlsbnd

(Teplilz T) machte, ihn auch von dieser Seite schÃ¤tzen gelernt hat.

In Hinsicht auf die SÃ¼nde der Lust ist er unbefleckt, dass

er wohl BÃ¼rger'g Lied von der Mnnneskrafl allen MÃ¤nnern der

Haupt- und Residenzstadt zurufen kann. Seine sogenannte

Weltsitte bat man als roh ausgeschrien, wahrscheinlich darum,

weil er seinen Genius nicht beim Tanzmeister geholt und ihn

nicht den Grossen in die Vorzimmer schickt, weil â�� er sein

will, der er ist. â�� Uebrigens wird es wohl auf die Nachwelt

kommen, dass diesen Meisler die Zeit erkannt, und die Besten

geehrt haben. Ich nenne einen seiner SchÃ¼ler, der fÃ¼r alle

gelten mag : Erzherzog Rudolph von Oesterreich. Immer spricht

Beethoven diesen Namen mit kindlicher Verehrung, wie keinen

anderen aus. â�� Von den Grossen, in deren Kreisen er In frÃ¼-

heren Jahren mehr gewesen, nahm er einen Vertrauten in seine

ZurÃ¼ckgezogenbeit mit: den Grafen Lichnowsky (Moritz Graf

Lichnowsky), einen Edlen in der edelsten Bedeutung. Sie lie-

ben sich und erwÃ¤rmen sich beide an dem ewig heissen Busen

der Kunst.

Seine Lebensweise, insoferne dabei auf die Einlbeilung der

Tagesstunden, an die Abfertigung der BedÃ¼rfnisse und Ge-

schÃ¤fle gedacht wird, ist allerdings etwas regellos. Von der

Zeit scheint er kaum eine andere Notiz zu nehmen, als die ihm

die Sonne oder die Sterne miltheilen. Diese Regellosigkeit er-

reicht den hÃ¶chsten Grad in der Zeit der Production. Da ist er

oft mehrere Tage abwesend vom Hause, ohne dass man weiss,

wohin er gegangen. Ich schrieb ihm bei solcher Gelegenheit

folgendes Lied auf die ThÃ¼re :

Wo ist er, sagt mir, hingegangen,

Der Meister hoher TÃ¶n' und Lieder?

Die Thui ist zu drei Tage schon,

Ich hÃ¶re nicht der Â»aiten Ton.

Der sonst die Kommenden empfangen;

Er ist nicht da ! er ist davon l

Die Stiege ruf ich auf und nieder:

Wo ist der Meisler hip der Lieder?

â�¢) Gewiss war zwischen Beethoven und Weissenbach die Rede

Ã¼ber den Text zum Â»glorreichen AugenblickÂ«. Schindler, der Augen-

zeuge sein konnte, erzÃ¤hlt (Biogr. I, 199;, dasÂ» Beethoven den Ent-

schluss, diese Cantate in Musik zu seilen, Â»einen heroischen ge-

nannt, weil die Versificution schlechterdings einer musikalischen

Bearbeitung entgangen war. Nachdem er selber (Beethoven) im

Vereine mit dem Dichter daran geÃ¤ndert und gefeilt, der Letztere

â�¢ber nur die Verse Â»verbessertÂ« balle, ward das Gedicht dem Carl

Bernard zu gÃ¤nzlicher (Verarbeitung gegebenÂ«.

Schon dreimal komm' ich anzufragen:

Wo ist er hin? Wann kommt er wieder?

Ach! ist er zu den Sternen hin,

In's Reich der ew'gen Harmonien?

Der Diener weiss nur das zu sagen:

0 seiet nicht besorgt um ihn.

Er gehet fort, und kehret wieder,

Und bringet susse Ton' und Lieder.

Wo ist das schÃ¶ne Land gelegen ?Â« u. s. w.

Berichtigung zu Nr. XTTI der Bcethoveniana.

Im Schlussarlikel seiner treffliqben Beethoveniana rÃ¼gt Notte-

bohrn (Allg. Musikal. Zig V, Nr. Â» S. Ig, Note) einen angeblichen

Druckfehler der bei Breilkopf und Harte! erschienenen Partitur des

â�¢FidelioÂ«. In der Arie der Marcellme soll es nÃ¤mlich nach Nottebohm's

Behauptung nicht:

-~S~d sondern

glÃ¼ck - lieh

lauten. Ich bin jedoch in der Lage fllr die Richtigkeit der genannten

Partitur in diesem und anderen Fallen Beelhoven's eigenes Zeug-

niss geltend zu machen. Ich besitze nÃ¤mlich von der Mehrzahl der

Nummern des â�¢ FidelioÂ« Parliturabschriften mit Beethoven's eigen-

handigen AbÃ¤nderungen, Vortragszeichen, Correcturen u. a., darun-

ter auch die jener Arie. Die in Rede stehende Stelle war in dieser

Copie so geschrieben, wie sie Nollebohm als richtig bezeichnet, nur

mit dem Unterschied, dass die Corona nicht Ã¼ber dem ersten

Viertel des Taktes, sondern Ã¼ber dem ersten Secbszehnlel

des zweiten Viertels stand. Beethoven aber radirle diese Corone weg,

Ã¤nderte die NotenkÃ¶pfe des zweiten Viertels so, wie sie in der von

Notlebohm beanstandeten Fassung vorkommen und zog die Corone

Ã¼ber den ganzen Takt. In der Breitkopf und Hartel'schen Partitur

steht die Corone nur Ã¼ber dem d, sonst stimmt jene genau mit der

Beelhoven'scben Correclur Ã¼berein. Es wÃ¤re interessant zu erfah-

ren, woher die von Nottebohm gerÃ¼gte Fassung der ganzen Stelle in

der Breilkopf und HÃ¼rtel'schen Partitur aufgenommen worden ist,

da in der That wenigstens alle mir bisher bekannt gewordenen

Drucke des Â»FidelioÂ« die Stelle so, wie sie Nottebohm als richtig be-

zeichnet und Beethoven ursprunglich vermulhlich geschrieben hatte,

und wie sie unzweifelhaft gewÃ¶hnlicher klingt, enthalten.

Gratz. Dr. P. Bischoff.

Hucbald's Organum

ist seit lÃ¤ngerer Zeit schon ein Stein des Anslosses und Aerger-

nisses gewesen. Weil die Sache, auf der ein Theil unserer Site-

ren Kunsthistorie beruht, noch nicht vÃ¶llig zum Austrag

gebracht ist, so mag es erlaub! sein, den von ferne Thei.neb-

menden den heutigen Stand vor Augen zu stellen. Es handelt

sich um die sonderbare Zusammenstellung mehrerer Stimmen,

die man als erste Spur mittelalterlicher Harmonie (oder Conlra-

punkles] in Gerbert Scriptores Eccleiiattici 1, <66 verzeich-

net findet â�¢

Organum.

Principalis.

Tu Pa-trit Sem-pi - ST-n, n

Organum* L"X"Â»^ ~K ~K m Ã� rs .yâ��

Principalis.

Diese Zusammenklinge sind unserem Ohre, theilweis auch

schon dem spÃ¤teren Mitlelaller so wunderlich erschienen, dass

man fragte, ob es menschenmÃ¶glich sei dergleichen zu singen

oder gar anzuhÃ¶ren. Kiese well er erzÃ¤hlt, es sei im engen

Kreise geschulter SÃ¤nger Â»moralisch unmÃ¶glichÂ« gewesen, die

verrufene Stelle vorzusingen; W. H. Rieht steigert das Ent-

setzen durch die Behauptung A. Allg. Zeitung <85z Beilage

S. 45*7: es wÃ¼rden sogar wohlerzogene Hunde unseres aufge-

klÃ¤rten SSculi jene mÃ¶nchische Erfindung nur mit entschiede-

nem Geheule begrÃ¼ssen. Unsere menschlichen Zeitgenossen

sind nicht alle so wohlerzogen ; hÃ¶rten wir doch selbst auf
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einem Weserdampfschiff (848 eine fahrende Trompeter-Horde

auf freiheitdÃ¼rstiges Verlangen die Marseillaise anstimmen und

dabei ein Hucbald'sches Organum in optima formet auffÃ¼hren,

ohne dass die begeisterten ZuhÃ¶rer etwas Anderes heullen als

Beifall: es war die siebente Zeile Â»i'/s viennent jusque dans vos

brau*, wo der tiefste der Tyrannenhasser. Trombone basso,

den hÃ¶chsten â�� im Discant â�� mit reinen Quinten se-

cundirte, allerdings aus dem Kopfe exteroporirend, im con-

trappunto alla mente! â�� Auch A. B. Marx, der fÃ¼r manches

UngewÃ¶hnliche philosophischen Trost wussle, liess in der Com-

positionslehre Buch I Ablh. VII Anhang M Ã¤hnlichen Gebilden

Gnade widerfahren.

Man hat das alte Organum auch wohl mit den modernen

Orgel-Mixturen (welche zu jeder angeschlagenen Orgel-

taste deren ganzen Dur-Arcor d oder auch blos deren Quinte

mitklingen lassen) entschuldigen oder erlÃ¤utern wollen. Tref-

fend wÃ¤re der Vergleich, wenn man die Mixtur nackt, d. h.

ohne andere Register, spielte â�� wo dann sicherlich auch die

Nou-Homaniiker sich entsetzen wÃ¼rden. Aber auch die mit an-

deren Stimmen gemischte (gedeckte) Mixtur kann, Ã¼bel ange-

wandt, eben so widrig klingen wie die nackte, wenn man statt

des richtigen VerhÃ¤ltnisses l : 3 oder noch besser < : 6 das

allerengste S : 3 nicht verschmÃ¤ht, z. B. CG in gleicher Ton-

stÃ¤rke zusammen hÃ¶ren lÃ¤sst, statt Cg oder Cg â�� um eine

ausnehmend excentrische Festfreude vortustellen, was leider

noch beute nicht ganz beispiellos ist â�� vielleicht um zu be-

weisen, dass die Menschenkinder allzeit Â£puren der Urzeit an

i sich trugen.

Handelt Siebs aber bei dieser Frage um natÃ¼rliches oder

gebildetes GehÃ¶r, um Einfalt oder Gelehrsamkeit? Es handelt

steh um nichts als um Gewissheitder Ueberlieferung:

zuerst das Was, dann das Wie. Erstlich ist der Grundtext zu

beglaubigen, dann Ã¼ber dessen helleren oder verborgenen Sinn

zu urtheilen. Diesem Gange der Wissenschaft haben wir zu

folgen, wenn wir nicht unser Gedicht an die Stelle des alten

Dichters .stellen wollen.

Oscar Paul hat der Sache helfen wollen durch Kritik und

Deutung: jenes indem er eine neuentdeckte Handschrift des

Hucbald zu HÃ¼lfe nahm, dieses indem er die bekannten Text-

worte anders als gewÃ¶hnlich deutete. Dem entgegnete Hein-

rich Bellermann, die Paul'sche Behauptung sei keineswegs

erwiesen. DarÃ¼ber erhub sich ein Streit, dessen persÃ¶nliche

Erregung endlich i in der Frage gipfelte: welcher der beiden

Streiter der glaubwÃ¼rdigste Lateiner sei. Hiervon vorlÃ¤ufig ab-

gehend, wiederholen wir den Inhalt der Polemik.

Zuerst in der Allg. Mus. Zeitung 1863 S. JU berichtete

0. Paul, es sei in CÃ¶ln ein Manuscript von dem berÃ¼hmten

Tractatus Hucbald's aufgefunden, welches wenigstens den Dop-

pelumfang von Gerbert's Ausgabe enthalte. In diesem CÃ¶lner

Manuscript sei von dem verrufenen Quintensingeu keine Spur;

Ã¼brigens bedeute Organum Begleitstimme zu der Grund-

stimme (vom principalis) ; jene sei nicht als gleichzeitig

tÃ¶nende, sondern als nachahmende Stimme zu verstehen,

gleichwie der GefÃ¤hrte zum FÃ¼hrer in der spÃ¤teren Fugenkunst.

Dass Organum B e g l e i t s t i m m e sei, ist die gangbare Deu-

tung ; dass dieses Begleiten Nachahmen bedeute, ist nirgend

erwiesen. Die alten Theoretiker umschreiben es verschiedent-

lich, aber im Sinne gleichbedeutend mit Symphonia Zusammen-

klang. Es ist ein Zeichen der werdenden Wissenschaft, wenn

die Namen schwanken zwischen Begriff und Beschreibung, be-

vor eine stetige Definition anerkannt wird, zumal in jenem Zeit-

alter, welches strebte auf dem ungenÃ¼genden VerstÃ¤ndniss des

Allerthums eine eigentÃ¼mlich neue Lehre zu erbauen. Damals

und noch mehrere Menschenalter nachher bildeten sich die

innerlich einigen, im Ã¤usseren Wort verschiedenen Ueber-

tngungen des unzweideutigen Symphonia: Concentus Con-

cordia Consonantia Convenientia; Boetius hat auch Concinentia

(mus. l, Â«6 ed. Friedlein (0?, (0). â�� Diaphonia ist bei

den Griechen nicht wie Symphonia eindeutig, sondern zwei-

deutig: bald heisst es was wir Dissonanz nennen, bald Gegen-

gesang, lateinisch Ã¼bersetzt discantus, franz. dechant.

Hucbajd's zuweilen unbehÃ¼lflicbe, doch selten unklare,

zuweilen auch gewÃ¤hlte Redeweise definirt hier ganz unzwei-

deutig: Â»Symphonia est vocum disparium inter se junctarum

dulcis concentusf u. s. w. = Symphonie ist ungleicher mit ein-

ander verbundener Stimmen lieblicher ZusammenklangÂ» . . .

Deren sind drei einfache: Quarte*) Quinte Octave . . . aus den

einfachen bildet man zusammengesetzte : Undecime Duodecime

Doppeloclave. â�� Dann zum Organum vorscbreitend heisst es

weiter: Â«Nunc id, quo proprie Symphoniae dicuntur, id

est. qualiter eaedem voces sÃ¤e invicem canendo habeant prost'

quamur. Haec namque est quam Diaphoniam Cantilenam,

vel attuete Organum vocamus. Dictaautem Dtiaphonia, quod

non uniformi canore constet, sed concentu. concorditer dis-

sono. . . . Ac imprimis per diatessaron organici meli ponatvr

exemplum, utpote si ad subjectam descriptionem duobus sonis

interpotitit, quarto loco, in unum canendo vox voci respondeat,

ita: = Nun wollen wir das, was im eigentlichen [eigen-

thÃ¼mlichen,, engeren**)] Sinne Symphonie heisst, das ist:

Wie sich die Stimmen im Wecbselgesange verhallen, weiter

verfolgen. Das ists nÃ¤mlich, was wir Diaphonie Cantilene

[diaphonischen Gesang] oder gewÃ¶hnlich Organum nennen.

Diaphonie heisst sie aber, weil sie nicht in gleichfÃ¶rmigem Ge-

sÃ¤nge besteht, sondern in eintrÃ¤chtig verschiedenem Zusam-

menklang. . . . Nun sei denn zunÃ¤chst ein Beispiel des Quarten-

Organum gegeben, nÃ¤mlich wenn nach dem hier unterzeichne-

ten Bilde am vierten Orte, d. h. quartweise, die eine Stimme

der anderen antwortet [d. h. entspricht, wie auch in Noi-

ker's deutschem Fragment bei Gerber! encheden mit respondere

richtig Ã¼bersetzt wird], folgendermaassena (Gerb, l,'168)...

hier folgt das bei uns im Anfang verzeichnete StÃ¼ck, zu-

erst mit Weglassung unserer Unter- und Oberstimme zwei-

stimmig in Quarten gesungen. dann auf der folgenden Seite

(< 66) mit Hinzutreten der beiden anderen Stimmen als Quatiru-

plum oder doppelzweistimmiges Organum, mit Quarten Quin-

ten und Oclaven.

Diesen Thatbestand, der uns freilich unbequem ist und

widrig erscheint, mÃ¼ssen wir gleichwohl festhalten, bis das

Gegenlheil erwiesen ist. ErwÃ¼nscht wÃ¤re daher gewesen,

wenn Oscar Paul anstatt Â»einiger facsimilirten TabellenÂ», deren

die Niederrhein. M.-Ztg. (863 S. (67b ErwÃ¤hnung thut, seine

neuen LehrsÃ¤tze entweder dort oder anderswo sogleich positiv

gegeben und bewiesen halte. Ein Ansatz dazu erfolgte aller-

dings in den Wiener Recensionenl865S. 39\-, wo fol-

gende SÃ¤tze aufgestellt werden :

o) Â»Man hat auf Treu und Glauben angenommen, dass con-

/ i-itiHs harmonischen Zusammenklang bedeute, anstatt

melodische Folge,

b) i n unum canere hat man fÃ¤lschlich Zugleichsingen

Ã¼bersetzt, statt dass es heissen muss: Auf einerlei Art

singen s in unum (Â«c. modum) canere. Zugleich singen

heisst: tt'muf canere,

c) Commixtio vocum bedeutet Â»hÃ¤ufigÂ« nicht Mischung

harmonischer, sondern melodischer Stimmen.Â«

Daraufist zu erwidern: a) ConcentuÂ« heisst durchgehends

*) Dass hier unter den einfachen (ersten) Cnnsonanzen die Quarte

genannt, die Terz und Sexte nicht genannt wird , ist eine Besonder-

heit der alteren Theorie, deren ErlÃ¤uterung unsere Frage nichts ant-

geht. Geltist aber wird das RÃ¤lbsel nicht durch Hauptmann's

Einheit, Zweibeit und Dreiheit

*â�¢) Aehnlich wird von Spateren unterschieden : Organum purum

und proprium = das reine, allgemein Ã¼bliche, und das besondere,

eigenthÃ¼mliche.
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dasselbe was unsere Consonanz. Dass es bei noch werdender

Terminologie mil sinnverwandten WÃ¶rtern wechselt, ist nicht

auffallend. Ein Beispiel davon, dass es melodische Folge be-

deute, ist uns nicht bekannt. Als UngewÃ¶hnliches mÃ¼sste es

doch besonders belegt sein. . . . b) In unum canere mÃ¼sste

wie das Vorige als UngewÃ¶hnliches besonders bewiesen sein,

da es narb gemein grammatischem Sinne doch von vielen leid-

lichen Lateinern immer so verstanden ist, und da man in Ã¤hn-

lichem Sinne sagt in unum cogere, tundere, loqui. â�� Hucbald

selbst aber erklÃ¤rt seine eigenen Worte (G. I, l 661) fortfah-

rend Â»Sie '-111111 duobus auf pluribus in unum canendo mo-

lifÃ¼ln dunlaxat et concordi morositate . . . videbis nasci sua-

vem ex hoc tonorum commixtione concentum = Wenn so

zwei oder mehrere Stimmen in Eins singen mit maassvollem

eintrÃ¤chtigen Ernst, wird sich aus dieser Mischung der Stimmen

ein angenehmer Zusammenklang ergebenÂ«.â�� c) Commixtio

oocum ist Ã¼bersetzt aus Arisloxenus pi$<; (pOÃ¶yytat, Mischung

der Stimmen, die dem Ohre wohl thut, deren Gegenlheil die

diaphonia, ivo (fi96/ytaf Ã¤(uÂ£iu = Dissonanz, zweier Stimmen

Cnvermischbarkeit: â�� ausfÃ¼hrlicher Ã¤fti^ia gstfo/ytui-ovx oiiÃ¤ne

ruui'i'ii-ui ui.t.u iu(iu%<>i}vui = Unmischbarkeit, UnvertrÃ¤glich-

keit der KlÃ¤nge, die nicht fÃ¤hig sind sich zu vermischen, son-

dern zu verwirren. â�� Von den hÃ¤ufigen FÃ¤llen, wo Com-

mixtio melodisch verstanden sei, giebt der Verfasser nicht Einen.

GegrÃ¼ndet dagegen ist, dass Vicem organi tenere be-

deuten kann Â»den Wechsel behaupten, an die Stelle tretenÂ« â��

nur finden wir keine Stelle bei Hucbald, wo diese Redensart

gebraucht wÃ¤re. â�� Guido's tPraecedent et Subsequens

Vox* Gerb, t, H* scheint fÃ¼r 0. Paul's Behauptung W. Kur.

1865, 391b gÃ¼nstiger als alle Ã¼brigen; dÃ¼nn wirklich ist die

nÃ¤chslliegende Uebersetzung Anheben und Nachfolgen

gleich wie bei der canonischen Fuge. Aber wer die Stelle auf-

merksam durchliesl, wird wiederum aus den umsiehenden

Worten (ungeachtet der Texlverderbniss in Einem, hÃ¶chstens

zwei Worten) den Sinn deutlich heraus hÃ¶ren, dass die Grund-

slimme mil der ihr nachgebildeten Begleitstimme gemeint sei:

II"" figura continet praecedtntes voces hitjus antiphonae. Sub-

tequentei organiiando per diatessaron. . . . Dieses Noteubei-

spiel enthalt die vorangehenden Stimmen [TÃ¶ne, wie Vox auch

bei Muris heisst]; die nachfolgenden organisiren [barroonisiren,

harmonisch mitsingen] durch QuartenÂ« u. s. w. â�� Ante und

Pott wird Ã¶fters statt HÃ¶her und Tiefer gesagt, z. B. Muris

7, 6, vergl. Coussemaker Scripl. II S. S68b und Bellermann

Allg. Mus. Ztg. 4868 S. 3i6b. In Ã¤hnlichem Sinne sagt auch

Guido (Gb. t, xlb): Su6Â»ecufor, der Nachfolger, darf nie

tiefer herabgehen, wenn nicht Cantor, der VorsÃ¤nger des

Ditcantut = Tenor, noch tiefere TÃ¶ne hat.

Ausserdem nennt Guido noch die Hucbaldischen SÃ¤tze aptae

uocum copulationes = angemessene Tonverbindungen; da-

neben giebt er die wichtige BeschrÃ¤nkung, dass kein Schluss

mit einer Ã¼ber dem Bass stehenden Quarte staltfinden dÃ¼rfe:

ne dialeuaron occursus in ultima dittinctione eveniat; in glei-

chem Sinn lehil Job. de Muris 7, 6 , wie Bellermann in seiner

Abhandlung Ã¼ber die Franconischen Consonanzen besonders

hervorhebt Allg. Mus. Ztg. 4868, 3i6b.

Wenn nun ferner Fr an co v. CÃ¶ln (Gerb. 3, Franco c. t)

mit klaren Worten discantus und Organum beideÂ» als diverso-

rum cantuufli conjonanfc'a nennt, und wenn endlich sogar Job.

de Huri s jenes Hucbald's Organum einen suavem concen-

lum oennt (Coussemaker Scriptores t, 30i) : nun so muss

doch, wenn nicht all die Worte concentus, diaphonia, orga-

num, dÃ¼cantut in sammtlichen mittelalterlichen Musikern sich

umkehren sollen, der alle Gerbert'sche Hucbald stehen bleiben,

mÃ¶gen wir es nun angenehm finden oder nicht. Wenig ver-

schlÃ¤gt es dabei, ob Hucbald den Boetius richtig verstanden

und benutzt habe, weil bei Boetius zwar eine Wiederbringung

der alexandrinischen Consonanzlehre staltfindet, aber kein Bei-

spiel eines mehrstimmigen Satzes.

Dass also dieser Hucbald'sche Quintgesang einst vorhanden

gewesen und gelobt ist, scheint hiernach festzustehen. Dass es

mehr theoretische VorÃ¼bung, etwa didaktischer Grundriss zur

EinÃ¼bung der Consonauzen gewesen, als Ã¶ffentlich darzustel-

lendes Kunstwerk, halten wir allerdings fÃ¼r eine unserseits

annehmbare und willkommene Vermulhung. â�� Dass 0. Paul

in den W. Recensionen manches Dunkle aufgehellt hat, ist an-

zuerkennen ; ein volles Bild der Lehre, wie es dort und Ã¶fters

versprochen wird, namentlich aber den Beweis fÃ¼r den umge-

kehrten Hucbald und die Widerlegung der entgegenstehenden

Zeugen: das alles mÃ¼ssen wir noch erwarten. Diesen Mangel

zu beklagen hat jeder das Recht, dem an Feststellung unserer

Kunslhistorie gelegen ist.

Es ist an den allen Theoretikern noch viel zu lernen. da

Vieles auch dem besten Lateiner, sei er nun ciceronisch oder

ecclesiastisch geschult, MÃ¼he macht; und schwerlich wird das

beste MaturilÃ¤ls-Zeugniss â�� dessen sich Schreiber dieses leider

nicht berÃ¼hmen kann â�� darÃ¼ber Auskunft geben, wie weil er

im Slande sei diese wunderlichen Heiligen grÃ¼ndlich zu ver-

stehen. â�� Zur neuesten MaturitÃ¤l wird auch Â»einige historische

Kennlniss der deutschen SpracheÂ« gefordert; wie, wenn Einer

Ã¼ber Notker's Tractatus de octo tonis (Gerb, l, 96} examinirt

wÃ¼rde? Machte ihm das uz/asa = Auslass, Clauiula weniger

MÃ¼he â�� und halte er auch das in chade (richtiger inchade,

enchade] nach Gerbert's richtiger Uebersetzung erkannt als

Â»entsprechen (von chaden, quedan, engl. quoth) . . . nur an

das Wort geuerbet hat sich von den MaturitÃ¤lsmusikern noch

keiner gewagt; sogar unser Hucbald-Interprel folgt dem allen

Gerbert kindlich treu in der Uebersetzung geuerbet = faclae =

gemacht W. Rec. (865, S*7b â�� ein Anderer hat gar Ã¼bersetzt

Â»gefÃ¤rbtÂ«!! wahrend Notker doch ziemlich deutlich spricht Â»Im

GesÃ¤nge giebt es sieben Stufen, die achte ist der ersten gleich,

daher >*tnt an dero firun unde an a>ro rotun 10 tiben steten

[r.: seiton], unde [dio] sibene gelihho geuerbet* â�� es sind an

der Lyra und an der Rola je sieben Saiten, und die sieben

sind gleich gestimmt â�� Werben, Stamm zu Wirbel,

heisst drehen, um den Wirbel drehen, t unlnm,. intendere

torquendo; huerptn wÃ¤re die streng althochdeutsche Form â��

wie sich Nolker zur legitimen Grammatik verhalte, wÃ¤re wie-

derum eine MaturitÃ¤ls-Preisfrage.

Wir sehen aus dem Verbandellen: es dreht sich die Sache

weniger um die legitim beglaubte LalinitÃ¤t der Streitenden, als

darum: Wer das Gegebene worlgemÃ¤sser deutet und den Sinn

sachgemÃ¤sser darlegt. Wessen Ergebnisse demnach den Vorzug

greiflicher Bejahung und wissenschaftlicher BegrÃ¼ndung in sich

tragen, wolle der sinnreiche Leser selbst entscheiden; wir

maassen uns nicht an das letzte Wort zu sprechen, bevor

0. Paul das Versprechen bezÃ¼glich des berichtigten Hucbald

vollstÃ¤ndig gelÃ¶st hat. Am Ende kommt es doch immer darauf

an, wessen Latein am ersten zu Ende gehl, und wer den letz-

ten Thaler in der Tasche behalt. E. KrÃ¼ger.

Anzeigen und Beurtheihingen.

A Fagot from the Colosseum. By a Bostoni n. Boston: Little,

BroivnA Co. <869. 16 S. kl. 8.

Eins zieht das Andere nach sich. Der durch Gilmore ver-

anstaltete Schwindel bei Gelegenheil des Bostooer musikalischen

Friedensfestes hat verschiedenen Amerikanern das gegeben,

was ihnen bis dahin fehlte, Gedanken Ã¼ber Musik. So wenig-

stens kommt es ihnen vor. Auch unserm Verfasser ist ein Licht

aufgegangen. Â»Das Colosseum ist gefallen; aber nicht ohne

seinen Zweck erfÃ¼llt zu habenÂ« â�� beginnt er. Â»Der Success â��
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so wenig erwartet von denen, die bisher unsere hÃ¶chsten mu-

sikalischen AutoritÃ¤ten waren und dem Unternehmen eine

offene und heftige Opposition' entgegensetzten â�� leitet uns

naturgemÃ¤ss, die Ursachen dieses Misstrauens aufzusuchen und

uns zu fragen, wieweit wir dadurch berechtigt sein mÃ¶gen,

unsere bisherige musikalische Richtung zu Ã¤ndern, um das-

jenige Resultat zu erlangen, welchem augeblich Alle zustre-

ben â�� nÃ¤mlich aus uns ein wirklich musikalisches Volk

zu machend

Demnach sind sie ein solches also noch nicht; Â»verglichen

mit einigen anderen Nationen, kÃ¶nnen wir uns kein musika-

lisches Volk nennen. Wir sind BÃ¼rger eines neuen Landes,

Pioniere der CivilisalionÂ«, d. h. ihrer eigenen Civilisation (bei

der die Seife eine grosse Rolle spielt), denn fÃ¼r uns brauchen

sie nicht zu pionieren. Unser Â»FagotÂ« blÃ¤st nun seitenlang poli-

tische GemeinplÃ¤tze ab, wie alle Â»richtigenÂ« Yankee's, so oft sie

es unternehmen, Ã¼ber einen Gegenstand aus dem Gebiete der

schÃ¶nen KÃ¼nste ihre Ansichten kundzulhun. Dies ist ein un-

freiwilliger, aber zugleich der stÃ¤rkste Beweis, dass der natur-

liche Zugang zu den KÃ¼nsten ihnen verschlossen ist und sie

nur seitwÃ¤rts wie Ã¼ber eine hohe Mauer hinÃ¼berschielen und

kritisiren.

Und welches ist nun der eigentliche musikalische Inhalt

dieser Epistel? AnimositÃ¤t gegen deutsche Musik und Musiker!

Alles was von ertrÃ¤glichen Concerten in Boston und anderswo

in der Union zu Stande gebracht wird, rÃ¼hrt von Deutschen

her und wird zu einem grossen Theile von ihnen ausgefÃ¼hrt.

Sie haben in Amerika die Rolle, welche den Griechen unter

den RÃ¶mern in Italien zufiel. Â»FagotÂ« meint nun von diesen so-

genannten classischen Concerlen Â»mit Bach und BeethovenÂ«,

welche nur dem Geschmacke Â»einer kleinen Clique mit einem

fremden KernÂ« entsprechen: Â»Wenn wir weiter nichts sind,

als eine Provinz, eine Satrapie von Norddeutschland, dann lasst

unseren ersten Schritt eine abermMice UnabhÃ¤ngigkeilserklÃ¤-

rung sein. Wenn ein entfernter P.ipst uns regiert durch einen

Cardinal Â»n partibus infidelittm und durch ihn motu proprio uns

zu singen verbietet, ausgenommen in einer fremden Sprache,

dann lasst uns in Gottes Namen eine neue Reformation haben;

und e% ist uns schon recht, Herr Gilmore, wenn Sie unser

I.u!!Â»â�¢ sein wollenÂ«. Es gebt dem guten Â»FagotÂ«, wie Shake-

spearaiÂ« Junker Tobias am Morgen nach dem Rausche â�� Â»es

slÃ¶ssl ihm aufÂ«, und diese magensauren Gedanken richtet er

nun gegen Diejenigen, welche im weilen Gebiete der Union

allein ein Instrument rein stimmen und GebrÃ¼ll vom Gesang

wirklich unterscheiden kÃ¶nnen.

Aber er weiss den Deutschen doch auch etwas Gutes nach-

zusagen. Und dies wÃ¤re? dass sie sich wenigstens aus Einem

der sogenannten grossen Meister nicht so viel mehr machen,

wie EnglÃ¤nder und ihre amerikanischen Nachbeter, nSmlich

aus HÃ¤ndel. Â»Ahmt ihr die Deutschen in anderen Dingen so

sklavisch nach, â�� ruft er seinen stÃ¤dtischen Cborvereinen zu â��

so nehmt sie auch in dem zum Muster, wie sie z. B. den Mes-

sias behandeln, und stellt ihn zur Ausruhe aufs BÃ¼cherbret.Â«

Der Hauptdirigpnt der Bostoner Musik, Zerrahn, ist nun ein

solcher Norddeutscher, dessen Glaubensbekennlniss aus dem

Leipziger Gewandhause stammt und fÃ¼r HÃ¤ndel keinen Raum

hat, wÃ¤hrend die Bostoner Handel-Haydn-Sociely traditionell

wenigstens noch immer am Messias und einigen Eflect-ChÃ¶ren

festhielt. Wenn nun solche Â»FagolÂ«-Stimmen selbst in Boston

laut werden kÃ¶nnen, so ist dies in erster Reihe verschuldet

durch die Engherzigkeit der Deutschen, die mit ihren neuen

Â»ClassikernÂ« Bach, Beethoven etc. vor unmÃ¼ndige Kinder zu

treten meinen, wÃ¤hrend doch ihr Streben darauf gerichtet sein

sollte, die schon vor 70â��80 Jahren hauptsÃ¤chlich durch HÃ¤n-

del'Â« und Haydn'ssMusik gelegten Keime wahrer musikalischer

Cultur naturgemÃ¤ss weiter zu entwickeln. Nur dann kÃ¶nnen

sie dort dauernd eine musikalische Macht werden, und das

amerikanische Volk mit ihnen.

Was Â»FagotÂ« will, wird man sich leicht sagen kÃ¶nnen und

ist kaum der MÃ¼he werlh zu sagen. Er will Neger-GesÃ¤nge,

Nationalmelodien, den mit Â»gutem Verstand und gutem Ge-

schmacke begabten Verdi, und Offenbach's Aepfel soll man

nicht mehr gierig im Verborgenen verschlingen, sondern offen

in feierlichen Mahlzeiten. Er will, sagt er, seinem Volke erst

die Fibel geben, bevor es die Classiker liest. Obiges ist nach

seiner Ansicht die Fibel. Im Suchen nach der Fibel ist er in

die Bordell-Literatur gerathen. Gutes Â»FagotÂ«, lebe wohl.

Berichte. Nachrichten und Bemerkungen.

â�¢X- Berlin. //. Am Sonnabend den 45. Januar gab Herr Bei n-

hold Succo, Organist an der neu erbauten Thomaskirche zu Ber-

lin, ein Orgelconcert vor einem eingeladenen Publikum. Dieses Con-

cert hatte den Zweck, die ZuhÃ¶rerschaft mit der vorzÃ¼glich schÃ¶nen

und wohlklingenden, zweiundfÃ¼ofzig klingende Stimmen umfassen-

den Orgel bekannt zu machen, welche von W. Sauer in Frank-

furt a. 0. nach Grell'Â« und Succo's Disposition erbaut ist. Die Orgel

zeichnet sieb durch ihre grosse Anzahl acht- und sechszchnfussiger

Grundstimmen aus, wahrend die Mixturen und die schreienden

kleinen Pfeifen nur mit Maass, so weit es zur SÃ¤ttigung und FÃ¼llung

des Tones nÃ¶lhig ist, angewendet sind, hierdurch hat das Werk

einen Ã¼beraus sonoren, vollen, wÃ¼rdigen, krÃ¤ftigen Klang erhalten.

Eine EigentÃ¼mlichkeit ist ferner der Sitz des Organisten, der an

einem in die Kirche ragenden, vorn an der BrÃ¼stung des Orgelchores

stehenden Spieltisch angebracht ist, was fÃ¼r den Spielenden, na-

mentlich wenn er einen Cbor oder einen Sanger zu begleiten hat,

ausserst angenehm und bequem ist. Trotz dieser Einrichtung, durch

welche die Tastatur ziemlich entfernt vom Instrument selbst abliegt,

ist die Spielart Ã¼beraus leicht und fÃ¼gsam. Wir lassen hier die Dis-

position der ganzen Orgel , wie sie die RÃ¼ckseite des ausgegebenen

Concert-Programms giebt, folgen, uns weiterer Auslassungen ent-

haltend, da Herr Succo schon frÃ¼her versprochen hat, selbst eine

genaue Beschreibung des Werks in dieser Zeitung mitzutheilen.

Disposition der OrgÂ«l.

1. Hauptwerk. 3. Frrnwrrt.

4 Principal W. *'â�¢ QuinlalÃ¶n 16'.

l Bordun 46'. Â»â�¢â�¢ Principal 8'.

8. PrincipÂ»! 8'. *Â»â�¢ GedÂ»ci 8'.

t. Gambe 8'. '" v'Â°l* d'amour 8'.

5 HÃ¼te liarmonique 8' 34. FlÃ¼le harmonique 8'.

6 RohrflÃ¶le 8'. 'Â»â�¢ Voi* celesle 8'.

7. Octave 4'. >8 Flaulo traverso 4'.

8. Gemshorn 4'. Â»*â�¢ Fugara 4'.

9. Rsuschquinte Â«} und Â»'. "â�¢ Basson 1 6'.

40. Terz4f. 36. Ohoe 8'.

44. l â�¢â�¢â�¢.â�¢., 1 1 46'. 4. RfiekttilllT.

42. Trompele 8'. 37. Principal 8'.

43. Trompete 4'. 18. Gedacl 8'.

44. Mixtur *â�� Â»fach. 39. Octave 4'.

45. Coroett Ifach aus 8'. 40. GedaclflOle 4'.

40. Bordun 46'. 4l. Principal 46'.

47. Principal 8'. 43. Violon 46'.

48. Salicional 8'. 44. Suhbass 46'.

49. Gedact 8'. 41. Principal 8'.

Â»0. Octave 4'. 46. Violoncello 8'.

14. FlÃ¼le octavianle 4'. 47. BassnÃ¶te 8'.

aa. Octave a'. 48. Octave 4'.

as. Nassard a}'. 4t. Nassard 10f.

84. Trompete 8'. 50. Posaune 46'.

as. Clarinett 8' (durchschlagend). 54. Trompete 8'.

26. Mixtur sfach. Â»a. Clairon 4'.

Dazu : 5 Koppeln, 4 Collectiv-ZUge und 3 Crescendo-Tritte.

Das Concert begann mit einer freien Phantasie des Organisten, welche

wohl Ã¼ber eine halbe Stunde dauerte, aber alle ZuhÃ¶rer gespannt

fesselte, da Herr Succo. die verschiedenen Regislrirungen des Werkes

anwendenden hÃ¶chst gewandter Weise zeigte, welche Niiancirungen,

Crescendos, Decrescendos, Pianos, Fortes, Fortissimos, Klangfarben

aller Art auf dem Instrumente hervorzubringen und kÃ¼nstlerisch Â«n

verwenden sind. Nach dieser hÃ¶chst interessanten Einleitung trug

er mit gewohnter VirtuositÃ¤t einige B a c h'sche und M e n d e l s s o h n'-

sche Compositionen vor, zwischen denen Frl. Kotzolt, die Tochter

des rÃ¼hmlichst bekannten Gesanglehrers am kgl. Domcbor, eine
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Arie ans Haydn's Â»SchÃ¶pfung* (Auf starkem Filtig schwingt sich der

Adler) und ein Recitativ und Arie aus Handel'Â« Â»MessiasÂ« (Die Schmach

bricht ihm sein Herz) mit ihrer schÃ¶nen Stimme sang. Das Instru-

ment sowohl, wie die Leistungen des Herrn Succo und der SÃ¤ngerin

Frl. Kolzolt fanden die allgemeinste Anerkennung.

* BreiUo. Die von Dr. Jul. Schaeffer geleitete Singaka-

demie hielt am Mittwoch, den O.Januar, ihre slatutenmÃ¤ssige

General-Versammlung xur Wahl des Wahlausschusses ab.

WiedergewÃ¤hlt wurden : Frau Director Mosewi us, FrauOttilie

Sachs, Herr Geh. Hed.-Rath Prof. Dr. H aser und Herr Reg.-Halb

Ballhorn, neu gewÃ¤hlt: Fraulein EJsbeth Don iges und Herr

Kreisgerichtsratb TÂ» in. Vor der Wahl wurde vom Director der

Jahresbericht erstattet, welchem wir folgende Data entnehmen. Die

Jlitgliederzahl belief sich im vorigen Jahre auf 176, wozu noch etwa

SO Seminaristen kamen und 14 Eispeclanten (Mitglieder der Vor-

ubungsklasse); 3 Hitglieder wurden der Akademie durch den Tod

entrissen, 40 sind ausgetreten und 33 von Breslau weggezogen. Die

Summe der Ausgeschiedenen betragt demnach 46. Neu aufgenommen

wurden im verflossenen Jahre 70 Mitglieder, so dass nun, nach Ab-

zug der Ausgeschiedenen, die Zahl aller ordentlichen Mitglieder auf

300 angewachsen int. Ausser ihnen nehmen noch 16 Seminaristen

an den Uebungen und AuffÃ¼hrungen theil, und die VorÃ¼bungsklasse

zahlt zur Zeit 13 Schulerinnen. Im Ganzen hat also die Singakade-

mie gegenwÃ¤rtig 3*9 Mitglieder. Schon im vorletzten Jahre konnte

gegen die Durchschnittszahl der jÃ¤hrlichen Aufnahmen ein ausser-

ordenllicher Zuwachs constatirt werden, im verflossenen Ã¼berstieg

derselbe jene Durchschnittszahl ungefÃ¤hr um das Doppelte. Erwagt

man, dass gerade in den lelzten Jahren neue Gesangvereine gebildet

sind, welche ebenfalls prosperiren, so ist ein solcher Zuwachs ge-

wiss ein erfreulicher Beweis fÃ¼r das Gedeihen der Singakademie und

fÃ¼r die Verbreitung der Liebe zum Gesang in unserer Stadt. Von

grOsseren Werken wurden in den sechs Concerten des ver-

gangenen Jahres aufgefÃ¼hrt. Bach's MatthÃ¤us-Passion, Haydn's

â�¢SchÃ¶pfung*, Schumann's Â»Paradies und PeriÂ«, Mendelssohn's Â»Lob-

gesangÂ«. Mozarl's Requiem und Bach's actia tragiciu Â»Goltes ZeitÂ« ;

von kleineren : Beethoven's Phantasie mit Chor, die Weihnachts-

Cantate Nr. 4, der Chor Â»Weinen, KlagenÂ« aus der gleichnamigen

Cantate, und das â�¢Â£( incarnatuf aus der H moll-Messe von Bach, das

achtstimmige *Avt Maria* von Mendelssohn, mehrere Motetten und

Chorale a capella von Bach, Heinrich Schutz, Molch. Franck, Eccard

u. A., endlich Arien von Bach und Handel. Eine gewisse Sensation

hat die gelungene Auffuhrung des Schumann'schen Werkes gemacht.

Viele Stimmen verlangten eine sofortige Wiederholung, andere woll-

ten in seiner VorfÃ¼hrung Ã¼berhaupt den Beginn einer neuen Aera

der Akademie erblicken, in welcher die letztere die engen Grenzen

ihrer Statuten durchbrechen und der neuen Musik eine grossere

BerÃ¼cksichtigung angeileihen lassen wurde. Dem wurde entgegen ge-

hallen, dass die Statuten der Akademie eine BeschrÃ¤nkung auf die

liiere Zeit gar nicht kennen. Der beireffende Paragraph lautet nÃ¤m-

lich : Â»Der Zweck des Vereins ist Erhaltung und Belebung echten

Kunstsinnes durch praktische Uebung der kirchlichen oder heiligen

und der damit verwandten ernsten VocalmusikÂ«. Wo ein Werk sol-

cher Kunstgattung den Lrilern der Akademie der Ã¶ffentlichen Auf-

fÃ¼hrung wÃ¼rdig erschien, haben sie nicht gefragt, ob es alt oder neu

sei, im Gegenlheil, die Akademie hat vielen neuen Werken zur An-

erkennung verholfen Die neuere Zeit sucht aber ihre Kunst-Ideale

vornehmlich auf dem Gebiete des Instrumentalen zu verwirklichen,

wesshalb auch ihre Vocalwerke einen Ã¼berwiegend instrumentalen

Charakter tragen. So lange daher die allen Vocal-Werke noch un-

erreicht dastehen, wird ilie Akademie allerdings nur in der vorzugs-

weisen Uebung dieser den von den Statuten vorgeschriebenen

Zweck zu erfÃ¼llen bestrebt sein FÃ¼r die Oster-AuffÃ¼hrung, welche

am 19. MÃ¤rz im Springer'schen Saale stattfinden soll, wird Han-

del'sÂ»Judas VI a er a btt u sÂ« vorbereitet. Seil 18 Jahren ist dieses

Meisterwerk, v elches Â«ich aller Orten einer ausserordentlichen Po-

pularitÃ¤t erfreut, hier nicht gesungen worden ; es schien desshalh

an der Zeit zu sein, dasselbe dem Breslauer Publikum einmal wieder

vorzufuhren. Auch soll Beethoven's 4 OOster Geburlstag gefeiert wer-

den und zwar durch sein Hauptwerk â�� die Miaa tolemnis in D.

4t Dresden, Der Wiederaufbau des Hoflheaters und was sich

an kÃ¼nstlerischen Planen und Hoffnungen daranknÃ¼pft, wird vielfach

discutirt. Die ausserordentlich hohen, sich bis auf 80,000 Thlr. im

Jahre belaufenden ZuschÃ¼sse, welche die kgl. Civilliste zur Erhal-

tung des Hoftbeatersbeigesteuert hat und noch beisteuern will, ent-

scheiden nach der Meinung der echten Dresdner die Frage, ob ein

Hoflheateraus Landesmitleln erbaut werden mÃ¶chte, allein schon

bejahend. Wenn Manche sich fÃ¼r Errichtung eines Nationallheaters

aussprechen, so erwÃ¤gen sie nicht, dass fÃ¼r dieses das Land allein

jahrlich die eminenten ZuschÃ¼sse zu zahlen haben wurde, ein Auf-

wand, gegen den die einmalige Bewilligung von 600,000 Thlr. fUrden

Neubau gar nicht in Betracht kommt. Der Dresdener literarische

Verein hat sich Ã¼brigens fÃ¼r Errichtung zweier Hauser unter Ab-

lehnung aller Kolossalbauten, aber auch fÃ¼r Beseitigung der jetzigen

Verwaltung und Umwandlung derselben in eine artistische und eine

Ã¶konomische Direction ausgesprochen; wird auch demgemasse Ein-

gaben an Kammern und Konig richten. Die zweite Kammer hat die

Theaterfrage zunÃ¤chst an ihre Verfassungsdeputation zur VorerÃ¶rte-

rung Ã¼berwiesen; diese Deputation soll sich darÃ¼ber gutachtlich

aussern, ob das Land nach g 47â��48 der Verfassungsurkunde ver-

bunden sei, die Mittel zum Wiederaufbau zu bewilligen. Es werden

noch viele Worte Ã¼ber diesen Gegenstand gesprochen und geschrie-

ben werden. Im Ganzen aber sind die allen seligen Zeiten dahin.

* Kopenhagen. Ein hiesiger Fortepiano-Fabrikant bat

in diesen Tagen ein Fortepiano vollendet, welches so sinnreich aus-

gedachte und namentlich fÃ¼r Gesangaccompagnement so vortheil-

hafle Verbesserungen besitzt, dass die ersten Musiker der Haupt-

stadt die bestimmte Meinung ausgesprochen haben, dass diese

Verbesserungen nicht allein hier, sondern auch im Auslande Epoche

machen werden.

4t Bei der neulichen AuffÃ¼hrung von Schumann's Â»Paradies

und ivi i. in Paris wusslen die Franzosen dieser Musik noch immer

keinen rechten Geschmack abzugewinnen. Um den Cultus der Musik

dieses Meisters dort nun mehr in Schwung zu bringen, hat der in

Paris lebende Musiker Delahayeeine >,sv,, â��â�¢;, Schumann- gebildet,

welche mit der Absicht umgeht, zunÃ¤chst seine Werke fÃ¼r Kammer-

musik durch eine Reihe jahrlicher Concerte in Frankreich bek'annt

zu machen.

4t Jul. Stockbausen hat ein Engagement auf 5â��6 Wochen

nach England angenommen, um im Verein mit der Tieljens u. a.

Sangern von Mapleson'a Operngesellschaft im Januar und Februar die

gewÃ¶hnlich alljÃ¤hrlich stattfindende Tour durch England mitzu-

machen. Ob derselbe auch spater unter Mapleson im Coveotgarden-

Theater an der Oper singen wird, ist noch ungewiss. â�� Ein jÃ¼ngerer

Bruder, Franz Stock hausen, frÃ¼her in Hamburg, dann m Wien,

lebt jetzt als Maitre de chapelle de la Cathedrale in Strassbarg.

4t LÃ¼nebarg. (L. Anger -;. Vacanz einer Organisten- und Mu-

sikdirectorstelle.) Mit dem Tode L. Anger's ist die erste musika-

lische Stelle io diesem altberuhmten Orte frei geworden. Wir erhal-

ten hierÃ¼ber von kundigster Hand einen Privatbrief, den wir im

Wesentlichen mittheilen. Â»Schon frÃ¼her sprach ich meinen Wunsch

gegen Sie Â«us, dass es fÃ¼r den Fall einer Vacanz in LUoeburg uns

gelingen machte, einen tÃ¼chtigen Mann zu gewinnen, welcher geeignet

sei, das musikalische Leben zu heben und demselben die echt kÃ¼nst-

lerische Weibe zu geben. Eine Vacanz ist unerwartet schnell einge-

treten Unser Anger ist in voriger Woche verschieden. Die Haupt-

kirche zu St. Johannis ist ihres Organisten verwaist. Also das erste

Requisitumist: er muss ein tÃ¼chtiger Orgelspieler sein, es ist ein

herrliches Werk, mit vielen prÃ¤chtigen Stimmen wohl eines Mannes

werth, <ler nur in seiner Orgel lebte. Allein diese Stelle nÃ¤hrt Ihn

nicht sie Um t 330â��390 Tblr. ein. Auch hat ein tÃ¼chtiger, streb-

samer Mann neben seinem Kirchendienste noch sehr viel Zeit Ã�brig,

ja eigentlich die ganze Woche mit Ausnahme der Sonntage und Fest-

tage, um als Lehrer, Leiter von Vereinen, Dirigent von Concerten

sich in den Mittelpunkt des musikalischen Lehens zu stellen; und

LUneburg ist ein lohnendes Feld dazu. Es ist eine Stadt von 46,400

Einwohnern, mit vielen BehÃ¶rden, Landdroslei, Ã�bertriebt, einer

alten, auch musikalisch werthvullen Stadtbibliolhek, zwei Garni-

sonen. Ist der Mann ein tÃ¼chtiger Clavierspieler und besonders Ge-

sa nglehrer (eines solchen bedÃ¼rfen wir vor AllemI), so kann er

sich eine glanzende Stellung verschaffen. Der hiesige Musikverein

hat keinen Dirigenten, ebenso der Mannergesangverein Liedertafel.

Hat der Mann nun eine PersÃ¶nlichkeit, welche Begeisterung rar die

Kunst, Hingebung an die Menschen besitzt, nicht behaftet mit den

Schwachen und Untugenden vieler KÃ¼nstler, der es versteht, zu

sammeln und zu einigen zur Losung der hohen Aufgabe der Kunst,

zu begeistern und mit sich fortzureissen: das ist der Mann, wie wir ihn

wÃ¼nschen; und er wird sich bei uns wohl fÃ¼hlen und nicht nur sein

Auskommen haben, sondern auch noch Etwas erÃ¼brigen kÃ¶nnen,

wenn auch nicht jeder dazu angethan ist, so wie der verstorbene

Anger in einer Zeit von 18 Jahren 40,000 Tblr. (sage: vierzigtauaend

Thaler 1) zu erwerben. Ist der Mann fÃ¼r Clavierspiel und Gesang-

unterricht tÃ¼chtig, so kann er fast ein grosssudtisches Honorar be-

anspruchen. Auch die Leitung von Vereinen und musikalische

AuffÃ¼hrungen bringen Etwas ein. Ueber das Besetzungsrecht muss

noch eine VerstÃ¤ndigung getroffen werden. Wahrscheinlich wird der

Kirchenvorstand das Prasentationsrecht-, der Magistrat die Confir-

mation haben Auch wird wohl eine Concurrenz ausgeschrieben

werden.Â« â�� Wer nun nach dieser Mitthcilung, welche die Wunsche

der besten Luneburger Musikfreunde treu wiederspiegelt, zu dem

doppelseitigen Amte eines Organisten und Mnsikdirectors die erfor-

derliche FÃ¤higkeit besitzt, dem bietet sich in jener Stadt ein lange

brach gelegenes, aber dankbar empfangliches Feld. Weitere Aus-

kunft werden wir, soweit es mÃ¶glich ist, gern vermitteln.
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[4il Neue Musikalien

im Verlage von

J. I* i Â«â�¢ t <â�¢ r- I*i Â«â�¢<! <> riu*t M n

in Lelpsig und Winterthur.

â�¢v Â»Â»â�¢

BocA, Joh.Seb., Seehl Sonaten furVioloncell. FÃ¼r Piano-

forte bearbeitet von Joachim Raff. Nr. 1 in Gdur.

10 Ngr. Nr. l inDmoll. SJlNsr Nr.Â» in C dar. 11Â» Ngr.

Ã�rahmÂ», JohanneÂ», Op. 83. Romanzen aus L. Tieck's

Mngelone fÃ¼r eine Sinpslimme mit Pianoforte. Heft 9â��3 Ã¤ 1 â��

Dietrich, Albert, Op. iÂ». Senate fÃ¼r das Pianoforte m

vier HÃ¤nden 1 "

Op. 10. Sinfonie in Dmoll fÃ¼r grooses Orchester. Par-

titur in Â»o * l*

Orchesterslimmen 8 15

Etchmann, J. C., Op. 18. in glÃ¼cklichen Tagen. Vier

GesÃ¤nge fÃ¼r eine mittlere Stimme mit Pianoforte ... 1 â��

Op. 4Â«. In stiller lacht FÃ¼nf GesÃ¤nge fÃ¼r eine mittlere

Stimme mit Pianoforte â�� â�¢â�¢

Haydn,./Â».Â».. Rondo fÃ¼r das Pianoforte. FÃ¼r Pianoforte

und Violine bearbeitet von Hob. Sc ha ab â�� 10

Sinfonien fÃ¼r Orchester, revidirt von FranzWÃ¼ll-

ner. Nr. a in Cdur. Partitur. 8Â° 1 10

Orchesterstimmen l 10

HUler, l'< >â�¢</,, Op. 114. Thema and Variationen f. Piano-

forle zu vier HÃ¤nden 15

Panofka, H., Op. 88. M nonveau Izerclcas progressiv

pour Soprano ou Mezzosoprane avec Accompagnement de

Piano 1 10

Baff, Joachim, Op. 14Â«. Capriccio pour le Piano . . . â�� so

Op. 147. Deax MeditationÂ« p.) m le Piano. Nr. 1, l Ã¤ â�� 10

Op. 148. Scheno pour le Piano â�� 10

Op. 130. Chacoue pour deux Pianos 1 10

Schumann, Clara, Cadenzen zu Beethoven's Clavier-

Concerten. (Cadenz zum C moll-Concert, Op. 87. Zwei

Cadenzen zum G dur-Concert, Op. 58.) 1 â��

WaHner, Franz, Op. 20. Erste leite fÃ¼r Chor u. Solo-

stimmen. Partitur l â��

â�� Stimmen: Sopran, Alt, Tenor, Bass . . . . 4 â�� 10

[13] Im Verlage von F. E. C. Lenekart in Breslau erschienen

soeben:

LÂ«, van HeetlioÂ« eil*Â«

sÃ¤mmtliche Ciavier-Sonaten.

Neu revidirte Ausgabe mit einem Vorwort

von

Ferdinand Hiller.

Billigste, elegant ausgestattete Einzel-Ausgabe in Zinnstich.

Pro Bogen nur l Sgr.

Diese nach den besten Quellen kritisch genau revidirle, correcte

und vollstÃ¤ndige Ausgabe zeichnet sich hinsichtlich des Stiches so-

wohl durch xweckmÃ¤isige Einthellung, als auch durch Sauberkeit,

Deutlichkeit und gefÃ¤llige Form aus. â�� Fingersatz ist nur soweit

angegeben, als er von Beethoven selbst herrÃ¼hrt.

Mit diesen VorzÃ¼gen vereinigt sich noch der bisher unerreichter

Billigkeit Je nach dem Umfange betragt der Preis fÃ¼r eine einzelne

Sonate zwischen einem und T'/i Sgr. Nur die grosse Sonate Op. 106

fÃ¼r Hammer-Clavier kostet 11</i Sgr. Das Vorwort von Ferd. Hlller,

nebst Angabe der Reihenfolge fÃ¼r das Studium der Beetboven'scben

Sonaten 2 Sgr.

[14; Verlag von

J. Rirter-Biedermann in Leipzig and Wioterthur.

Oper in z^vei

von

L. van Beethoven.

VollstÃ¤ndiger Ciavierauszug

bearbeitet von

G. D. Ottert,

Mit den OuvertÃ¼ren in Edur und Cdur

zu vier HÃ¤nden.

Dtulscher uoJ franiÃ¶sisrhfr Teil

Pracht-Ausgabe in gross Royal-Format.

gn ^dnmonk mit Â£tbmÃ¼&tn ^r. 15 ^fr. â�� gn frinstm

t 18

i.

Das Werk enlhitlt nachstehende Beilagen

1. Beethoven's Portrait, in Kupfer gestochen von G.

Gonzenbach.

Vier bildliche Darstellungen, gezeichnet von Moritz

von Schwind, in Kupfer gestochen von H. Merz und

G. Gomenbach, nitmlich:

Eintritt Fldelio's in den Hof deÂ« liefUusmisse*.

Erkennnng>-Scene.

Plstolen-Soene.

Ketten-Abnahme.

3. â��An Beethoven", Gedicht von Paul Heyse.

i. Ein Blatt di-r Partitur in Facsimile von Beethoven's

Handschrift.

5. Das vollstÃ¤ndige Buch der Oper, Dialog, GesÃ¤nge

und Angabe der Scenerie enthaltend. (Deutsch und

franzosisch.)

6. Vorwort mit biographischen Notizen und Angaben

Ã�ber die Entstehung der Oper.

Die Zeichnung der gepresslen und reich vergoldeten

Einbanddecke ist von t. A. ItintgsitM in Leipzig.

AussergewÃ¶bnlicb sorgfÃ¤ltiger Stich und Druck von

Seiten der KÃ¶der" -H i, n Officin tragen endlich dazu bei, das

Werk in allen Theilen zu einer wirklichen Pracht-Ausgabe

zu machen.

[13]

Verlag von

Â«7. Rieter - Biedermann in Leipzig und Winterthur.

OXFORD-SINFONIE

Partitur . . .

Orchesterslimmen

Pr. 1 Thlr. 10 Ngr.

Pr. 3 Thlr.

Verantwortlicher Redakteur: Wilhelm Werner in Leipzig.

Verleger: J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur. â�� Druck von Breitkopf und Hartel in Leipzig.
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V. Jahrgang.

Inhalt: Beethoveniana. XV und XVI. â�� Anzeigen und Beurtheilungen (Kirchliche ChorgesÃ¤nge. C. L. Vieth : Theorie der Musik). â��

Berichte. Nachrichten und Bemerkungen. â�� Anzeiger.

Beethoveniana.

Mlttheilnng-en von tingUr Nottebohm.

XV.

(Zur Geschichte einer alten Ausgabe.) Ferdinand Ries er-

zihlt (Biogr. Not. S. 4 JO): Â»Beethoven's Violin-Quintelt (Op. 19)

in C-dur war an einen Verleger nacb Leipzig verkauft worden,

wurde aber in Wien gestohlen und erschien plÃ¶tzlich bei A.

und Comp. Da es in einer Nacht abgeschrieben worden war,

so fanden sich unzÃ¤hlige Fehler darin; es fehlten sogar ganze

Takte. Beethoven benahm sich hierbei auf eine feine Art, von

der man nacb einem zweiten Beispiel sich vergebens umsieht.

Er begehrte nÃ¤mlich, A. sollte die fÃ¼nfzig bereits gedruckten

Exemplare mir nach Haus zum Verbessern schicken, gab mir

aber zugleich den Auftrag, so grob mit Tinte auf das schlechte

Papier zu corrigiren und mehrere Linien so zu durchstreichen,

dass es unmÃ¶glich sei, ein Exemplar zu gebrauchen oder zu

verkaufen. Dieses Durchstreichen betraf vorzÃ¼glich das Scherzo.

Seinen Auftrag befolgte ich treu, und A. mussle, um einem

Processe vorzubeugen, die Platten einschmekeni.

Diese Mittheilung ist zum Theil nicht richtig. Es ist richtig,

dass das an Breilkopf und KarlÂ«! in Leipzig verkaufte Quintett

Op. J9 ziemlich gleichzeitig bei Artaria u. Comp. in Wien ge-

druckt wurde. Dass Beethoven an dieser Ausgabe nicht be-

Iheiligt war, gebt hervor aus zwei ErklÃ¤rungen , die er in der

Wiener Zeitung vom 11. Januar <803 und vom 3l. MÃ¤rz 4804

verÃ¶ffentlichte und von denen die erste lautet:

An die Husiklie bhaber.

Indem ich das Publikum benachrichtige, dass das von mir

lÃ¤ngst angezeigte Originalquintetl in Cdur bey Breitkopf und

HÃ¤rtel in Leipzig erschienen ist, erklÃ¤re ich zugleich, dass ich

an der von dem Herrn Artaria und Hollo in Wien zu gleicher

Zeit veranstalteten Auflage dieses Quintetts gar keinen Anlheil

habe. Ich bin zu dieser ErklÃ¤rung vorzÃ¼glich auch darum ge-

zwungen, weil diese Auflage hÃ¶chst fehlerhaft, unrichtig, und

fÃ¼r den Spieler ganz unbrauchbar ist, wogegen die Herren

Breitkopf und HÃ¤rtel, die rechtmÃ¤ssigen EigenthÃ¼mer dieses

Quintetts, alles angewendet haben, das Werk so schÃ¶n als

mÃ¶glich zu liefern. Ludwig van Beethoven.

Die andere ErklÃ¤rung lautet:

Nachricht an das Publikum.

Nachdem ich Endesunterzeichneier den 82. JÃ¤nner 4803

in die Wienerzeilung eine Nachricht einrÃ¼cken liess, in wel-

cher ich Ã�ffentlich erklÃ¤rte, dass die bey Hr. Hollo veranstal-

tete Auflage meines Original - Quintetts in Cdur nicht unter

V.

meiner Aufsicht erschienen, hÃ¶chst fehlerhaft, und fÃ¼r den

Spieler unbrauchbar sey, so widerrufe ich hiermit Ã¶ffentlich

diese Nachricht dabin, dass Herr Hollo u. Comp. an dieser

Auflage gar keinen Antheil haben, welches dem verebrungs-

wÃ¼rdigen Publico zur EhrenerklÃ¤rung des Hrn. Hollo u. Comp.

anzuzeigen ich mich verbunden finde.

Ludwig van Bethofen.

Es ist aber nun nicht wahr, dass. wie Ries sagt, die Plat-

ten umgescbmolzen wurden. Im Gegenlheil: gedruckte Exem-

plare kamen in den Handel und die Platten gingen spÃ¤ter von

Artaria an Hollo Ã¼ber, dem Beethoven die EhrenerklÃ¤rung ge-

than hatte, und Hollo verkaufte (nach Whistling's Verzeich-

nissen) seine Ausgabe noch im Jahre 1828.*) Es liegen vier

Exemplare aus verschiedener Zeit vor. Der Titel des Ã¤ltesten

von diesen Exemplaren lautet:

Gran Quintetto pour deux Violons, deux Altes, et Violoncelle

compose et dedie a Monsieur le Comte tlâ�¢ de Fries par Louis

van Beethoven. Nr. 3. d Vienne chez Artaria Comp. Ã¤ MÃ¼nich

chez F. Halm, a Francfort chet Gayl et Sudler.

Eine Verlagsnummer fehlt. Der Stich ist schlecht und dann

ist, nach Buethoven's Worten, die Ausgabe Â»fÃ¼r den Spieler

ganz unbrauchbarÂ«, weil bei einigen Stellen auf das Umwenden

der BlÃ¤tter gar keine RÃ¼cksicht genommen ist. Dass ganze Takte

fehlen, wie Ries behauptet, kann nicht gesagt werden. â�� Das

zweite Exemplar unterscheidet sich von dem vorigen dadurch,

dass mit RÃ¼cksicht auf das Umwenden der BlÃ¤tter einige Seiten

in allen Stimmen neu gestochen sind und dass auf dem Titel

nach dem Worte "Beethoven' noch steht: Â»/!<â�¢<â�¢Â« et corige par

lui mimeÂ». â�� Das dritte Exemplar ist mit dem vorigen Ã¼ber-

einstimmend, nur bat es eine Verlagsnummer (IB'ji., bekom-

men. â�� Das vierte Exemplar endlich ist mit den beiden vori-

gen Ã¼bereinstimmend, nur bat es eine andere Firma (statt

Artaria Comp.: T. Hollo) und wieder eine andere Verlagsnum-

mer (4302) bekommen.

Das Vorhandensein dieser Drucke und dann der Beisatz auf

dem Titel: vlicvÃ¼ et corige par lui mime' macht es wohl un-

zweifelhaft, dass Beethoven spÃ¤ter sich der Ausgabe annahm

und sie corrigirte; denn es ist nicht denkbar, dass Artaria den

Beisatz ohne Grund und ohne Beethoven's Einwilligung hÃ¤tte

machen kÃ¶nnen. **)

*) Han findet eine dieser Ausgaben auch angefÃ¼hrt im Intelli-

genz-Blatt zur Leipziger Allg. Musik. Zeitung vom Januar 4805.

"i Beethoven schreibt am 4. Juni 480$ an Artaria u. Comp. :

Â»Ich melde Ihnen hiermit, dass die Sache wegen des neuen Quintetts

schon zwischen m i r und Gr. Fries ausgemacht ist, der Herr Graf

hat mir heute die Versicherung gegeben, dass er Ihnen hiermit

A
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Die ganze Geschichte wirft ein Liebt auf das damalige Ver-

hÃ¤ltnisÂ« zwischen Componislen und Verlegern. Bei Beethoven's

Lebzeit scheinen sich diese ZustÃ¤nde nicht viel gebessert zu

haben. Thalsache ist, dass wenigstens bis zum Jahre 1823 die

meisten und namentlich die nicht sehr umfangreichen Werke

(Sonaten u. *. w.), deren rechtmÃ¤ssigeu Betrieb Beethoven

einem Verleger im Â»AuslamleÂ« Ã¼bergeben hatte , auch in Wien

gedruckt wurden. Es lÃ¤sst sich hier ein Nachdruck namhaft

machen, an dessen Herstellung Beethoven selbst nicht unbe-

tbeiligt war. Der Verleger Schlesinger in Berlin hatte das

Eigentumsrecht der Sonate in C-moll Op. < l < erworben und

den Druck in Paris besorgen lassen. Wie den Sonaten Op. 109

und Op. H 0, so stand es ihr bevor, bei ihrem Erscheinen auch

in Wien gedruckt zu werden. Schlesinger's Ausgabe war spÃ¤-

testens im Mai 4 823 in Wien angekommen (eine Anzeige steht

in der Wiener Zeitung vom 27. Mai 48J3) und Beethoven Ã¼ber-

nahm es nun selbst, den von der Handlung Cappi und Diabelli

in Wien unternommenen Druck nach seinem Hanuscript und

nach der in Paris gedruckten Originalausgabe zu corriglren. *)

Dies geht aus folgenden Briefsteller) hervor. Beethoven schreibt

an Diabelli: Â»Ich habe gestern statt der franzÃ¶sischen Ausgabe

der Sonate in Cmoll mein Hanuscript in Zerstreuung geschickt

und bitte mir dasselbe zurÃ¼ckzustellenÂ«. In einem anderen Briefe

beissl es: ilch rathe Ihnen die Sonate in Cmoll noch einmal

selbst anzusehen, dÂ«nn der Stecher ist nicht musikalischÂ« etc.

In einem dritten Briefe, schreibt Beethoven: Â»Sobald die Cor-

reclur von der Sonate" vollendet, senden Sie mir selbe sammt

franzÃ¶sischen Exemplar wieder zuÂ« etc. An Schindler wird ge-

schrieben: Â»Erkundigen Sie sich bei dem Erzflegel Diabelli

wann das franzÃ¶sische Exemplar der Sonate in Cmoll abge-

druckt. Zugleich habe ich mir 4 Exemplare fÃ¼r mich ausbe-

dungen davon , wovon eins auf schÃ¶nem Papier fÃ¼r den Car-

dinalÂ«. Als Beethoven dem Cardinal am I. Juni 1823 ein

Exemplar schickt, bemerkt er: 'Die Sonate in Cmoll ward in

Paris gestochen sehr fehlerhaft, und da sie hier nachgestochen

wurde, so sorgte ich so viel wie mÃ¶glich fÃ¼r CorreclheilÂ« etc.

XVI.

(Ein Brief-Concept.) Diejenigen Briefe Beelboven's, welche

an Verleger gerichtet und geschÃ¤ftlicher Art sind, sind in der

Regel von fremder Hand geschrieben und von Beethoven nur

unterschrieben. Beethoven begleitet einmal (in einem Schrei-

ben aÂ« den Verleger Schott vom SO. Hai 1824) einen solchen

Brief mit den Worten : Â»Ich habe durch einen GeschÃ¤ftsmann

diesen Brief schreiben lassen, da ich wenig bewandert in der-

gleichenÂ«. Da nun aber zu einigen von diesen Briefen sich die

von Beethoven's Hand geschriebenen Concepte aufgefunden

haben, in denen mit kaufmÃ¤nnischer Vorsicht die wichtigsten

bei einer Recbtsabtretung zu berÃ¼cksichtigenden Punkte (Be-

stimmung des Honorars, Angabe der Zeit und Art der Bezah-

lung a. f. w.) bedacht sind:**) so kann man wohl der Meinung

werden, es kÃ¶nnten dabei auch andere Motive mit im Spiele

gewesen sein, als die blosse Unbewandert heil in dergleichen

Dingen. Â«Man wird darÃ¼ber aber jetzt nicht urtbeilen kÃ¶nnen,

weil die dazu nÃ¶tbigen und beweiskrÃ¤ftigen Briefschaften noch

nicht io genÃ¼gender Anzahl gesammelt sind ond, so weil sie

gesammelt sind, nicht in ganz vertisslicher MittheHung vorlie-

ein Geschenk machen willÂ« u. Â». w. Mit dam -neuen. Quintett kann

schwerlich das nachgedruckte Quintett Op. 19 gemeint sein.

*) Im Jahre 4847 liess man die Ausgabe eingeben.

**) Das ist t. B. der Fall bei dem Briefe an Peters in Leipzig vom

S. Juni 4811, welcher in der Leipziger Allg. Musik. Zeitung vom

80. Sept. 4863 verÃ¶ffentlicht wurde. Der von Beethoven geschrie-

bene Entwurf liegt in Wien, die VOQ ihm unterschriebene Abschrift

in Leipzig. Die Ã�edactioa, welcher eine Abschrift des Entwurfs zur

VerÃ¶ffentlichung mitgelheilt war, hat jedoch das m Leipzig befind-

liche Eiemplar fÃ¼r maassgebend gehMten und jene Abschrift danach

Â«corngirtÂ«.

gen. Wir begnÃ¼gen uns, hier zur VervollstÃ¤ndigung deÂ£ vor-

handenen Materials durch Millheilung eines einschlÃ¤gigen Schrift-

stÃ¼ckes einigermaassen beizutragen. Das SchriftstÃ¼ck ist der

von Beethoven aufgesetzte Entwurf zu einem Briefe an den

Verleger Schlesinger in Berlin.*) Wir theilen es mit allen

Schreibfehlern (wir rechnen dazu auch die vergessenen WÃ¶r-

ter), Aenderungen, Randbemerkungen u. dergl. und so genau

und Ã¼bersichtlich mit, als es der Druck gestaltet. Die Rand-

bemerkungen und ZusÃ¤tze Beelboven's stehen neben den Stel-

len, zu welchen sie gehÃ¶ren und verweist jedesmal, wie bei

Beethoven, ein Zeichen (X. Vi-de) daraufhin. Die von Beet-

hoven durchstrichenen Stellen, theils im Concept selbst, tbeils

am Rande, haben wir mit eckigen Klammern [] eingefasst.

Beethoven schreibt:

Euer Woblgebohren l Baden am

45uÂ°Juli.

Mit grossem VergnÃ¼gen erhielt ich ihre allgemeine Berl.

Musik. Zeitung, u. bitte sie mir selber immer iheilhafiig

zu machen, durch Zufall gerielhen mir einige BlÃ¤tter da-

von in die Hunde worin ich den geistreichen Redak-

teur Hr. Marx sogleich erkannte, u. wÃ¼nsche dass er fort-

fahre das HÃ¶here u. wahre Gebiet der Kunst immer mehr

aufzudecken, welches gewinn fÃ¼r dieselbe sein wird,

u. das blosse Silbenza'nlen etwas in abnÃ¤hme bringen

durfte. â�� auf ihr Verlangen zeige ich ihnen an, dass ich

ihnen 2 grosse neue Violin Quartetten Ã¼berlassen kÃ¶nnte, das

Honorar fÃ¼r eines wÃ¤re 80 #, [X welches mir auch schon

dafÃ¼r gebotheu, jedoch aus Ã¤ndern RÃ¼cksichten] denn Seit

einiger Zeit sucht man von allen Seiten sehr meine werke

u. so ist mir auch schon auf die itetlen dieses gebolhen,

ebenso Z. B. auf eine ihÃ¤ndige Klavier Sonate dasselbige,

Vi [de. ich wÃ¼rde ihnen aber gern den Vorzug geben.] ich

glaube aber, dass da Sie diese quartetten nach Paris London

schicken kÃ¶nnen [X wie ich denn von Ries weiss, dass ihr

Sohn in Paris auch schon frÃ¼her meine Kompositionen da-

hin gegeb.] eher noch mehr geben kÃ¶nnten jedoch bin ich

damit zufrieden,-nach London schicke ich selbst nichts

mehr, seit mein Freund u. SchÃ¼ler Ries nicht mehr da ist,

da die correspnnd. u. das Besorgen zu viel Zeit wegnimmt,

und ein Priester des Apoll ohnebin mit d. d. verschont sein

mtlste, leider fordern unterdessen die UmstÃ¤nde, dass der

blick von oben auch sich [in die Tiefe verlieren muss, da-

bin, wo die bÃ¶sen Unterirdischen Machte hausen] auf die

Erde verlieren muss. â�� um ihnen Ã¼brigens einen Beweiss

zu geben, wie ich auf sie rUcksicht kÃ¶nnen sie mir einen

Wechsel auf ein gutes Hauss hier auf 3 auch i Monatbe

anweisen, auf Erhaltung dieses erhalten sogleich die quar-

teÃ¼en, doch erwarte ich jetzt erst ihre geneigte Antwort,

worauf ich ihnen dann schreiben werde, wann sie den

Wechsel schicken sollen, gegen welchen alsdenn die itet-

ten dort sogleich abgegeb. werden, denn es ist nicht Eh-

renvoll u. zu Umstand!, erst zu warten bis diese werke

erst in Berl. ankommen, â�� ich halle es Ã¼berall so, sie

kÃ¶nnco sich drauf verlassen, dass die itetlen sogleich als

ich den Wechsel erhalle gegen selben abgeg. werden â��

gern werde ich ihnen auch zuweilen einen Beitrag einen

Kanon oder d. g. zur B. allg. Z. liefern, wenn man es

wÃ¼nschen wird â�� eilen sie nun mit der antwort, damit

ich gerade diese iletten [X niemanden Ã¤ndern gebe],

welche ich wÃ¼nschte, dass H. Marx zuerst zu gesiebte

bekÃ¤me, bei ihnen in Berlin [heraus] erschienen.

Euer woblgebobren

mit [alter] Achtung

[Ergebenster] Beethoven

*) Das Original ist im BÂ«e*r des MMibeUer*.
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schicken sie ihren Brief gefalligst gleich durch die Brief-

post, denn lange kann ich nicht warten Es braucht gar

nichts als an Ludwig van Beethoven in Wien.

Es l'asst sich nun Folgendes bemerken. Eine Jahreszahl hat

Beethoven nicht angegeben; seinem Inhalt nach kann das

Schreiben aber nur dem Jahre (BIS angehÃ¶ren. Die zwei

Quartette, welche Beethoven anbietet, sind das in A-moll

(Op. 13S) and das in B-dur (Op. 130). Beide wurden im Jahre

|SÂ»5 componirt; jedoch war zur Zeit, als Beethoven den Brief

aufsetzte, das in B-dur noch nicht ganz fertig. Die vierbÃ¤ndige

Ciavier-Sonate taucht auch in der Correspondenz mit Diabelli

Huf. In einem Briefe vom tÂ». August I8S4 an Diabelli macht

sich Beethoven anheischig, eine vierhÃ¤ndige Sonate zu schrei-

ben ; und in einem anderen Briefe schreibt er sogar von vier-

hÃ¤ndigen Sonaten, welche Diabelli ganz gewiss erhallen wÃ¼rde.

Dass Beethoven im Sinne halte, solche zu schreiben, kann wohl

nicht bezweifelt werden ; man kann aber auch mit Sicherheit

behaupten, dass kein Satz davon fertig geworden ist. Beet-

hoven erwÃ¤hnt ferner die von Marx redigirte Berliner allge-

meine musikalische Zeitung. Die erste Nummer derselben er-

schien am 7. Januar (KÃ¼. Was endlich Ferdinand Ries, den

SchÃ¼ler Beethoven'Â«', betrifft, so kann man bemerken, dass der-

selbe London nach zwÃ¶lfjÃ¤hrigem Aufenthalte im Sommer (8Z4

verliess und nach Godesberg bei Bonn zog.

Was nun mit dem mitgetheilten Entwurf geschehen sollte,

das erfahren wir aus einigen Briefen Beethoven's an seinen

Neffen, in welchen auf jenen Entwurf Bezug genommen wird.

In einem Briefe beisst es u. a. : 'Lieber Sohn l Du siehst aus

den Beilagen alles, â�� schreibe diesen Brief an Schlesinger

Fasse manches besser, ich glaube, dass man auf 80 â�¢$ wohl

rechnen kÃ¶nnte. â�� Wenn es nÃ¶thig?! warte mit dem Brief an

Galitzin, jedoch den an Scblesinger besorge SamstagsÂ«. In

einem anderen Briefe, geschrieben in Â»Baden am l 5ten JuliÂ«,

schreibt Beethoven: Â»Lieber Sohn! In dem Briefe an Schleâ��

singer ist noch nachzufragen, ob FÃ¼rst Radziwill in Berlin ist. â��

Wagen den 80 Q kannst du auch schreiben, dass selbe nur in

C.-Gulden, der $: zu 4 fl. 30 kr. brauchen gezahlt zu wer-

den, jedoch Ã¼berlasse ich dir das selbst, denn zu viel ist es

Dicht fÃ¼r den, da er England und Frankreich mit hat. â��

Wegen dem Wechsel von 4 Monathen musl Du Dich auch

recht ausdrÃ¼ckenÂ« u. s. w. (VollstÃ¤ndiger findet man diese Briefe

in den von L. Nohl herausgegebenen Briefen Beethoven's

Nr. 356 und 358.) Der Neffe sollte also den Brief Ins Beine

schreiben und die Reinschrift dann befÃ¶rdern. Ob es gesche-

hen, wissen wir nicht. Es ist aber nicht zu bezweifeln, da

Scblesinger bald darauf (nach Schindler im August (815, vgl.

dessen Biogr. H, S. H ,1 und 14 8) eines der angebotenen Werke,

nÃ¤mlich das Quartett in A-moll, Ã¼bernahm.

Anzeigen und Beurtheilungeii.

Â«nU, KdÂ«ard, SeeksuMreiuIg leicht Miffthrhire Kr alle .Soun-

Â«*d Festtage feststehende litirgisehe ChwuUe und Antworten

fir drei liaÂ«erstlÂ«iÂ»ea, mit beigefÃ¼gten Bezeichnungen

fÃ¼r die Athemzllge. Berlin 4870, Wilh. MÃ¼ller. Partitur

Pr. 20 Sgr.

Das Heftchen enthÃ¤lt die liturgischen ChÃ¶re nach Vorschrift

der Agende fÃ¼r die evangelische Kirche in den kgl. preussi-

schen Landen, nÃ¤mlich: 4. Das Â»Ehre sei dem VaterÂ« (nach

dem Psalm), J. das 'Kyrie eleison* (nach dem SÃ¼ndenbekennl-

niss), 3. das Â»Ehre sei Gott in der HÃ¶heÂ« fÃ¼r die gewÃ¶hnlichen

Sonntage und die Â»grosse DoxologieÂ« fÃ¼r die hoben Festtage,

4. das Â»Allehija* und S. das Â»Heilig* nebst den Ã¼blichen Ant-

worten auf die Worte des Geistlichen, wie "Amen*, Â»Und mit

deinem GeisteÂ« etc. Fast sÃ¤mmtliche Textworte sind verschie-

dene Male durchcomponirt. Es wÃ¤re unnÃ¼tz ein Wort des Lobes

Ã¼ber die Sangbarkeil, Gediegenheit und die ZweckmÃ¤ssig-

k e i t der vorliegenden Arbeit zu sagen, welche wir allen kirch-

lichen MÃ¤nnervereinen, die nach einer wahren gesanglichen

Ausbildung streben, auf das wÃ¤rmste empfehlen. Der Meisler

Grell spricht sich Ã¼ber die AusfÃ¼hrung der Composilionen fol-

gendermaassen in einem kurzen Vorwort aus: Â»Der Verfasser

Â»der nachfolgenden GesÃ¤nge hat dieselben weder mit Tempo-

Â»Ueberschriflen noch mit Vorlragszeichen versehen, da er von

Â»den Lehrern und Cbordirigenten, welche das Werk ihrer Auf-

Â»merksamkeit wÃ¼rdigen und es benutzen kÃ¶nnen, sicher <â�¢<â�¢-

Â»warten darf, dass sie nach Anleitung der Textworle und des

Â»musikalischen Salzes hierÃ¼ber selbstÃ¤ndig zu bestimmen voll-

Â»kommen befÃ¤higt und berufen sein werden. â�� Im Allge-

Â»meinen dÃ¼rfte bei der AusfÃ¼hrung hauptsÃ¤chlich dafÃ¼r zu sor-

Â»gen sein, dass die Bassslimme recht zahlreich, die zweite

Â»Tenorstimme nicht zu stark besetzt ist, und dass alle Singen-

â�¢den nach der alten Gesangsregel, je hÃ¶her desto sanfter, je

Â»tiefer desto krÃ¤ftiger die Stimmen erklingen lassen. â�� Bei

Â»zahlreichen ChÃ¶ren kÃ¶nnen die SÃ¤nger der Zahl nach gelheilt

Â»werden und die eine HÃ¤lfte als erster Chor die Tutlis, die an-

Â»dere als zweiter Chor (auch an einem anderen Ort der Kirche

Â»aufgestellt) die Solos Ã¼bernehmen. â�� Da fÃ¼r alle Texte roeb-

â�¢rere Salze in verschiedenen Tonarten vorhanden sind, so wird

â�¢ein Dirigent fÃ¼r jede gotlesdienslliche AuffÃ¼hrung eine beson-

Â»dere Wahl treffen und durch die absichtlich in sehr verschie-

Â»denen Gestalten gegebenen und eingerichteten kleinen Ant-

Â»worten jeden beliebigen Wechsel vornehmen und dazu die

Â»bequemste Verbindung der Tonarten herstellen kÃ¶nnen. â��

Â»FÃ¼r sehr nÃ¼tzlich hÃ¤lt der Verfasser den auch in diesem Werk

Â»wieder angewendeten lÃ¤ngst vergessenen Custos am SchlÃ¼sse

Â»jeder Zeile einer Stimme, woraus gesungen werden soll. Dies

Â»harmonische Zeichen ist fÃ¼r diejenigen sehr hÃ¼lfreich, fast un-

Â»enlbehrlich, welche wirklich mit Bewusslsein nach Intervallen

Â»zu inloniren und fortzuschreiten angeleilet worden.Â« So weit

der Verfasser; seine Arbeit schliesst sich eng einer anderen

Ã¤hnlichen vor einigen Jahren erschienenen an, welche die Mo-

tetten nach dem SÃ¼ndenbekenntniss ebenfalls in einfach drei-

stimmiger Behandlung enthÃ¤lt und folgenden Titel fÃ¼hrt:

Iwaaiig Matettei fÃ¼r jede Zeit. FUr drei MÃ¤nnerstimmen

von Ed, Srell. Neu-Ruppin 186t, R. Petrenz. Preis der

Partitur 27 Sgr., der einzelnen Stimme 6 Sgr. netto.

Da diese Sammlung, obwohl sie schon vor ISngerer Zeit

herausgekommen ist, noch nicht in unserer Zeitung besprochen

und angezeigt ist, so halte ich es fÃ¼r Pflicht, die Herren Chor-

Dirigenten und namentlich die Herren Seminar-Musikdirectoren

auf dieselbe besonders aufmerksam zu machen. In musika-

lischer Beziehung bietet sie den SÃ¤ngern eine reichere Aus-

wahl von GesÃ¤ngen als die erstgenannte, sowie auch einzelne

StÃ¼cke derselben von grÃ¶sserem Umfange sind. Die AusfÃ¼h-

rung geschieht nach denselben GrundsÃ¤tzen; auch hier sind

Ã¼berall durch kleine Striche ( fl ) die zum Athemholen zweck-

mÃ¤ssigen Stellen bezeichnet. Grell hat den ersten Tenor als

einen Â»hÃ¶herenÂ«, den zweiten als einen Â»tieferenÂ« be-

zeichnet. Von dem hÃ¶heren sagt er aber in der Vorrede, waa

von allen MÃ¤nnergesangvereinen nicht genug beherzigt werden

kann: Â»Man glaube nur nicht, dass die hÃ¶chsten Lagen der

Â»Oberstimme durchaus von allen SÃ¤ngern mit der vollen

Â»Bruststimme gesungen werden mÃ¼ssen, und dass der ricb-

Â»tig anschliessende Gebrauch des Pelsetts entbehrlich oder

Â»Ã¼berall verwerflich und vom Debel seiÂ«. Trotzdem aber, dass

die eine von den Tenorstimmen im Ganzen eine hÃ¶here Lage

als die andere hat, benutzen beide dennoch Ihre Stimmlage voll-

kommen sich bisweilen Ã¼bersteigend und bewegen sich in den

sangbarsten Wendungen, wodurch eben die Grell'schen

tÂ»
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Composilionen so Ã¼bend fÃ¼r die Stimmen und so zweckmÃ¤ssig

fÃ¼r den Unterricht sind. Beim Gebrauch wird auch derjenige,

welcher an die hier gebotene Schreibart sonst nicht gewÃ¶hnt

st, bald bemerken, welch' harmonische Wirkung diese drei-

stimmigen Satze bei ihrer grossen Einfachheit und schein-

baren Schmucklosigkeit zu machen im Stande sind.

Bluuer, ItrtlÂ«, Ire! kute Ittottn fÃ¼r vierstimmigen Chor,

Op. 27. Nflu-Ruppin (1869 erschienen, jedoch leider

ohne Angabe des Jahres!), Rud. Pelrenz. Preis der Par-

titur 40 Sgr., der einzelnen Stimme 4>/j Sgr. netto.

Die drei ohne Instrumentalbegleitung gedachten Motetten

fÃ¼r Sopran, Alt, Tenor und Bass sind, wie auf dem Titelblatt

besonders bemerkt ist, entweder einzeln oder im Zusammen-

bange, d. h. als ein aus drei Nummern bestehendes StÃ¼ck zu

singen und empfehlen sich durch einfache Harmonie und sang-

bare StimmfÃ¼hrung fÃ¼r kirchliche Gesangvereine und Schul-

chÃ¶re. Besonders anerkennend mÃ¼ssen wir hervorbeben, dass

die Stimmlage durchweg (auch im All) bequem ist und weder

in der HÃ¶he, noch in der Tiefe die schicklichen Grenzen Ã¼ber-

steigt. In der Erfindung und im Ausdruck sind sie zwar nicht

bedeutend, doch werden sie, gut gesungen, Immerhin durch

ihre VocalmÃ¤sslgkeit einen wohlthuenden Eindruck machen

und beim Gottesdienst u. s. w. wohl zu verwenden sein.

H. Bellermann.

Theorie 4er Iiilk. Leicbtfassliche Anleitung zum Akkom-

pagniren, zum Moduliren, l'riilutliroii und Fantasiren,

zum Extemporiren und Komponiren. â�� Ein Handbuch

zum VerstÃ¤ndniss der Musik; sowohl als Leitfaden zum

Unterricht, wie zum Selbststudium: insbesondere fÃ¼r

gebildetÂ« Dilettanten und angehende Organisten. Mit

560 in den Text gedruckten Beispielen und Aufgaben,

von C. L. Vletb. Paderborn, 4870. Verlag von Ferdinand

Scboeningb. VII und 263 Seiten er. 8.

Ein langer Titel eines nicht sehr umfangreichen Buches, ja

eigentlich drei Titel zu drei verschiedenen BÃ¼chern.

Â»Theorie der MusikÂ« ist zunÃ¤chst eine Sache fÃ¼r sich.

Man pflegt sie zwar in neueren LehrbÃ¼chern anzusehen als das

Fach, unter welches AllÂ« befasst wird, was die Musiklehre

zum Zweck hat. Aber dies ist nur ein Beweis unserer heutigen

musikalischen Begriffsverwirrung. Musiklehre in dem hier an-

gegebenen, auf das Praktische gerichteten Sinne und Musik-

theorie sind zwei weil verschiedene Dinge; Alles, was der Herr

Verfasser dem Leser zu bieten beabsichtigt, gehÃ¶rt (wie schon

Im vorigen Jahrgang d. Bl. S. 3S7 bei einer Ã¤hnlichen Gelegen-

heit bemerkt wurde} in die Praxis der Musik. Klarheit in den

Grundbegriffen, wenn auch fÃ¼r die Musikpraxis nicht schlech-

terdings nothwendig, bleibt doch immer eine schÃ¶ne Sache.

Was nun zweitens eine Â»Leichtfassliche AnleitungÂ«

zum Accompagniren, Moduliren, Phantasiren bis hinauf zum

Componiren anlangt, so bat diese ihren ganz eng begrenzten

Zweck, und man wird hier ebensowenig etwas von musika-

lischen Problemen erfahren wollen, wie in einem Kochbnche

von den chemischen Untersuchungen der Substanzen. Wer

durch eine Â»leichtfasslichei Anleitung, also ohne viel MÃ¼he und

Kopfbrecben, dabin gefÃ¼hrt werden soll, die genannten musi-

kalischen Gerichte (Accompagniren, Moduliren, PrÃ¤ludiren,

Pbantasiren, Extemporiren und Componiren) auftragen zu kÃ¶n-

nen , dem muss man durch ganz bestimmte Recepte, ohne

irgendwelche BegrÃ¼ndung, unter die Arme greifen, wofÃ¼r na-

mentlich wieder die KÃ¼chenhandbÃ¼cber mit ihrem Â»Man nehme

ein Pfund Weizenmehl, % ['fl1- Butter, 6 Eien etc. ein un-

Ã¼bertreffliches Muster darbieten.

Herr Vielh nennt sein Werk ferner Â»Bin Handbach zum

VerstÃ¤ndnis der MusikÂ«; item einen Â»LeitfadenÂ« zum Un-

terricht â�� und Alles fÃ¼r Â»gebildete DilettantenÂ« wie fÃ¼r ran-

gebende OrganistenÂ« gleichmSssig zu gebrauchen. Ein Â»Hand-

buchÂ« , bestimmt in das VerstÃ¤ndniss der Musik einzufÃ¼hren,

ist wiederum etwas fÃ¼r sich, auch fÃ¼r einen weiten Kreis von

Kunstfreunden und Musikern willkommen, aber nur dann, wenn

es seinen Zweck genau ins Auge fasst und diesen ohne Ab-

schweifung zu erfÃ¼llen strebt. Die TitelhÃ¤ufung erklÃ¤rt sich

wohl weniger aus dem Bestreben, recht deutlich zu sein (Â»Der

Zweck des gegenwÃ¤rtigen Lehrbuches ist durch den Titel deut-

lich ausgesprochenÂ«, heisst es im Vorwort) , als vielmehr aus

der Absicht, verschiedenartige Leser und KÃ¤ufer auf den Inhalt

aufmerksam zu machen. Eine solche Absicht ist durchaus un-

verfÃ¤nglich ; aber wir glauben nicht, dass sie ihren Zweck er-

reicht, es mÃ¶chte denn das Buch selber durch seinen Inhalt

anziehend wirken.

Ueber diesen Inhalt freut uns sagen zu kÃ¶nnen, dass die

Darstellung anregend ist und auf einen geschickten Lehrer

schliessen lÃ¤sst. Ordnungslosigkeil und schwankende Begriffs-

bestimmungen sind beim mÃ¼ndlichen Unterrichte auch weniger

nacbtheilig, als beim schriftlichen, vorausgesetzt, dass kein

vollkommener Cursus der Composition durchgemacht werden

soll. Freilich gilt Ã¼berall, dass Ordnung halbe Lehre ist. Das

unklare Durcheinander rÃ¼hrt bei dem Verfasser nun zum Tbeil

daher, dass zu Vielerlei vorgebracht wird. Als Beleg wÃ¤hlen

wir was S. (6 Ã¼ber die Melodie gesagt ist: Â»Melodie ist die

Folge einer Reibe von TÃ¶nen in rhythmischer Ordnung â�� die

Hauptstimme, der Gesang. (SpÃ¤ter werden wir sehen, wie die

Melodie in verschiedenen Stimmen auftreten kann.) Es giebt

Haupt- und Nebenmelodien. Das Wesentlichste oder die Seele

eines TonstÃ¼cks, der eigentliche, wort fÃ¼hrende Tbeil der mu-

sikalischen Rede ist die Melodie; die Harmonie ist ihr unter-

geordnet , trÃ¤gt und unterstÃ¼tzt sie jedoch und verstÃ¤rkt ihren

AusdruckÂ«. Hierin sind einige Elemente zur Begriffsbestimmung

der Melodie erwÃ¤hnt, aber der SchÃ¼ler ist durch das Vorauf-

gehende in keiner Weise vorhereilet, sie zu fassen. Wirkliche

Definitionen aber mÃ¼ssen entwickelt werden, eine aus der an-

deren. Der Herr Verfasser fÃ¤hrt unmittelbar darauf fort: Â»Eine

eigentliche Melodie, als solche erfunden, leicht fliesseod, sing-

bar und von passendem Ausdruck, kommt zuerst in den Con-

certi Viadana's (f 1634) vor (I), wÃ¤hrend bei frÃ¼heren Ton-

setzern und selbst bei Paleslrina (f (594), dem grÃ¶ssten Kir-

chencomponisten der alten italienischen Schule, die melodischen

Stellen mehr als Motive fÃ¼r den Conlrapunkt erschienen, oder

als ein Gesang, welcher eben dem- Contrapunkte (oft auch nur

der Accordfolge) ein zufÃ¤lliges Dasein verdankt. Gute, schÃ¶ne

Melodien zu machen oder zu erfinden ist nicht Jedermanns

Sache, und lassen sich dafÃ¼r mehr Andeutungen als Regeln

geben (Mattbeson, Generalbassschule) ; die einzige allgemeine

Regel heisst Symmetrie, oder wie A. B. Marx (Compositions-

lebre) sagt: Folgerichtigkeit und StetigkeitÂ«. Womit gerade so

viel gesagt ist, wie mit allen leeren Worten, 'die nichts sagen.

Â»Die meisten neueren Compositionslehrer knÃ¼pfen die Bildung

von Motiven, SÃ¤tzen und Perioden an die Tonleiter, und fangen

mit dem ersten Ton ihre Gebilde an.Â« (S. 46.) So ist es; mit

dem ersten Ton fangen sie an, und mit Confusion hÃ¶ren sie

auf. Alles, was in der Kunstlehre nur eine mechanische

Grundlehre hat, kann nie zu einem gedeihlichen Resultat fÃ¼h-

ren ; und mechanisch ist die gegenwÃ¤rtig verbreitete Musiklehre

durch und durch. Wenn nun der Herr Verfasser bei seiner

Aufgabe geblieben wÃ¤re, so wÃ¼rde er jene Verkehrtheit Ã¼ber

die Erfindung der Melodie durch Viadana oberflÃ¤chlichen Ge-

schichtsbÃ¼chern nicht nachgesprochen haben, denn durch so

bodenlose Ansichten bringt er sich und seine SchÃ¼ler um das

wahre VerslÃ¤ndniss eines grossen Theils der musikalischen

Kunst.

Was die Melodielosigkeit und -UnselbstÃ¤ndigkeit bei
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Pillestrina anlangt, so bat der Verfasser seine Worte in Â§ 8 selber

widerlegt. Hier erhallen wir folgende Auskunft Ã¼ber den Pa-

lestrina-Stil: Â»DiÂ« consonirenden Accorde kÃ¶nnen in der ver-

schiedensten Folge an einander gereibet werden, wie es sich

bei den Componislen des 16. Jahrh. im sogenannten Paleslrina-

Stil hÃ¤ufig findet, und welche Compositionsweise â�� als acht

kirchlich â�� weil alle aufregenden Dissonanz-Accorde vermie-

den sind â�� sehnlichst zurÃ¼ck gewÃ¼nscht wird. (A. 6. Stein,

die katholische Kirchenmusik.)c Hierzu giebl er das folgende

Beispiel:

Palettrina.

f=

1 II

p

-*-

9

-#â��

-8 â�� ^=

SU

-bat

ma -

ter do

lo - ro -

sÃ¤.

^M

â�¢i- â�¢ 1

â�� 1- ^- â�� Â« â��

â�� â�� H

Â£. 1

1

H â��

Ist dies nun eine Melodie, welche nur Â»als Motiv des Contra-

panktsÂ« erscheint, nur Â»dem Contrapunkt ein zufÃ¤lliges Dasein

verdanku, oder vielleicht gar Â»nur der AccordfolgeÂ«? Ist sie

nicht vielmehr so selbstÃ¤ndig, wie sie nur sein kann, und die

â�¢Harmonie ihr untergeordnetÂ«, die sie Â»trÃ¤gt und unterstÃ¼tzt

and ihren Ausdruck verstÃ¤rktÂ«T Unzweifelhaft; und in ihrem

einfach wahren, erhabenen Ausdruck ist sie unvergÃ¤nglich.

Aber wo bleibt da das Gerede, welches man in den sogenann-

ten Geschichten der Musik liest? Uebrigens ist dies nicht der

eigentliche Palestrina-Stil, welcher vielmehr in den kunst-

voll contrapunktischen, d. h. fugirten SÃ¤tzen gesucht werden

muss.

In dem vorliegenden Lehrbuche kommt der Verfasser noch

einmal auf die Melodie zurÃ¼ck, nÃ¤mlich Â§ 39, wo er ihr unter

der Ueberschrift Â»Bildung von MelodienÂ» von S. 218 bis S. 22 J

ein Kapitel widmet. Weil die Besprechung von allerlei Ã¤lteren

Melodieformen und Tanzweisen unmittelbar varaufgeht, erwar-

teten wir wenigstens eine Hinweisung auf die echte Melodien-

quelle. Aber was enthÃ¤lt dieser ganze Abschnitt? Nichts als

Â»MotiveÂ«, Ã¤ la Lobe aus einem Beelhoven'schen Quartett her-

ausgesponnen ! Also die Â»Bildung von MelodienÂ« lÃ¶st sich auf

in Motiv-Spielereien. Dabin muss man notbwendig gelangen,

wenn man dem geistlosen Mechanismus Lobe's und Ã¤hnlicher

Musikscbulmeister Vertrauen schenkt; man spinnt sich hierin

zuletzt so fest, dass man, wie unser Verfasser, bei den Â»ange-

gebenen MelodieÃ¼bungenÂ« die Â»SymmetrieÂ« und damit Â»ein ab-

solutes KunslgesetzÂ« in der Hand zu haben meint. Zur wahren

Einsicht in das Wesen der Melodie wird nur der gelangen

kÃ¶nnen, welcher sich von der jetzt allgemein grassirenden

DeberschÃ¤tzung des hauptsÃ¤chlich in der Instrumentalmusik

gebrÃ¤uchlichen sogenannten thematischen Motivs frei ge-

macht bat.

Bei dem Herrn Verfasser erwarteten wir in dieser Hinsicht

eine bessere Methode, da die besondere Bezugnahme seiner

Unterweisung auf Orgel und kirchlichen Gesang ihn eigentlich

auf eine ganz andere Bahn hinwies. Aber auch bei ihm bleibt

es wesentlich wieder das Ciavier, auf welchem die Uebungen

gemacht oder gedacht werden. Doch eben derjenige Tbeil der

Musiklehre, welcher nebst der Orgel das Ciavier hauptsÃ¤chlich

ins Auge fasst, ist zu unserem Bedauern sehr ungenÃ¼gend und

ohne feste GrundsÃ¤tze, ja eigentlich irreleitend behandelt. Wir

meinen hiermit die Kunst oder Fertigkeit des Accompagnements

nach Anleitung eines blossen Basses. Der Verfasser versieht

unter Accompagnement die ganze instrumentale oder orche-

strale Begleitung, wÃ¤hrend es in der betreffenden Vocalmusik

nur das bezeichnet, was der Organist oder Cembalist zu der

ausgeschriebenen Musik auf Grund des Basso Continuo an be-

gleitenden Harmonien hinzuzufÃ¼gen hat. Und hierzu eine grÃ¼nd-

liche Anweisung zu geben, ist ebenso wichtig fÃ¼r die Sache,

wie fÃ¼r den SchÃ¼ler â�� sei er nun blÃ¼hender Dilettant oder

anfabender Organist oder was sonst immer â�� interessant und

ziemlich leicht zu lernen. Aber davon erfÃ¤hrt man nichts; als

Notenbeispiele figuriren hier moderne Lieder mit Pianoforte-

begleitung, die nichts nÃ¼tzen. Der Herr Verfasser schaffe sieb

nur immer mehr reinen Grund, dann zweifeln wir nicht, dass

er uns beistimmen wird. Chr.

Berichte. Nachrichten und Bemerkungen.

* Leipzig. (Â»Der HaidescbachU, Oper von F. v. Holstein.) Am

19. Jan. fand hier die erste Auffuhrung einer Oper des in Leipzig

lebenden Tonsetzers Franz v. Holstein statt und erntete allge-

meinen Beifall. Das Werk ist unseren Lesern nicht mehr unbekannt,

weil durch Herrn S. Bagge in dieser Zeitung bereits die Aufmerk-

samkeit darauf gelenkt wurde, als es noch Maouscript war; und

spater bei der von dem Dresdener Hoftheater unternommenen ersten

VorfÃ¼hrung vor die OefTentlichkeit Ist es hier abermals eingehend

gewÃ¼rdigt. In der Erwartung, dass nun auch andere Bahnen dem

Beispiele Dresdens und Leipzigs folgen werden, theilen wir beutÂ«

noch mit, was u. a. die Leipziger Â»Deutsche Allgemeine Ztg.Â« bei Be-

sprechung der jÃ¼ngsten Auffuhrung Ã¼ber Holstein'* Oper sagt. Â»Das

Sujet seines selbstgedichteten, durch schÃ¶ne krÃ¤ftige Sprache ausge-

zeichneten Libretto hat Herr v. Holstein der Sage vom Bergmann zu

Falun entlehnt, dessen Leiche aus der Tiefe des Schachtes, in wel-

chem er verunglÃ¼ckt war, nach vielen Jahren unversehrt ans Licht

gebracht und nur von der Geliebten erkannt wurde. An dieses

Grundmotiv knÃ¼pft sich die Fabel der Oper dergestalt an, dass der

Verschollene als Opfer der Rachethat des Sten Stirson erscheint,

dessen Schwester Helge er in jungen Jahren geliebt, aber treulos

verlassen hat. Einziger Zeuge des dunkeln Vorgangs ist Olaf gewe-

sen, ein verlaufener Geselle, der, nun aus dem Kriege heimkehrend,

von Stirson Belohnung fÃ¼r sein Schweigen begehrt. Viel wird ge-

wahrt, da aber Olaf auch Stirson's Tochter, Valborg, verlangt, stÃ¶sst

ihn dieser (zurÃ¼ck, und der Arge strebt nun danach, den Gegner

durch Offenbarung seines vermeintlichen Verbrechens zu vernich-

ten. Zu diesem Zweck bescbliesst er, in den Â»HaideschachU einzu-

dringen, wo der verunglÃ¼ckte Bergmann liegt, und verleitet den

Klhv den Geliebten der Valborg, der, ohne es zu wissen, des Ver-

schollenen Sohn ist, und BjÃ¶rn , den Knaben Stirson's, mit ihm an

dem verrufenen Ort zu forschen. Der harte Sinn des Vaters, der den

jungen Ellis verstossen hat, treibt dem BÃ¶sewichl die beiden Opfer

in die Arme. Der Schluss ist, dass das BubenstÃ¼ck misslingt: Olaf

kommt um, die beiden VerfÃ¼hrten werden gerettet, sie bringen die

Leiche deÂ« Hannes mit, der im Haideschacht begraben gewesen : er

ist unverletzt, Stirsoo's Vorstellung von dem begangenen Mord er-

weist sich als Wahn, und Helge, die den falschen Mann unablÃ¤ssig

gesucht, wird bei seinem Anblick durch den Tod. von ihrem Irrsinn

befreit. Diesen reich mit volkstÃ¼mlichen und specifiscb lyrischen

Partien durchsetzten Stoff hatte der Componist ursprÃ¼nglich als

Spieloper behandelt, doch wurde er bestimmt, schon zum Behuf der

ersten AuffÃ¼hrung, die im October 4868 in Dresden stattfand, sie

durch musikalische Verarbeitung der Zwiscbenpartien zu berei-

chern. Infolge dessen sind die einzelnen Nummern durchgÃ¤ngig mit

klangvollen Recilativsatzen verbunden, was ihnen hier und da viel-

leicht die Wirkung etwas schmÃ¤lert, aber der kÃ¼nstlerischen Einheit

sehr zu statten kommt. Und zeigt die musikalische Beschaffenheit

des Werks in Hrn. v. Holstein die vorwiegend lyrische Begabung, so

erreicht er dennoch eine wahrhaft dramatische Wirkung, indem er

die einzelnen Partien charaktervoll durchfÃ¼hrt und jeder ein be-

stimmtes Ã¤sthetisches Geprlge giebt, ohne sich in die typische Ma-

nier Wagner't zu verlieren. Der von schrecklichen Erinnerungen

und der Angst vor Entdeckung gequÃ¤lte cholerische Stirson, der bru-

tale Olaf, der wildfeurige Ellis, der kecke trotzige BjÃ¶rn , und da-

gegen die rÃ¼hrende Gestalt der im Irrwahn dabintraumenden Helge,

die holde helle Seele Valborg's mit ihrem schweren Pflichtenkampfe

zwischen Kindesgeborsam und Liebe â�� das sind Elemente, welche

nicht nur dem Gange der Handlung reiche Mannigfaltigkeit geben,

sondern auch die einzelnen Figuren in ihren gegenseitigen Bezie-

hungen sich wahrhaft dramalisch entwickeln lassen. Der Grundton

ist sehr ernst, oft melancholisch, und dennoch entIBsst das Werk den

HÃ¶rer mit einer schonen harmonischen Stimmung, und nicht allein

aus dem Grunde, weil zahlreiche heitere Episoden (wie der Gesang

der MÃ¤dchen im ersten, die Lieder am Johannisfest im zweiten A4le)

eingestreut sind, sondern weil alle Motive wahrhaft kÃ¼nstlerisch be-

herrscht erscheinen, weil vom Stoffe auf unserer Seele kein Ceber-

schuss lastend zurÃ¼ckbleibt; die Conflicte des Dramas finden ihre
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LÃ¶sung gleichmassig in der Absicht des DichterÂ« wie im GefÃ¼hle dei

Publikums. Das haben die beiden hintereinander (olgenden AuffÃ¼h-

rungen am Sonnabend und Sonnlag gezeigt, welche Ã¼berdies fÃ¼r die

Direction wie fÃ¼r den Componisten ganz besonders lehrreich sind,

da das Haus das eine Mal gewiss ganz anders zusammengesetzt war

als das zweite; und die Aufnahme am letzten Abend hat die des ersten

durchaus, ja fast Punkt fÃ¼r Punkt bestÃ¤tigt. Erst reservirt, wie es

dem musikkundigen Bewusstsein unsereÂ« Publikums entsprach, be-

lebte sich die Theilnahme und Zustimmung der HÃ¶rer von Nummer

zu Nummer. Nach dem zweiten Act warmes und lebhaftes Lob,

krÃ¤ftiger Hervorruf des Componisteo , im dritten wiederholter Bei-

fallsrausch bei offener Scene und endlich ein unmissvei Â«lÃ¤ndliches

lautes Bekenntniss, dass die Oper die Herzen gerÃ¼hrt, die AnsprÃ¼che

befriedigt hatte. . . . Haben wir in dem Stilcharakter von Holstein's

Musik deutliche Verwandtschaft mit Ã¤sthetischen und technischen

Eiprntbumlichkeitcn Robert Schumann'Â« vor uns , wie andererseits

in der Wahl deÂ« StoffeÂ« und seiner trefgemathvollen Verarbeitung sich

Besiehungen zu Marscbner's Weise finden lassen, so tritt uns doch

sein Werk mit einer Kraft der OriginalitÃ¤t entgegen, welche der

besteÂ» Anerkennung wÃ¼rdig Isl. l >as Streben, nur vom Vollendeten

zu lernen, ist Ã�berall erkennbar, und darin liegt Â«ine Signatur dieses

Werkes, die uns mit grossen Hoffnungen fiir die Zukunft desCompo-

nisten erfÃ¼llt, wie sie uns zu rÃ¼ckhaltloser Anerkennung des bereits

Geleisteten verpflichtet.Â« (Ueber den m us ika l isc h en Tbeil dieser

Oper wird demnÃ¤chst bei Besprechung des Ciavierauszugs noch ein

weiterer Bericht erfolgen.)

* Berlin. d> (Â»Samson., aufgefÃ¼hrt durch den Stern'schen Ge-

sangverein.) Am FreiUg den 18. Januar fÃ¼hrte der Stern'sehe Ge-

sangverein im Saale der Singakademie Handels Â»Samion* auf

und zwar in einer gegen frÃ¼here Auffuhrungen dieses Vereins ver-

Ã¤nderten Gestalt. Zu unserer Freude mÃ¼ssen wir berichten, dass der

11 Â«MI Prof. Stern, Â«elcher bisher gleich anderen Dirigenten an der

Benutzung Mozarischer, Mosel scher, Mendelssohn'scher Parti-

turea wie an einem Evangelium festhielt, endlich die Ueberzeugung

gewonnen au haben scheint, dasÂ« durch jene Art, das HÃ¤ndel'sche

Orchester in ein modernes umzuwandeln, die HÃ¤ndel'achen Inten-

tionen >uf das GrÃ¶bste verletzt werden. Stern ist bei seiner jetzigen

AuffÃ¼hrung der Original-Partitur gefolgt, und zwar mit HinzufÃ¼guog

eines Blase-lnstrumentalsatzes von Contrafagott, zwei Fagolien und

iwei Klarinetten (stellenweise verstÃ¤rkt durch FlÃ¶ten und Posaunen)

vom Hamburger Musikdirector L. Deppe. Dieser Instrumentalsatz

Soll >Me Orgel, wie sie sich Handel gedacht hat, ersetzen, und er

thut dies, auch in einem befriedigenden Maasse; einen wirklichen

Ersatz Im- den eigentÃ¼mlich rubig-gleichu>Ã¤s*igen Ton der Orgel tu

schaffen, ist natÃ¼rlich unmÃ¶glich. Ein grossep Vortheil war es fer-

ner, dus in der jetzt gebotenen Gestalt des Oratoriums das C l a v i e r

(Pianoforte) wieder in seine Â«Iten Rechte treten konnte,

d. h. als Begleitungsinstrument in den Recilativen und den eigent-

lichen ausgearbeiteten SologesÃ¤ngen zu wirken, und iwar bei den

letzteren in der Weise, dass dasselbe an solchen Stellen die Harmonie

ausfÃ¼llt, wo die begleitenden Ober- und Miltelslimmen (seien es Vio-

linen oder andere Instrumente) schweigen. Leider gestaltet es der

Raum nicht, hierÃ¼ber ausfÃ¼hrlicher zu sprechen ; wir nehmen daher

Bezug auf das in dieser Zeitung schon mehrfach hierÃ¼ber GeÃ¤usserle.

Durch das ZurÃ¼ckgreifen zur originalen Bearbeitung des Werkes er-

schien naturgemÃ¤ss die ganze Musik in einem helleren, glÃ¤nzenderen

und klareren Lichte. Denn die Mosel'sche Bearbeitung erscheint dem

modern verbildeten Musiker allerdings vielleicht blendender . sie ist

in der That aber nur lÃ¤rmend, gerÃ¤uschvoll und harmonieleer und

drÃ¼ckt alle Feinheiten und SchÃ¶nheiten des HÃ¤ndel'schen Vocalsatzes

nieder, welche jetzt zur vollen Geltung kommen konnten, sowohl in

den Choren, als ancb IQ den Arien (letztere namentlich hatten durch

ungeschickte plumpe Zuthaten Mosel'Â« arg gelitten). Diese angenehme

Erleichterung in der Instrumentation wurde denn auch von allen

Singenden lebhaft empfunden, welche die ChÃ¶re mit grosser Leben-

digkeit, Energie und richtigem VersWndniss vortrugen, froh, ihre

eigenen Stimmen zur Geltung bringen zu kÃ¶nnen, was frÃ¼her nicht

immer mÃ¶glich war oder nur durch eine Ueberanstrengung der Keh-

len erzielt wurde. Ferner halten wir durch die Benutzung der Origi-

nalpartitur den angenehmen Vortheil, einige von Mosel Ã¼ber Bord

geworfene und somit bisher auch von Stern nicht berÃ¼cksichtigte

MusikstÃ¼cke zu hÃ¶ren, wie die herrliche Scene zwischen Samson

und dem prahlerischen Harapha vor dem Chore Â«Hur1 Jacobs GolU.

U usern vermiuten wir freilich, den vorhergehenden Chor, welcher die

dritte Scene des zweiten Actes so ausserordentlich wirkungsvoll ab-

schliesst: Â»Der Rathschluss Gottes gab dem MannÂ». Man tbut daher

wohl daran, lieber von den Recilativen, so viel es der Zusammen-

hang erlaubt, fortzulassen, dagegen die ausgearbeiteten Nummern

mÃ¶glichst vollzÃ¤hlig zu bringen. â�� Die Solopartien waren grÃ¶ssten-

tlieils in den vortrefflichsten Hunden. Den Samson sang Herr Rud.

Otto mit WÃ¼rde und Anstand und wohllautender Stimme , die Bass-

partien hatte der kgl. Hof- und OpernsÃ¤nger Herr Julias Krause

Ã�bernommen, Ã¼ber dessen treffliche Leistungen auf dem Gebiete deÂ«

Oratoriengesanges nur die Stimme grÃ¶sster Anerkennung herrscht \

die Altpartie war durch eine SÃ¤ngerin wie Frau Joachim in ganz

vorzÃ¼glicher Weise vertreten. SieSopranparliesang Miss Austin.â��

Die Ciavierpartie war einem jugendlichen Pianisten, Hrn. Manfred,

Ã¼bertragen worden, welcher ihr nach KrÃ¤ften gerecht zu werden

suchte, obgleich er nicht immer den modernen Â»PianistenÂ« ganz ab-

streifen konnte. Seine Leistung ist indess zu loben. Wir hoffen, daÂ«Â«

er auf diesem, ihm und den meisten Pianisten ganz neuen Felde der

Ciavierpraxis wenigstens die Ahnung bekommen hat, wie viel sich

hieraus noch machen lasst, und die Anregung zu weiterem Studium.

Die alten befiederten FlÃ¼gel und Ã¼berhaupt die Ciavierinstrumente,

wie sie zu Handers Zeit in Gebrauch waren, verlangten eine streng-

gebundene Spielart mit ruhigein sicherem Anschlage, eine Geschick-

lichkeit, welche durcn die Mechanik der modernen Â»PianofortesÂ» mit

dem sogenannten Pedal fast ganz verloren gegangen ist. Auch das

Orchester thal unter der gewohnten sichern und energischen Leitung

des Herrn Professor Stern seine Schuldigkeil, so dass die Auffuhrung

als eine wohlgelungeiie zu bezeichnen ist. â�� SchllessÃ¼ch kÃ¶nnen wir

den Wunsch nicht unterdrÃ¼cken, dass man aller Orten dem guten

Beispiele des S lern'Â«eben GesangÂ» "reins folgen und endlich die ab-

geschmackten modernen Bearbeitungen HBndel'scher Oratorien be-

seitigen mÃ¶ge. Man wird sich bald Ã¼berzeugen, dass die originale

Gestalt leichter ausfÃ¼hrbar and wirkungsvoller ist und dabei noch

den unter Umstanden sehr bedeutenden ausseren Vortbeil gewÃ¤hrt,

weniger Aufwand von instrumentalen KrÃ¤ften zu fordern. Bei Kir-

cbenaufftthrungen ist ja die wirkliche Orgel vorhanden. die aller-

dings gewohnlich in unseren Kuchen fÃ¼r durgleichen Musiken von

viel zn grossem Umfange ist. Man muss sie daher mit Maass anwen-

den, nicht etwa volles Werk mit Mixturen ziehen, welchÂ» auch den

stÃ¤rksten SÃ¤ngercbor todtschreien. Aber tausendmal lieher immer

noch starke Orgel, als starkes Blech ' Die Anwendung des Cla v iers

ist auch in der Kirche nÃ¶tliig und stets leicht zu beschaffen. Wir

danken Herrn Professor Stern aufrichtig, dass er durch seine Sam-

son-AuffUhrung einen Anstoss in dieser wichtigen Sache gegeben hat.

# Berlin, 4. Februar. Gestern Abend hatte der kgl. D o m c h o r

ein zweites Conoert im Dome, unter Mitwirkung des Herrn Professor

Haupt, veranstaltet. Das Programm enthielt kein einziges Stuck von

Palestrins, dagegen einen Chor aus dem Roisini'schen *Stabat malen.

Rossini gehÃ¶rt nicht mehr zu den Lebern! -n, und da nach der Sitte

des kgl. Domchors in den von ihm veranstalteten Concerten nur

Werke verstorbener Componisteu gesungen werden , so bat der ita-

lienische Meister das Recht, nunmehr auch mit seinen kirch-

lichen ChÃ¶ren zum Repertoire des Domchors zu gehÃ¶ren. Nach der

Ansicht Ihres Berichterstatters verhÃ¤lt es sich mit der erwÃ¤hnten

strengen Sitte folgendermaassen . Sie ist eingefÃ¼hrt worden aus dem

Grunde, um dem modernen Zeitgeschmacke nicht Thor und Riegel

zu Ã¶ffnen, auch wohl um nicht immer zu umgehende GefÃ¤lligkeiten,

die nicht selten ohne Rucksicht auf den Werth der dabei ins Spiel

kommenden musikalischen Erzeugnisse ausgeÃ¼bt werden mÃ¼ssen, bei

der Wahl der Nummern des Programms1 auszuschliessen, damit das-

selbe stets einen reinen Spiegel desjenigen bÃ¶te, was im Wechsel der

Zeiten sich als wahrhaft SchÃ¶nes behauptet bat. So aufgefasst ist die

Sitte hÃ¶chst lÃ¶blich und wird auch von Betheiligten in dieser Weise

empfunden werden. Jetzt aber, nach dem heuligen Usus . siebtes

aus, als wenn der Domchor nur auf den Tod einer BerÃ¼hmtheit war-

tete, um flugs, sobald sie daÂ« Auge geschlossen, mit einem neuen

berÃ¼hmten Namen sein Programm bereichern zu kÃ¶nnen, gleichviel

ob jener berÃ¼hmte Mann auf dem Gebiete der kirchlichen Musik

Grosses geleistet habe oder nicht. Dass in dieser Hinsicht der Ver-

fasser des Â»TeilÂ« und des Â»Barbier von SevillÂ«. auch nur im Entfern-

testen seinen Landsleulvn aus vergangenen Zeiten gleichkÃ¤me, lasst

sich nicht behaupten, am allerwenigsten von einem Chore wie jenes:

Quando corpus tnonXur aus dem *Stabal malen. Widert uns Deutsche

schon eine Auffassung an, wie sie sich in den Worten Paradin gloria

kundgiebt, die einer Tbeater-Trompeten-Fanfare gleichen, wie ein

Ei dem anderen, so wird dieser Auffassung keineswegs durch eine

wohlklingende StimmfÃ¼hrung das Gegengewicht gehalten. MÃ¶glich,

dass mit Orchesterbegleitung der Chor sich besser ausnimmt; ohne

dieselbe a capella, wie der Domchor das StÃ¼ck vortrug, ist seine

Wirkung geradezu widerwÃ¤rtig. Solche StÃ¼cke sollten grundsÃ¤tzlich

vom Programm der Domcbor - Concerte ausgeschlossen bleiben,

gleichviel ob der Verfasser der bochberÃ¼hmte Rossini ist oder irgend

ein Anderer. Die Ã�brigen gesungenen Stucke waren zum grÃ¶ssten

Theil bekannt. Wiederum befand sich unter ihnen die Bach'sche

Motette: Â»Jesu meine FreudeÂ», allerdings ein Werk anderen Schlages

wie das vorher erwÃ¤hnte, gewaltig und gross in der Anlage und Aas-

fÃ¼hrung und tiefergreifend, dennoch aber kein Werk, wie es fÃ¼r einen

derartigen Chor passend und bestimmt ist. Es ist schon frÃ¼her iu

diesen BlÃ¤ttern darauf aufmerksam gemacht worden, dass das viele

Singen von Bach einem a capella-Chore schadet. Nun denke man

Â«iah den Nutzen fÃ¼r den Gesang des kgl. Domchors, wenn zu seinem
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diesmaligen Concerle, lu dem es doch gewiss nicht (wie auch wohl

IU merken war) an den sorgfÃ¤ltigsten Vorbereitungen gefehlt hat,

zwei Stucke gewÃ¤hlt wurden, die, jedes in seiner Weise, so wenig

dein a capella-Gesange zulr&glich sind l Dennuch aber wollten wir

dem Domchor fÃ¼r die abermalige VorfÃ¼hrung dieser Bach'schen Mo-

tette sehr dankbar sein â�� da es nur wenige ChÃ¶re geben mag, die

dazu fÃ¤hig sind â��, wenn solchen Stucken in PolesirinÂ», Gabriel! oder

Orlando Lasso ein Gegengewicht geboten wÃ¤re. Dass das wenigstens

in nicht genÃ¼gendem Maasse der Kali ist, beweist das gestrige Pro-

gramm, das ausser den genannten aus Nummern von Allegri,

r'runk, Mich. Haydn lind Scurlain bestand. Die AusfÃ¼hrung der ChÃ¶re

war im Ganzen recht gut, nur der Sopran zeigte bin und wieder

Neigung zum Sinken. Einige Pianostellen gelangen vorzÃ¼glich. Zwi-

schen den Choren sang Herr Otto eine Arie aus -SamsonÂ« und das

Busslied von Beethoven mit schÃ¶ner Stimme und gutem Vortrage.

Es ist zu rÃ¼hmen, dass man sich wieder der Sitte zu befleissigen

scheint, die Mitglieder des Chores zu den Solo-VortrÃ¤gen heranzu-

ziehen, wÃ¼nschen wir dieser Sitte eme feste Gestaltung. Leider

stÃ¶rte bei den ChÃ¶ren die widerspenstige Orgel ziemlich sehr, da sie

fortwÃ¤hrend Â»heulendeÂ« Tone hÃ¶ren liess. Wann wird der Dom eme

neue, seiner Bedeutung angemessene Orgel erhalten? Herr Professor

Haupt spielte die bekannte Dorische Toccata mit brillantem und

ruhigem Vortrage, st. wie ein ChoralVorspiel, in welchem letzteren

jedoch die Schatteoseilen der Orgel nicht zum Vortueil hervortraten.

* Berlin. (Zweiter Bericht Ã�ber das S. 38 erwÃ¤hntÂ« Ã¼rgelcon-

cert.) In der neuen St. Tbomaskircbe, die am DienstaK den 24. Uec.

486t mit Orgel eingeweiht wurde, fand am Sonnabend den 45. Jan.

4870 ein von dem Organisten der Kirche, Herrn Succo, ausgefÃ¼hr-

tes Orgelconcerl statt, zu dem das Ministerium und der Vorstand der

genannten Kirche hutteii Einladungen ergehen lassen. Dos Programm

war folgendes: 4) Freie Phantasie, z] Choralvorspiel von J. S- Bach,

S! Arie von Haydn, t) Adagio von Mendelssohn , 5) Pastorale von J.

S. Bach, 6) Arie von HÃ¤ndel, 7 Fuge von J. S. Bach, 8) Phantasie

Ton J. S. Bach Es handelte sich darum, einem crÃ¼sseron Kreise von

Mnsikverslandifien und Musikfreunden Gelegenheit zu geben, die

prÃ¤chtige, von W. Sauer in Frankfurt a. 0. gebaute Orgel kennen zu

lernen. Die Orgelbau-Anstalt des Genannten erfreut sich bereits

eines Ã¼ber die Grenzen Deutschlands hinausgehenden Rufs, und dies

sein neues Werk ist wohl geeignet, denselben zu befestigen und zu

erweitern. Herr Succo wusste in der freien Phantasie die einzelnen

Stimmen, deren Cnmbinationen und Charakteristik sehr gut vorzu-

fÃ¼hren. Mit dem Fernwerk beirinnend, das geheimnissvoll, wie aus

einer anderen SphÃ¤re, nicht unÃ¤hnlich einer Aeolsharfe erklang, ging

er allmiilig auf das Ober- und Hauptwerk mit allen Stimmen Ã¼ber,

welches eine Kraft und FÃ¼lle entwickelte, die eine Ã�berwÃ¤ltigende

Wirkung ausÃ¼bte. Zur Grundlage seiner Phantasie hatte er die Me-

lodie Â»Nun ruhen alle Waiden genommen, die er parapbrasirte und

fignrirle. Die schone Wirkung des Crescendo-Zuges zeigte sich be-

sonders in der Bach'schen Pastorale. Herr Succo hat nicht nur die

VorzÃ¼ge der grossen Orgel ins beste Licht zu setzen gewusst, er hat

sich auch gleichzeitig ein vorzÃ¼gliches Zeugniss als Organist ausge-

stellt. FrÃ¤ul. Antonie Kotzolt sang die beiden Arien aus der

â�¢SchÃ¶pfung* und dem Â»Messias* mit gutem Erfolge. (In einem dem-

nÃ¤chst hier stattfindenden Kirchenconcert wird man die Orgel auch

als Begleil-Instrument zum Chorgesange kennen lernen.)

* Prag. f. D. Der Carneval mit seiner banalen Tanzmusik hat

die wenigen Prag zu Gebole stehenden ConcertsÃ¤le in Beschlag ge-

nommen und die Concertsaison ist momentan durch Terpsichores

Verehrer unierbrochen. Statt classischer Musik hÃ¶rt und liesl man

gegenwÃ¤rtig nur von Tanzmusikproben und manch jugendliches

Talent hxt jetzt Gelegenheil, seine im Schweisse seines Angesichls

componirten Tanzslucke Ã¶ffentlich von rauschenden MilitÃ¤rkapellen

vorgetragen und auch zuweilen bebeifalll zu hÃ¶ren. Es besteht nÃ¤m-

lich bei unsdiegarnichlverwerflicheSilte, neue TanzmusikslÃ¼cke, die

fÃ¼r einen bestimmten Ball componirt wurden, vorher Ã¶ffentlich auf-

zufÃ¼hren, um den Geschmack der lanzlustigen Welt kennen zu lernen,

und Werke, die des allgemeinen Beifalls sich nicht erfreuen, still ad

acta zu legen. Dies ist zugleich ein Sporn fÃ¼r die musikalischen Di-

lettanten, sich auf dem Gebiete der Tanzmusikcomposition zu ver-

vollkommnen, und es Â«ind gerade auf diesem Gebiete recht erfreu-

liche Resultate erzielt worden. Die Gesangvereine halten jetzt eine

kurze Siesta, um dann in den Faslen mit frischen KrÃ¤ften ihre Lieder-

tafelconcerle wieder aufzunehmen. Vom Tbealer ist wenig Bemer-

kenswerthes zu vermelden ; die nach langjÃ¤hriger Ruhe aus ihrem

Schlafe aufgerÃ¼ttelten Â»Vier Haimonskinden von Ba Ife haben wenig

Beifall geernlet und sich wieder zur Ruhe begeben. Die phil-

harmonischen Concerte, die unter der Leitung des czecbi-

scben Kapellmeister Smetana ins Leben gerufen wurden und stark

in -ZukunftÂ« und Glinka machten, haben wegen dieser Tendenz und

ihrer nationalen FÃ¤rbung wenig Sympathie sich erworben und sind,

wahrscheinlich fÃ¼r immer, verstummt.

-X- Sarisrahe In einem Symphonie-Coocerte unter Levi's Lei-

tung erregte Â»Eine Faust-OuvertÃ¼re* von R. Wagner wegen ihrer grossen

instrumentalen Wirkung besonderes Interesse. Es folgte eine Auf-

fuhrung der C moll-Symphonie, welche besonders erwÃ¤hnt zu wer-

den verdient, weil man das Werk selten in solcher Vollendung spie-

len hÃ¶rt. Das von einem Mitglied der Ilofkapelle correct vorgetragene

Violin-Concert von Bruch erschien uns als eine ziemlich oberflÃ¤ch-

liche Composilion von lediglich temporÃ¤rem Erfolge. â�� Die Qua r-

tell-Soireeo der Herren Deeckc, Lindner, Gluck und Steinbrecher

sind fortgesetzt, und der BeifaH, den sie finden, steigen sich mit

Recht. â�� In der Oper bleibt Frl. M u r j a n nach wie vor der Lieb-

ling des Publikums. Neben ihr mncht Kraul. Hausmann, welche

erst im Herbsl debÃ¼tirl hat, ungewÃ¶hnliche Forlschritte, so dxss sie

sich als Elsa im Â»Lohengi in* allgemeinen Beifall errungen hat. Schade

freilich, wenn so schÃ¶ne KrÃ¤fte auf Werke verwandt werden mÃ¼s-

sen, wie die Oper der Frau Viardot-Garcia Â»Der letzte Zauberen,

Texl von Iwan Turgeniew, deutsch von R. Pobl. Die Ausstattung

und AuffÃ¼hrung war so gut, wie sie mil unseren KrÃ¤ften Ã¼berhaupt

mÃ¶glich ist. Bei der ersten Darstellung trat die Compnnistin in der

Rolle eines jungen verliebten JÃ¤gers selbst auf. Allein Ã¼ber den Ein-

druck, den die vor einigen Decennien mit Recht gefeierte KÃ¼nstlerin

jetzl macht, so wie Ã¼ber Dichtung und Composilion des ganzen

Werks geziemt Nichts als â�� Schweigen. (Auch alle anderen Be-

richte, die uns zu Gesicht kamen, stimmen darin Ã¼berein , dass der

Durchrall dieser weiblichen Operette ein vollkommner war. D. Red.)

* Tubingen. H Jan. Pianist Ernst Deurer aus Heidelberg

gab gestern hier ein ebenso durch reiche Mannigfaltigkeit werthvol-

ler Composilionen, als durch ihre vorzugliche Auffuhrung ausge-

zeichnetes Instrumental- und Vocalconcert. Von Herrn Deurer selbst

hÃ¶rten wir seine Sonate in Des-dur vortragen, ein Werk ebenso in-

teressant durch charakteristische OriginalitÃ¤t der Gedanken, wie

durch reiche anmuthige DurchfÃ¼hrung derselben . desgleichea meh-

rere kleinere Ciavierstucke von Paradisi, HÃ¤ndel u. A. Stets sleigen-

der Beifall belobnle den correcten, feinen und geschmackvollen Vor-

trag derselben. Unter den Vocalcompositionen zogen die gemischten

Quartette des Cnncertgeben ganz besonders Aufmerksamkeit und

Interesse der Musikkenner auf sich.

-f Stockholm, 22. Januar. Unter den von dem KÃ¶nige an den

Reichstag erlassenen Propositionen wollen wir heute zwei als gaftfz

besonderszeilgemÃ¤ss hervorheben ; beide gehÃ¶ren dem achten Haupl-

lilel an, welcher die AnschlÃ¤ge fÃ¼r das Departement des Cullus und

des Unterrichts enthÃ¤lt, und beide verlangen die Mittel zu der Auf-

fÃ¼hrung von GebÃ¤uden hier in Stockholm, nÃ¤mlich fÃ¼r die musika-

lische Akademie mit ihren Lehranstalten und Sammlungen und fÃ¼r

die kÃ¶nigliche oder National-Bibliolhek. Was die musikalische Aka-

demie betrifft, so befindel sich dieselbe seil 4857 in einem bis 487i

gemielheten Locale, in dem sogenannten Kirslein'schen Hause, dessen

SÃ¤le frÃ¼her zu BÃ¤llen benutztwurden. Da dies aber im hÃ¶chsten Grade

unbequem ist, so ist die Akademie bei dem KÃ¶nige mit dem Gesuche

eingekommen, den Reichsstanden eine Proposition zu machen, ihr zum

Aufbau nebst Einrichtung eines eigenen Hauses entweder auf einmal

450,000 Rlb. oder jÃ¤hrlich ausser den jetzl zur Mietbe bestimmten

4800 inii . wozu die Akademie aus einem anderen Fond noch 200

hinzulegen kÃ¶nnle, einen Anschlag von 7000 Rlh. zu bewilligen, wo-

durch die Akademie in den Sland geselzl werden wÃ¼rde, eine zu

machende Anleihe von dem erwÃ¤hnlen Beirage nicht nur zu verzin-

sen, sondern auch in 50 Jahren zu amorlisiren, welche Zeit jedoch

dadurch bedeutend abgekÃ¼rzt werden kÃ¶nnle, dass sie ihre RÃ¤ume zu

Concerten, Vorlesungen u. a. ausmietbete. Der KÃ¶nig hat diese letz-

tere Alternative gewÃ¤hlt und dem Reichslage einen jÃ¤hrlichen Staats-

anschliiit von 7000 Rlh. an die Akademie bis zur Amortisation der zu

machenden Anleihe vorgeschlagen. Das neue Haus sollte im Fall der

Bewilligung der Proposilion auf einem der KrÃ¶nÂ« gehÃ¶renden Platze

auf BlasÃ¤holm, welcher durch die neue Regulirung des Hafens eine

freie und leicht zugÃ¤ngliche Lage erbalten bat, aufgefÃ¼hrt werden. â��

Das Theater-ComitÂ« hal jetzt seine Arbeiten vollendet, und die kÃ¶nig-

liche Proposition Ã¼ber diesen Gegenstand kann daher nicht lange

mehr auf sich warten lassen. Das Blatt Â»Stockholms PostenÂ« hall fÃ¼r

wahrscheinlich, dass nichl nur zur EinlÃ¶sung des von einer Privat-

person angekauften und mit dem Opernhause gemeinschaftlich vor-

walteten Schauspielhauses und zur Regulirung der schwebenden

Schulden der kÃ¶niglichen Theater eine grÃ¶ssere Summe fÃ¼r einmal,

sondern auch ein erhÃ¶hter jÃ¤hrlicher Staalsanschlag erforderlich ist

# Linebarg. Als ErgÃ¤nzung der in voriger Nummer S. 39 ge-

machten Mitteilungen fugen wir noch hinzu, dass L. Anger am

48. Januar in einem Alter von 57 Jahren verstorben ist. 4888 erhielt

erden Titel eines kgl. Musikdlrectors. Er hinterlasse ausser einem

VermÃ¶gen von 40,000 Tblrn. auch ein soeben im Druck vollendeles

vierstimmiges C horal buch , das dazu gehÃ¶rende Â»Melixlienhuch*

erschien bereits 4866 â�� beide Im Verlag von Herold & Wahlstab in

Lttnebarg. ;
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[Â«] Im Verlage

von R/obert Seitz in Leipzig

erschienen soeben :

Miller, Ferdinand, Op. 418. Acht Gesinge fÃ¼r 4 Singstimme

mit Begleitung des Pianoforle. Heft 4, l ..... Ã¤

Lachncr, Franz, Op. US. Suite fÃ¼r Ciavier in 4 SÃ¤tzen. .

Fatbe, C. Ed., Op. 464. La balle Virginia. Polka de Salon

pour Piano ................

- Op. 166. Im duftenden Hain. Idylle fÃ¼r das Pianoforte

Reinecke, Carl, Op.96. Zwei geittliche Gesinge fÃ¼r Sopran

oder Tenor mit Begleitung der Orgel oder des PianofortÂ«.

Nr. 4. Â»In virtute hu.Â« Nr. t. -Eiaudi DeusÂ« . . . . a

- Op. 404. Offertorium: Â»Felix es sacra virgo MariaÂ« fÃ¼r

Chor und Orgel ad libitum. Partitur und Stimmen ...

Schanroth, D. von, Op. 48. Sechs Lieder ohne Worte fÃ¼r

Pianoforte ................

UtennÃ¶hlen, A., Op. 4 i. Wohin 7 fÃ¼r vierstimmigen Manner-

chor. Partitur und Stimmen ..........

â�� 41t

â�� 40

â�� 47{

' â��

â�� 40

[47]

Neue Musikalien

Im Verlage von

J. Hieter-BiedLermann

In Leipzig und Winterthnr.

â�¢^ -r

Bach, Joh.fieb., Sechs Sonaten fUrVioloncell. FUr Piano-

forte bearbeitet von Joachim Raff. Nr. 4 InGdur.

10 Ngr. Nr. i in D moll. 11l Ngr. Nr. 3 in C dur. SÃ¤{ Ngr.

BrahmÂ», JohanneÂ», Op. 33. RumÃ¤nien aus L. Tieck's

Magvlone fÃ¼r eine Singstimme mit Pianoforte. Heft 3â��5 Ã¤ 4 â��

Dietrich, Albert, Op. 49. Sonate fÃ¼r das Pianoforte tu

vier HÂ«nden 4 <10

Op. 20. Sinfonie in Dmoll fÃ¼r grosses Orchester. Par-

titur in 8Â« 5 Â»5

Orchesterstimmen 8 45

Eschmann, J. C., Op. 18. Au glÃ¼cklichen Tagen. Vier

Gesinge fÃ¼r eine mittlere Stimme mit Pianoforte . . . 4 â��

Op. (9. In Stiller lacht FÃ¼nf GesÃ¤nge fÃ¼r eine mittlere

Stimme mit Pianoforte â�� SO

Haydn,./Â«Â»., Rondo fÃ¼r das Pianoforte. FUr Pianoforte

und Violine bearbeitet von Roh. Schaab â�� 10

â�� Sinfonien fÃ¼r Orchester, revidirt von Franz WUI1-

ner. Nr. l in Cdur. Partitur. 8Â° 4

40

Orchestersti m men

t 20

linier. Fern., Op. 434. Thema und Variationen r. Piano-

forte lu vier Hunden 45

Panofka, li., Op. 88. (6 nonveau Exercicei progressiv

pour Soprano ou Mezzosoprane avec Accompagnement de

Piano 4 10

IS'if!", Joachim, Op. 446. Capriccio pour le Piano . . . â�� 10

Op. 447. Deu Meditations pour le Piano. Nr. 4, l Ã¤ â�� 40

Op. 448. Stheno pour le Piano â�� 10

Op. 450. Chtconne pour deux Pianoa 4 10

Schumann, Clara, Cadenxen zu Beethoven's Clavier-

Concerten. (Cadenz zum C moll-Concert, Op. 17. Zwei

Cadenzen zum G dur-Concert, Op. 58.J 4 â��

H'illlin-r, l'rtin:, Op. 30. Erste leise Hu Chor n. Solo-

stimmen. Partitur 4 â��

Stimmen: Sopran, Alt, Tenor, Bass . . . . a â�� 40

'"' Neue Musikalien.

Verlag von Breitkopf und HÃ¤rtel in Leipzig.

Beethoven, L. T., Op. 67. Symphonie Nr. S. i; moll. Arrangement

fÃ¼r 3 Pianofortes zu 8 HÃ¤nden von C. Burchard. Â» Thlr. 45 Ngr.

Blnmner, S.. Haxwek TÃ¼r das Pianoforte. 45 Ngr.

Wiegenlied fÃ¼r das Pianoforte. 4 S Ngr.

Brach, M., Op. 81. lomunneniag. Gedicht aus Â»EkkebardÂ« von

J. V. Scheffel, fÃ¼r Bariton-Solo, einstimmigen Mannerchor und

Orchester.

Partitur 4 Thlr. 40 Ngr.

Orchesterstimmen l Thlr.

Ciavierauszug 25 Ngr.

Solo- und Chorslimmen "t Ngr.

Haydu, Jog., Symphonien. Arrang. fÃ¼r das Pianoforte zu l HÃ¤nden.

Nr. 44. Ddur. 25 Ngr.

lennett aus der Symphonie in Ddur Nr. 40. FÃ¼r das Piano-

forte bearbeitet von S. B l u m n e r. 45 Ngr.

Mozart, W. A., Symphonien in Partitur. 8. 1. Band. Nr. 7â��41.

Rolh rartonnlrl. 3 Thlr.

Trios fÃ¼r Piauoforte, Violine und Violoncell. 3 Bande. RÂ»lh

carltnalrt 3 Thlr. 45 Ngr.

Variationen in G dur fÃ¼r das Pfte. zu 4 HÃ¤nden. Zum Concert-

vortrag zweihÃ¤ndig arrangirt von S. Blnmner. 10 Ngr.

Schubert, Franz, 12 Lieder fÃ¼r eine Singstimme mit Begleitung des

Pianoforte. FÃ¼r gemischten Chor eingerichtet von G. W. Te seh-

ne r. Heft 4. Partitur und Stimmen 4 Thlr.

Nr. 4. AM Maria! Ave Maria ' Jungfrau mild.

- 2. Des Schiffers LiebesglÃ¼ck Dort blinket durch Weiden.

- 3. Rcaamvndt. Der Vollmond strahlt auf Bergeshdhn.

- 4. An eine Quelle. Du kleine grÃ¼n umwachsne Quelle.

- 5. Der KÃ¶nig in Thule. Es war ein Konig in Thule.

6. Das Echo. Herzliebe gute Mutter.

Schule, die hohe, des Violinspiels. Werke berÃ¼hmter Meister des

47. und 48. Jahrhunderts. Zum Gebrauch am Conservatorium

der Musik in Leipzig und zum Ã¶ffentlichen Vertrag fÃ¼r Violine

und Pianoforte bearbeitet und herausgcgeb. von Ferd David.

Nr. f-10 in 2 Banden. Rotb rarinnnlrl. 8 Thlr.

[49] Verlag von

J. Mieter - Biedermann in Leipzig und Wintertbur.

JOH. SEBASTIAN BACH.

Sechs Fragmente

aus den Kirchen-Cantaten und Violin-Sonaten

fÃ¼r Pianoforte

Ã¼bertragen von

Camille Saint-Saens.

Complet l Thlr. 10 Kgr.

Einzeln:

Nr. 4. OuvertÃ¼re aua der Kaien Kircben-Cantate. 45 Ngr.

- 1. Adagio aus der 3ten Kirchen-Cantate. 40 Ngr.

- S. Andantino aus der 3ten Kirchen-Cantate. 40 Ngr.

- 4. Gavotte aus der Iten V'iolin-Sonate. 7 i Ngr.

- 5. Andante aus der 3ten Violin-Sonate. 7 J Ngr.

- 6. Presto aus Â«ler 35sten Kirchen-Cantate. 7 J Ngr.

Sechs Orgel-Sonaten

fÃ¼r IPianoforte und "Violine

eingerichtet von

Ernst Nanmann.

Nr. 4 in Es dur 25 Ngr. Nr. l in C moll 4 Thlr. Nr. S in Dmoll

15 Ngr. Nr. 4 in E moll 15 Ngr. Nr. 5 in C dur 4 Thlr. 7 j Ngr.

Nr. e in G dur 17{ Ngr.

Verantwortlicher Redakteur: Wilhelm Werner in Leipzig.

Verleger: J. Rleter-Biedermann in Leipzig und Wintecthnr. â�� Druck Â»on Breitkopf und HÃ¤rtel in Leipzig.
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Werke von E. Lassen.

1. .SiÂ»pbÂ»Â«if Im D-dÂ« fQr grosses Orchester componirt . . .

(Georg II., Herzog von Sachsen-Meiaingea gewid-

met) . . . von E. Lassen. Partitur 155 S. gr. 8. Preis

6 Tblr. Orcheslerstimmen 7 Thlr. Breslau, Jul. Hai-

nauer. (1868.)

2. lUlig tedipu von Sophokles. Musik von E. Lassen. Ein-

leitung, ChÃ¶re und Melodramen (nach der Donner'schen

Ueberselzung). Partitur 157 S. gr. 8. Preis 4 Tblr.

Ciavierauszug 2 Tblr. Breslau, Jul. Hainauer. (1869.)

3. Ueden a. Sechs Lieder fÃ¼r eine Singstimme mit Piano-

fortebegleitung. Pr. 25 Sgr. â�� b. Drei Lieder fÃ¼r Bari-

ton mit Pianofortebegleitung. Pr. iÃ¤1.^ Sgr. Breslau,

Jul. Hainauer. (1869.)

Herr E. Lassen, der Weimarscbe Hofkapellmeister, hat

in den letzten beiden Jahren mehrere Werke publicirt,

von denen wenigstens eisige geeignet sind das Interesse

der Musiker zu erregen; es spricht sich in ihnen eine ge-

sunde musikalische Empfindung und eine sehr respectable

Gestaltungskraft aus.

1. Die Symphonie in D stammt schon aus dem Jahre

4868 und erschien gleichzeitig mit der Symphonie in Es

von Bruch. Der Umstand, dass letztere ziemlich schnell an

den Hauptorten zur Auffuhrung kam, ist fÃ¼r Lassen's Werk

etwas nachtheilig gewesen, denn unsere meisten Orchester

glauben mit Einer neuen Symphonie im Concertjabre ihrer

Pflicht vollauf genÃ¼gt zu bÃ¤hen. Dieselbe scheint nun aber

nachtraglich mehr in Aufnahme zu kommen, und dÃ¼rfte

die unlÃ¤ngst stattgehabte AuffÃ¼hrung durch die kgl. Ka-

pelle in Berlin, wo sie mit Beifall aufgenommen wurde,

wohl auch andere Orchestervereine veranlassen, mit die-

sem neuen Werke einen Versuch zu machen.

Mancher, der von einem (halben oder ganzen) Anbanger

der Zukunftsschule etwas formlos WeltstÃ¼rmerisches er-

wartet, dÃ¼rfte sich angenehm getÃ¤uscht finden. Es ist ein

Werk in klaren Formen, recht natÃ¼rlich im Ausdruck,

frisch und anmutbig; dem Inhalt, den Intentionen, den

Zielen nach leicht ab- und auszumessen, besteht im We-

sentlichen zwischen Mitteln und Zweck eine wohlerwogene

Harmonie. So wenigstens muss das Unheil lauten , wenn

man nicht gerade den absoluten Maassslab klassischer

Vollendung, sondern manche andere Production unserer

Tage dagegen hÃ¤lt.

Im Einzelnen bemerken wir noch Folgendes. Der Ein-

gang ist etwas Iniraden-massig und konnte wohl noch zu

V.

manchen anderen Dingen leiten, als gerade zu einer Sym-

phonie. Das Hauplverdiensl der beiden Motive des ersten

Satzes ist, dass sie gut contrastiren und das Hauptmotiv

sieb ganz deutlich als ein solches heraushebt. Was aber

die FÃ¼hrung des letzteren anlangt, so kommen dabei einige

erhebliche MÃ¤ngel zu Tage. Es tritt schon im vierten Takte

auf, und zwar in den Violoncells, worauf es die ersten

Geigen ergreifen und vorlÃ¤ufig zum SchlÃ¼sse, d. b. zum

Uebergange in das andere Motiv hinfÃ¼hren, in dieser Weise:

(Allegro con brio. = 138.)

vioi. n.

P=*-i jJK*ffij.dita^

jAfcgj
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Was hier zunÃ¤chst auffÃ¤llt, ist

im neunten Takte der Zusam-

menstoss â�� denn so darf man

es wohl nennen â�� des Schlusses

der Melodie im Violoncell zu-

erst mit dem Basse als h-e, und

sodann mit der Wiederholung

der ersten Geige als fit-a. Es

ist dies eine Kleinigkeit, aber

eine bedeutsame Kleinigkeit.

Wenn die Melodie als solche empfunden werden soll,

muss sie fÃ¼r ihre Schlusswendung Raum und Ruhe haben;

das h im Basse ist misslautend und stÃ¶rend. Und eins der

bewÃ¤hrtesten Gesetze ist das, welches fÃ¼r den Eintritt der

Nachahmung der Melodie fordert, dass die Ã¼brigen

Stimmen eine zurÃ¼cktretende Haltung, oft in dissonirender

Lage, beobachten. Hier wird aber das a in der ersten

Violine ganz verdeckt, weil die Melodie im Violoncell ihre

Cadenznole emphatisch nach fis aufschwingt. Ein solcher

Aufschwung ist nur im SologesÃ¤nge oder -Spiel zulassig,

in mehrstimmigen Sachen verliert er seine Berechtigung,

klingt stumpf und hasslich und schadet den Ã�brigen Stim-

men. Die Hauptbedenken erregt hier aber das VerhSltniss

der Imitation in der oberen Geige zu der Grundmelodie im

Violoncell. In den ersten vier Takten ist die Nachahmung

ganz genau, im fÃ¼nften schlÃ¤gt sie um und wendet sieb

plÃ¶tzlich abwÃ¤rts nach Fis-moll; die Melodie wird dabei

um einen Takt verkÃ¼rzt, wodurch sich der plÃ¶tzliche Ab-

und Uebergang nur um so mehr bemerkh'ch macht. Und

tu welchem Zwecke wird diese Ã¼beraus stumpfe, durch

einen rein mechanischen Ruck des Basses zu Stande ge-

brachte Modulation hier vorgefÃ¼hrt? Ein kÃ¼nstlerischer

Zweck ist nicht ersichtlich. Wollte man sagen, die Beant-

wortung des Themas dÃ¼rfe keine Wiederholung sein, weil

sie bestimmt sei, ein anderes Motiv hervorzurufen, so hÃ¤tte

dies zwar einea Schein von Wahrheit fÃ¼r sich, aber auch

nur einen Schein; denn die Imitation erscheint dann doch

immer wie eine Verirrung und die ganze Situation wie

eine Verlegenheit, aus welcher das neue Motiv erst

einigermaassen befreit. Durch eine solche Hallung verlie-

ren die Motive ihre innere Bedeutung, ihre SelbstÃ¤ndigkeit,

und werden degradirt zu modulatorischen Pbanlasiereihen.

Mil Â»nderen Worten : die Melodie wird Phrase, die Statue

wird Arabeske, phantastisches FÃ¼llstÃ¼ck einer starren

harmonischen Hinterwand. Mit der Einbusse dessen, was

den Kern der Melodie ausmacht, gebt auch zweierlei ver-

loren : das rhythmische Gleichmaass und die contraslirende

Abfolge. EÂ« wird wohl ein gut fundirtes Gesetz sein, dass

man nie auf Kosten der Hauptmelodie trachten solle in den

Gegensatz zu gelangen. Denn nichts ist leichler zu er-

reichen, als ein solcher Gegensatz : man hat nur nÃ¶thig,

die Melodie natÃ¼rlich sich entwickeln und rein austÃ¶nen

tu lassen, so ergiebt sich der Gegensatt von selber; wie

ein Spriugquell wirbelt der belebende Contrast plÃ¶tzlich

empor. Jemehr sich die vorhergehende Melodie danach

biegt und krÃ¼mmt, desto weniger wird der Gontrasl eben

als solcher empfunden, desto trÃ¤ger und einfÃ¶rmiger fliesst

der Strom der Symphonie dahin. Was nun aber die Me-

lodie an sich betrifft, so hat diese in der Kunst die Be-

deutung eines KÃ¶rpers, einer Gestalt, einer Existenz und

nimmt die Rechte einer solchen in Anspruch. Die erste

Bedingung ist die, dass die Melodie sich selber treu bleibe,

denn hierauf beruht zunÃ¤chst das Ã¤sthetische Wohlgefal-

len , welches sie erwecken soll; eine Melodie sei schÃ¶n,

oder geistreich, oder pikant, oder trivial â�� sie wird eine

wirkliche Anziehungskraft nur dann bewahren, wenn sie

die einmal gezogene Grundlinie als festen Cbaraklerzug

betrachtet und dabei beharrt. AusschmÃ¼ckung, Ausge-

staltung, Erweiterung, VerkÃ¼rzung, Versetzung, imitato-

rische und thematische Verwerthung u. s. w. geboren recht

eigentlich zur Ausbreitung ihres Wesens, wenn ein Gan-

zes von grÃ¶sseren Dimensionen entstehen soll; aber Hie

blosse Pbrasirung oder, wie man es wohl passender nen-

nen konnte, die Paraphrase der Melodie an die Stelle ent-

weder der wirklichen Nachahmung oder der weiterbilden-

den Ausgestaltung ist damit ausgeschlossen. Denn diese

greift den Korper der Melodie an und zerstÃ¶rt fÃ¼r den

HÃ¶rer das, woran seine Theilnahme emporrankt, die Haft-

und Haltbarkeit der Melodie, da er irre wird, welche Les-

art gelten soll, das Thema oder die Paraphrase. Mil einer

solchen Aenderung ist der Glaube des HÃ¶rers zerstÃ¶rt und

der Zweifel beginnt. Warum den klaren Gang, nachdem er

sich, genau der Vormelodie entsprechend, vier Takte hin-

durch in D-durbewegt bat, mit, einem plÃ¶tzlichen Ruck

nach Fis-moll werfen? Warum nicht der naturgemÃ¤sse

Abgang nach H-moll? entweder so:

_

oder so:

Letzteres wÃ¼rden wir vorziehen, weil ein wesentlicheres

Glied der Melodie dabei zur Geltung kommt und das un-

wesentlichere wegbleibt. Empfunden wird dieser Maugel,

diese Ungleichheit der rhythmischen Glieder, aber unter

allen UmstÃ¤nden, wesshalb eine Uniwendung der gau â��

7 r u Melodie nach Moll wohl das einzig Zweckdienliche

sein durfte:

Hier ist keine Paraphrase, keine willkÃ¼rliche Modulation

mehr, sondern eine Umbildung der Hauptinelodie in das

nÃ¤chst verwandte Moll und damit ein zur Bereicherung

dienender Gegensalz. Ob eine solche Umbildung nach

Moll einem Gomponisten passl, ist eine andere Frage;

vielleicht sieht er ganz hiervon ab und lÃ¤ssl sein Dur-

thema lieber ganz in Dur verweilen : darin wÃ¤hlt Jeder

die Mittel nach seinen Zwecken. Hier sollle nur hervor-

gehoben werden, auf welchem Wege die Melodie notb-

wendig entstellt werden mÃ¼sse und auf welchem sie, in

dieselben Spuren eintretend, dennoch in ihren GrundzÃ¼gen

treu bewahrt werden kÃ¶nne. Es sollte â�� wenn mÃ¶glich

mit einiger Eindringlichkeit â�� betont werden, dass die

Melodiebildung der Cardinalpunkl ist, von welchem

die Haupllugenden einer Composition ausstrahlen und an

den auch das Schicksal aller Werke der Tonkunst geheftet

ist. Und wir wollten hierbei zugleich andeuten, warum

moderne Musikalien so selten die OefTentlichkeit dauernd
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fesseln und nach einigen AuffÃ¼hrungen wieder ins Archiv

wandern. Bei der (Ã¤st unbegrenzten Freiheit, welche durch

die Entwicklung unseres Tonsystems und unserer Ton-

organe gleichmassig gewÃ¤hrleistet ist, sollte der Kern aller

Musik die angelegentlichste Sorge der Unterweisungen

und der Hauplgegenstand der Corapositionsstudien sein,

damit der Boden moderner Freiheit nicht von Schlingpflan-

tea bedeckt werde. Aber gerade in diesem Punkte bat

unsere Musiklehre sich bankrott erklart und das seltsame

Bekennlniss abgelegt, dass die Melodie nicht zu lehren

sei. Was aber nicht zu lehren ist, ist auch nicht zu lernen:

und so tappen unsere Tonselzer im Dunkeln und lassen

sich von Parteien, Schulen und Richtungen gÃ¤ngeln. Die

gegenwartige Musik wimmelt voll MelodiekrUppel, und

wer mit den seinigen das grOsste Publikum gewonnen hat,

gilt Â«Is Meister.

Um in Sachen der Melodie noch eine weitere Einzel-

beil zu beleuchten, wenden wir uns zu dem zweiten

Satze, dem Andante. Der Autor hat den Versuch ge-

macht, ein ziemlich ausgefÃ¼hrtes Tonbild zu liefern , und

das ist jedenfalls zu loben. Ob der musikalische Inhalt der

Breite entspreche, ist freilich eine andere Frage, und wir

wagen nicht sie zu bejahen. Um nun aber nicht den Schein

auf uns zu laden, als wollten wir Einzelnes verbinduogs-

los aus dem Ganzen herausreissen und daran eine Kritik

Ã¼ben, deren Grund oder Ungrund von dem Leser nicht

controlirt werden kÃ¶nne, lassen wir ein Schema der An-

lage des ganzen Salzes folgen. In sechs Gruppen.

A. Den Anfang macht das piano in den Saiteninstrumen-

ten auftretende Hauptthema (8 Takte). Es folgt die

Wiederholung desselben in den BlÃ¤sern eine Octave

hoher mit Schluss auf der Dominante (8 Takte). Nach-

klingen eines Molives aus dem Thema mit anderem

Bassrhytbmus, wobei ein Porte erreicht wird, und Hin-

fubrung auf eine neue Wiederholung (9 T.J, dann diese

Wiederholung (8 T.), nebst Nachklang derselben (3T.).

H. Diesem Nachklange schliessl sich eine stark und nach-

drÃ¼cklich auftretende Zwischenmusik an, welche sich

von fiu ff erhebt und dann zu pp absinkt, wo ange-

langt das zweite Thema andeutend hervorbricht

(Â«2 T.J.

C. Nun diese zweite Hauptmelodie, pianissimo (40 T.).

Motivartiges Nachklingen derselben mitanderem Rhyth-

mus, wobei ein Forle erreicht wird, hinfÃ¼hrend auf

eine neue Wiederholung (46 T.); dann diese Wieder-

holung, auch pp (8 T.) nebst etwas fremdartigem Nach-

klang derselben, dem die AnfÃ¤nge des ersten und des

zweiten Themas verbunden folgen (47 T.). Also we-

sentlich die gleiche Anlage wie bei der Melodie A.

D. Hierauf haben wir in 60 Takten eine DurchfÃ¼hrung, die

sich natÃ¼rlich des Materials der ersten Melodie be-

dient. Eingeleitet wird dieselbe durch die obige starke

und nachdrÃ¼ckliche Zwischenmusik (s. B), die hier

aber fast bis zur Unkenntlichkeit verÃ¤ndert ist (7 T.)

und den Uebergang macht zu dem verkÃ¼rzten ersten

Motiv, welches sich piano in Fis-moll vernehmen lasst

(6 T.); turn anderen Mal einfallend, leitet diese starke

Zwischenmusik (9 T.) das gleichfalls verkÃ¼rzte erste

Motiv nach Es-moll, wo es in einem gleich wehmutbs-

vollen Piano ertÃ¶nt (6 T.); zum dritten Mal (2 T.) fÃ¼hrt

sie dasselbe nach Es-dur (i T.), und so je durch zwei

Porte-Takte weiter erst nach F-dur (i T.), dann nach

(j-dur, wo es aber nur im Basse mÃ¼hsam lallt und

stottert (4 T.) ; erst nach einer beschwerlichen und

gefahrvollen Modulation zwischen Scylla und Charyb-

dis, zwischen Been und Kreuzen (8 T.) langt die Me-

lodie endlich wohlbehalten in C-dur an, um hier, zum

ersten und. letzten Male in ihrem Erdendasein, sich

Porte auszusprecben (5 T.}. EinÂ« rhythmische Begleil-

figur, welche nun allein zu Worte kommt, steigert

dieses /'zum //", der Haupllarm tritt also bei einer Stelle

ein, welche nur ein rhythmisch-modfrlatorisches FÃ¼llsel

und insofern inhaltlos ist. Diese Figur bricht sich von

C-dur in aufsteigender Kraft Bahn nach Es-dur und

sinkt dann zum Piano alÂ» (9 T.), wobei sie

/:'. in das zweite Thema Ã�berleitet, welches nunmebraa

die Reihe kommt, wiederum pp (40 T.), mit motiv-

artigen Nachklangen, die zum Porte fahren (16 T.) und

dann zur Wiederholung des Themas (S T.), gefolgt von

Nachklangen nebst Verwischung des ersten und zwei-

ten Themas (49 T.), wesentlich Alles, wie eben sub C,

nur mit dem Unterschiede, dass jetzt nicht mehr neuen

Gestaltungen, sondern

P. dein Sc hl usse zugeschritten wird, den letzten 4 4 Tak-

ten, welche sich durch ein pp der ersten HÃ¤lfte dfs

ersten Motivs einleiten und sodann mit den Ã¼blichen,

hier keineswegs gesparten umbringenden M*dicanien-

ten zu Ende gefuhrt werden.

Wir habeu hier also zwei Itauptinelndien, von dem-u

die den Anfang machende und die meiste Zeit in Anspruch

nehmende erste in den ersten acht Takten dieseÂ» Satzes

so lautet:

Viol. I.

Die andere Hauptmelodie, welche nut der ersten mehr

als gut ist um die WeitÂ« streitet, stellen wir gleich da-

neben ; sie tritt ebenfalls zuerst in den Geigen auf.

Contrab.



Nr. 7.

Was hier sofort auffallt, ist die grosse Aebnlicbkeit

der beiden Melodien. Das Unterscheidende besteht fast

nur in Aeusserlichkeiten (Rhythmus, Starkegrad, Cadenz

u. s. w.), wÃ¤hrend sie innerlich einander so gleich sind,

dass eine fÃ¼r die andere gebraucht werden kÃ¶nnte, aber

beide neben einander keinen Platz haben. Weil der

Cotnponist sie dennoch neben einander stellte, raubte er

sich die MÃ¶glichkeit eines belebenden Contrastes und kam

zu einer Musik, die wohlklingend, aber fÃ¤rb- und aus-

druckslos ist. Dies ist auch der Grund, wesshalb das An-

dante den Eindruck einer zu grossen Lange machen wird.

Der Contrast, welcher den Hauptmotiven in ihrem Ver-

bÃ¤ltniss zu einander eingeboren sein muss, ist durch den

Tonsetzer hier auf andere Weise bewerkstelligt, nÃ¤mlich

durch das, was wir vorbin (s. II und /'- als Â»Zwischen-

musikÂ« bezeichneten. Dieser vage Ausdruck wurde ge-

wÃ¤hlt, weil wir Bedenken hatten, die betreffende Musik

als ein wirkliches drittes Thema und damit als ein wahr-

haftes Bindemittel der Satzglieder aufzufÃ¼hren. Man ur-

theile selbst. Zuerst (s. // hat es diese Gestalt:

u. s. w., also die einer (wenn auch unbeholfen) fugirten

Nachahmung. Spater (s. D) wechselt es die Kleider und

tritt in einer ganz anderen Toilette auf:

welche es dann fÃ¼r die Folge beibehalt. Hier sind in der

Melodie keine Fugenschritle mehr zu spÃ¼ren, dagegen in

der Harmonie einige moderne Â»ErrungenschaftenÂ« oder

das, was man nach dem gemeinen Wortverstande harmo-

nische RippenstÃ¶sse zu nennen pflegt. Lassen wir diese

und fragen wir nur nach der Berechtigung einer derarti-

gen Abweichung von dem einmal nachdrÃ¼cklich eingefÃ¼hr-

ten Motiv. Eine solche ist nicht vorbanden. Diese Zwi-

schenmusik erhalt dadurch etwas Unmotivirtes, und weil

sie die Hauptmodulationen des Satzes in sich schliesst und

alle Schritte der Melodien durch ein Ã¼berlautes Macht-

gebol bestimmt, welchem die beiden Hauplmelodien sich

auch ganz demÃ¼thig fÃ¼gen, so ist klar, dass sie in dem

ganzen Satze den Heus ex machina vorstellt, ohne dessen

Dazwischentreten ein Stillstand oder doch etwas ganz An-

deres eintreten wÃ¼rde. Aber besagter Deus pflegt nur zu

erscheinen, wenn irgend Etwas nicht in Ordnung ist: in

einem wirklichen Organismus wird er nicht sichtbar. Dies

ist der Punkt, von wo aus die Schwache des vorliegenden

Andante-Satzes erwiesen und die, wenn auch geschickte

doch nur ausserlicbe ZusammenfÃ¼gung seiner Theile auf-

gedeckt werden kann.

Ueber die beiden letzten Satze genÃ¼gen wenige Worte.

In dem Scherzo scheint uns der Ton sehr gut Betroffen

zu sein, wie auch durch Zartes und Derbes treffliche Ge-

gensatze erzielt sind. Und in dem Finale zeigt der Com-

ponist sich so wenig ermattet oder Ã¼berreizter Mittel be-

dÃ¼rftig, dass er fast mit Haydn'scher Munterkeit sich

bewegt. Oper und Ciavier klingen auch mitunter an ; aber

wo klingen diese jetzt nicht an? Im Ganzen ist das Werk

instrumental gedacht und ausgefÃ¼hrt. Concertdirigenten

sollten es nicht ungebÃ¶rt bei Seite schieben; es ist eine

leicht fassliche Musik, ganz geeignet der Menge der HÃ¶rer

zu gefallen. (Fortsettuog folgt.)

Anzeigen und Beurtheilungen.

Eichard Wiper. Sebi Lebei und lein Wirken. Ein populÃ¤rer

Vorlrag von Lidwig UM. MÃ¼nchen 1869.

H. D. Dieser Vortrag bildet den Schluss zu einem drei Vor-

trage enthaltenden Cyklus, welche Â»das moderne Musikdramai

zum Gegenstande hatten, und deren beide frÃ¼here, Ã¼ber Beet-
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hoven und Ã¼ber die Romantiker handelnd, bereits frÃ¼her

den Westermann'schen Monatsheften zum Druck Ã¼berliefert

waren. Nachdem Ludwig Nohl im Anfang seiner schriftstelle-

rischen Laufbahn Mozart als den vollkommenstenComponisten,

Mozart's Â»ZauberflÃ¶leÂ« als die vollendetste SchÃ¶pfung der dra-

matischen Musik hingestellt, zu welcher die ganze frÃ¼here Ent-

wicklung nur gleichsam eine Vorbereitung gebildet; nachdem

er hierauf den anfanglich misskannten Beethoven als den

pries, der zu dem Bau seiner VorgÃ¤nger den Thurm der Voll-

endung hinzufÃ¼gte; ist ihm nunmehr Richard Wagner der

KÃ¼nstler, Â»der jene frÃ¼heren praktischen AnlÃ¤ufe zum Ganzen

und Rechten mit dem ersten vollgÃ¼ltigen Erfolge zu krÃ¶nen ver-

standen bat, und obendrein in Folge dieser seiner eigenen Be-

strebungen auch dahin gelangle, jene Idee eines alle mensch-

lichen FÃ¤higkeilen zugleich umspannenden Gesammtkunst-

werkes â�� richtig zu erfassen und zugleich theoretisch zu

begrÃ¼ndenÂ«. Diese Ansicht durchzufÃ¼hren, soll der gegenwÃ¤r-

tige Vortrag versuchen, freilich nur in allgemeinstem Umrisse;

eine tiefere BegrÃ¼ndung aus der Geschichte und Aesthetik der

Musik soll demnÃ¤chst gegeben werden, vermutlich in dem auf

dem Umschlage verkÃ¼ndigten Buche.- Â»Gluck und WagnerÂ«.

Der Verfasser ergeht sich in der Einleitung in seiner be-

kannten Weise Ã¼ber die Bedeutung des Germanenthums fÃ¼r

Geschichte und Kunstgeschichte; die Deutschen halten vor

Allen den Beruf und die BefÃ¤higung zu der Darstellung des

grossen Gesammtkunstwerks, dessen Idee R. Wagner verfolge.

Nun erzÃ¤hlt er Wagner's Leben, nach den von diesem selbst

bei verschiedenen Gelegenheilen gemachten Miltheilungen. Dass

er kein Wunderkind gewesen, dass im Anfang der Zug zur

Poesie in ihm weit stÃ¤rker gewesen als der zur Musik, wird

hier nicht verschwiegen. Sein Entschluss, Musiker zu werden,

fÃ¼hrte ihn in Weinlig's contrapunktiscben Unterricht und zum

Studium Beetboven's, der auch das Vorbild seiner ersten Com*

positionsversuche war; diese wendeten sich aber bald dem

dramatischen Fache zu. Â»Wir hatten nun freilich nicht Gelegen-

heit, die gesammten Jugendversuche nÃ¤her anzuschauen, die

Wagner im Gebiete der Oper gemacht; sie scheinen mehr oder

weniger das Irren der Zeit, aber die Bahn zur WahrheitÂ» sagt

Nohl S, i Â». Verlangen nach einer grossen KÃ¼nstlerlhat, gegen-

Ã¼ber manchen auf dem Grunde modernen Leichtsinns (S. 49)

entstandenen frÃ¼heren Versuchen, fÃ¼hrte ihn nach Paris, wo er

den Â»Rienzi< vollendete und in franzÃ¶sischen und deutschen

Zeitschriften seiner Unzufriedenheit Luft machte. Mit Â»RienziÂ«

hatte er die frÃ¼here Periode seines Schaffens und die Conces-

siooen an die frÃ¼here Oper abgeschlossen; mit dem Â»Fliegenden

HollÃ¤nderÂ« die Bahn seiner SelbstÃ¤ndigkeil betreten. Es werden

dann die wichtigsten Ereignisse nach seiner RÃ¼ckkehr in einer

Anmerkung kurz angegeben und hierauf zu der Betrachtung

von Wagner's kÃ¼nstlerischem Schaffen Ã¼bergegangen â�� Ã¼ber

welches freilich nur der hier neue AufschlÃ¼sse erwarten wird,

der bisher keine Kenntniss Nohl'scher Schriften halle. Wem

dieses GlÃ¼ck bereits zu Theil geworden, der wird sich nicht

wundern, hier von allem Anderen mehr als von Musik geredet

zu sehen. Zwar wird in hochtÃ¶nender Weise von dem Geiste

der Liebe, in welchem fÃ¼r Wagner der Geist der Musik ent-

halten war, gesprochen, von dem durch die Musik belebten

GefÃ¼hlsleben, welches Wagner zu den Quellen alles wahren

Menschenlhums, den alten deutschen Sagen, hinfÃ¼hrte, und von

der liefen menschlichen Bedeutung aller dieser Sagenstoffe, die

Wagner erkannt und zur Anschauung gebracht habe; aber so-

wie man von dem specilisch musikalischen Elemente , in wel-

chem sich jener Gebalt darstelle, von den auf musikalischem

KÃ¶nnen, musikalischer Leistung beruhenden Wirkungen etwas

NÃ¤heres hÃ¶ren mÃ¶chte, wird man mit allgemeinen Bemerkungen

und kurzen Versicherungen abgespeist und auf eigenes HÃ¶ren

verwiesen ; eine wohlfeile Art, der musikalischen Charakteristik

sich zu entschlagen. Und doch mÃ¼sste Herr Professor Nohl

sich gerade Ã¼ber das ausfÃ¼hrlich Ã¤ussern, worin er AutoritÃ¤t

zu sein Ã¼berzeugt isl. Â»Geber den Werlh der dichterischen

Form dieser Werke freilich muss ich mich bescheidenÂ«, sagt er

S. 48, Â»diejenigen das Endurtbeil sprechen zu lassen, die mil

der Technik des Dramas sich nÃ¤her vertraut wissen als ich, der

ich mich leider der modernen SchwÃ¤che einer zu besonderen

Vorliebe fÃ¼r die Tonkunst zu zeihen habe, als dass ich in jener

Hinsicht ein entscheidendes Wort milsprechen dÃ¼rfteÂ» â�� was

mir in der Tonkunst allerdings zusteht, denkt man sich hinzu.

Aber auch was Ã¼ber Idee und Behandlung der dramatischen

Stoffe gesagt wird, enthÃ¤ll theils manches hÃ¶chst Bedenkliche,

theils viel werlhloses und unnÃ¶thig breitgelretenes RÃ¤sonne-

menl; wir mÃ¼ssen die Geduld der ZuhÃ¶rer bewundern, welche

den zweiten Theil des Vertrags bis zu Ende angehÃ¶rt haben.

Es muss einem fÃ¶rmlich schwindeln bei diesen pbrasenreichen,

in den hÃ¶chslen und nicht immer untadelhaften AusdrÃ¼cken sich

bewegenden Expeclorationen Ã¼ber die Bedeutung der Sagen

und deren Analogien. So wird S. 33 von der Gestalt des lie-

bend leidenden TannhÃ¤user folgende Anwendung auf unsere

Gegenwart gemacht: Â»Und ist es nichl eben dieser nichl zu

vernichtende Sinn fÃ¼r die ewige Wahrheit der Natur gewesen,

was in dem gÃ¤hrenden Menscbbeitsprocesse des letzten Jahr-

tausends diesen deulschen Geisl nicht blos erhallen, sondern

zur Rettung seiner und Anderer auf den Plan der Geschichte

gefÃ¼hrt hat! WÃ¤re nicht vielleicht gerade so wie ein Jahrtau-

send zuvor die Menschheit in kalter Menschensatzung und wÃ¼-

stem Sinnenlaumel zu Grunde gegangen, wenn nicht eben

dieser deutsche Geisl mil weltbestimmender Energie an die

ewige Wahrheil der Natur und an die Nothwendigkeil der Ein-

heit mit ihr wieder erinnert hÃ¤tte, wenn das Menschenwesen

soll!Â« [T] Wer das gelesen und verslanden hat und wen noch nach

Weiterem dÃ¼rstet, dem kÃ¶nnen wir noch reichlichen Stoff

sublimster Erhebung und enlzÃ¼ckenden Taumeil versprechen.

Bedenklich aber wird derselbe, wenn er zu einer Verherr-

lichung des Trislanstoffes verwendet wird (S. 39), wenn auch

hier der, unserem Â»germanischenÂ« SitllicbkeilsgefÃ¼hl doch sehr

gewaltig widerstrebende Inhalt einer nicht germanischen Sage

in gleicher Weise gepriesen wird. Oder genÃ¼gt etwa ein Lie-

bestrank, um Tristan, Â»den hehren HeldenÂ« (S. iz), unserem

sittlichen GefÃ¼hle gegenÃ¼ber fÃ¼r seine verbrecherische Seh wach-

heit zu entschuldigen ?

Wir kÃ¶nnlen noch manche Belrachlung hinzufÃ¼gen; doch

scheint uns die Veranlassung dazu nichl genÃ¼gend. Bemerken

wollen wir nur noch fÃ¼r die, welche es noch nicbl wissen soll-

len: dass Nohl nicbl nur Wagner-Verehrer isl, sondern mit

der gesammten Â»neudeutschenÂ« Schule durch Dick und DÃ¼nn

gehl. Wie Wagner der Vollender des Dramas, so isl ihm jetzt

Franz Liszl der NeubegrÃ¼nder der instrumentalen Kunst,

der SchÃ¶pfer einer neuen, grÃ¶sseren Form der reinen Musik

nach Beethoven (S. 19). Man muss gespannt sein, welche

Wandlungen er noch ferner durchmachen wird.

A. Berlijn.

Nekrolog.*)

A. Berlijn, Compositeur, nÂ£Ã¤ Amsterdam, le z Mai I8<7.

Mr. Bernard Koch lui donna les premiires lejons de piano et

de violon. â�� Mr. Louis Erk, fleve de Schneider de Dessau,

le pril sous sÃ¤ direclion, lui enseignanl l'barmonie el la compo-

sition ; en ^ 839 il partil pour Ltipsig el pro6ta de conseils des

grands maltres. Mr. Berlijn, a son lour, s'occupa de musique

de T'i.-.'itcr. En relalion avec M. Moulineuf, chef du Theatre

*) Eingetandl von der Willwe. Herr Berlijn starb am 48. Jan.

4870 In Amsterdam. D. Red.
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fram;aii k Amsterdam, celui-ci lui conlia deux poemcs: LedoÃ¼ka

Â«t tu Mepriset par rettemblance; l 8*0 il ccmposa l'opera Â»sfce

Bergknappen" (les Mineurs) poeme Je KÃ¶rner. Cet opira fut

rt'prr-scnK- a Amsterdam , Fevrier l xi l. seu> la direction de

IXMI Bree, et les etages le* plus flatteurs fureni prodigoes a

l'auleur; de <836 a 18*1 on represenÂ»Â» au TbeAlre d'Amsler-

dam, doiue ballets et plusieurs drames avec cfcoeurs; en No-

vembre 48*t, l'opera Proserpine; puls, (lors de son sejour k

Bruxolli's, Ã¼ composa l'opera le Luti* de (Mloden (encere ma-

Buscrit). Plusteurs morceaax de cet opera furent exÂ«cirles a

sun coocert doimr a Paris, saHÂ« Herz, Mai 18*6. En <8i-3

Kevrier. sur la demande <!<â�¢ S. M. Guilleume H, Mr. Berlijo fit

entendre k la cour de la Haye, ea presence de la famille royale

Â«l dÂ« corps diplomatique, plusieurs morceaux de ses opera's.

S. M. le Roi lui lil remettre, k edle occasion, les ureignes de

l'ortVe de la cooroaae de chÃ¤ne.

Hr. Berlijn a oompoae plus dr deuv oents Oeuvres, la plu-

pstrl publiees a Leiptig et Ã¤ Amsterdam; on cite encore parmd

â�¢ea nmiusrrilÂ« uÂ« Oralorio, tlfotet auf Nebo*, un Tantum Ergo,

Â«HM Mette k grand ercheslre. La mustqne Â«V Mi-rhjn dinote im

compositeur experiroentiS: OB y remartjue boaucoup de vervÂ«,

de Ja grtce Â«t une profonde sc+eoce harmonique. En 4 8** il a

eu llionneur quc lÂ« oeJebre Felit dirigeal son Owertore TYioro-

fhale, quc l'auleur a dediee k Mendelssohn Bartholdy; 1857

Novembre, Mr. Look Spohr a dinge sÃ¤ Sinfonie, Ã¤ Cattel, avec

grand sucoes, et c'est li un de ces faits qui proiivent en faveur

du talent de Hr. Berlijn; il a reyu les distinctions suivaotes: la

mtdailU ior du neritt enrii, du Roi des Beiges (18*5), du Roi

de DÂ»neÂ«arc(48Â«), du Roi de Grece (l 8*6), du M de SuAde

(4 $48), de l'fimpereur Ferdinand d'Autriche (<8*8), de S. A.

Â«. le Prince Frederic des l'.iys-b.is (1858), dÂ« Roi de HollandÂ«

(4Â«r>o,, du Duc de Saxe-Cobourg (186*), du Duc de Nassau;

H a etÂ« meubre de l'academie S'". CecÃ¼e de Rocoe, et de la

Soclete archeologique d'Atbeoes etc.

Berichte. Nachrichten und Bemerkungen.

# Wien. Im Hofoperntheater ist Herr Doppler zum ersten

und Herr Kassmayer zum zweiten Ballelmnsik-Director ernannt.

Die Ernennung fÃ¼llt gerade in die Zelt, wo der Tanzschwindel in

Wien so ziemlich jedes andere VergnÃ¼gen In den Hintergrund drÃ¤ngt,

hat also insofern den passendsten Moment getroffen. Von dieser

BaJlsucht, die fast zwei Monate laug Alles absorhirt, in ihren Vor-

nnd Nachwirkungen sich aber Ã�ber noch einen bedeutend grÃ¶sseren

Zeitraum erstreckt, hat man im Ã¼brigen Deutschland, namentlich

Im Norden, znm Gluck keinen Begriff, denn was dort jetzt einige

Hafte mit oder -ohne Masken ins Werk gesetzt wird, ist wahre

Kinderei gegen den fanatischen Ernst, mit welchem unser leich-

tes Wiener VÃ¶lkchen die Ball-Angelegenheilen behandelt. Dies

lockert die SingcbÃ¶re und raubt ihnen die besten Winterwochen

zur tlebong. Die â�¢BallcbronikÂ« nimmt jetzt in hiesigen Zeitungen

einen grogsen Kaara ein. Der Wiener MÃ¤nner-Gesangverein hat

natÃ¼rlich auch aeinea â�¢ Narrenabend*. Diesem Fasching-Unwesen

verdankt man ea auch, dasÂ» der groaae Saal in dem neuen Musik-

verelnagebUnde musikalisch nicht so zweckentsprechend ausgefallen

ist, wie nolhig gewesen war*. Es sollte ein Musiksaal und Ballsaal

zugleich werden, und dadurch ist in den HÃ¤nden unserer aufdring-

lichen Architektur nur ein Beilsaal daraus geworden Sehr lehr-

reich l aber wer wird geneigt sein, eine heilsame Lehre daraus zu

ziehen? Gerade hier wÃ¤re der Ort gewesen, der Tanzsucbt einen

Damm entgegen zu setzen , mÃ¶gen Hof und Stadt tanzen so viel ste

wollen, alier Ã¼ber die Schwelle des neuen Musikbauaes hÃ¼llen Ball-

und Narrenzuge nicht kommen dÃ¼rfen. Gesellschaftliche Sitten oder

Uwrtteo macht anaa nur schlimmer, indem man ihnen neue Opfer

bringt. Nicht Alles gehÃ¶rt zusammen, was sich 'der Musik bedient.

Wiener Munterkeit mÃ¶ge freien Lauf haben , denn die Tanzweisen,

welche von hieraus in alle Well flogen, sind keineswegs zu veracb*

ten : aber diejenigen, in deren Hand die Pflege des besten Theilea

der Tonkunst gelegt ist, sollten so viel selbslbewussten Stolz und so

viel gesunden musikalischen Verstand besitzen, streng ihr Gebiet ab-

zugrenzen. Die Mittel wurden schon auf andere Weise zu beschaffen

sein. Aber die Geschichte ist im Zuschnitt verdorben, und Ã�berall

wird oun getanzt. Das Einzige, was noch fehlt, waren Verhsaungs-

balle, von denen eine ganze Serie in effcclvoller Steigerung zusam-

mengebracht werden kÃ¶nnte, wenn man z. B. mit einem Reichs-

ralhs-Ball anfinge und zu einer Vereinigung mit den ungarischen

Abgeordneten, den Delegirten u. s. w. fortschritle. Der Ernst der

Zeit, die Wichtigkeit vorliegender Fragen und staatlicher Conflirte

wird es nicht dazu kommen lassen, und allem Anschein nach wird

der Fortsehritt Oesterreichs zunÃ¤chst auch ein politischer sein;

aber die Berechtigung zum Tanzen ist hier mindestens eben so gut

vorhanden, wie bei der Gesellschaft der Musikfreunde oder anderen

Chorvereincu. Auch diese Musikgesellschaften werden ihre eigent-

liche Aufgabe, PflegestÃ¤tlen wahrer musikalischer Cultur zu sein,

niemals erfÃ¼llen kÃ¶nnen, wenn sie sich ihr nicht mit ganzem Ernste

widmen. Es giebt Viele, die dies erkennen, nur fehlt die rechte Ver-

einigung.

* Wien. Wiederhulten Einladungen seiner vielen Verehrer fol-

gend, kam J. 0 ff enbach kurzlich von Paris hieran, bei welcher

Gelegenheit das Carllheater eine neuÂ« Musikpot.se von Ihm â�¢Verl-

ier*. (Kakadu) zur AuffÃ¼hrung brachte. Beifall und Zulairf waren

sehr gross. (Herr Offenbacb ist schon wieder nach Paris zurÃ¼ckge-

kehrt.) â�� Als ein erfreuliches GegenstÃ¼ck ist das Concert der Sing-

akademie im kleinen Redoutensaal Ende Januar zu bezeichnen,

welches sehr besucht war und einen neuen Beweis lieferte, dass die-

ser Chorverein unter der Leitung Weinwurrn's im besten Avfstrebeo

begriffen ist. Seinem eigenen Fortschreiten entsprechend scheint

auch die Theilnahme des Publikums diesem Vereine sich immer-

mehr zuzuwenden. Das genannte Concert bestand aus verschiedenen

Choren und anderen Sulzen; das grosste StÃ¼ck des Programms war

Handel's Ulrecbter Â»JubilaleÂ«. Den Â»SignalenÂ« wird hierÃ¼ber ge-

schrieben: Â»Der Glanzpunkt des Abends war die dritte Abtheilung,

in der zum erstenmal Handel's Jubilate, 4749 componirt, zur Auf-

fÃ¼hrung kam. Die Chornummern, zweimal durch ein reizendes DueK

und Terzett getrennt, entfalteten sich in ihrer Pracht gleich einer

strahlenden Sonne. Man glaubte einen dreimal so stark besetzteÂ«)

Chor zu hÃ¶ren. Namentlich der markige Chor ,Ehre sei Gott* und

die Schlussnummer glichen einem wahren Tonslrom. Hoffentlich

wird der Verein dies mit lautem Beifall aufgenommene Werk bald

wiederholen und wird sich dann wohl auch ein Orchester dazu fin-

den. (7(3 componirt und 4870 zum ersten Mal aufgefÃ¼hrt â�� lud d*

klagt man Ã¼ber Mangel an NovitÃ¤ten l Dem thÃ¤tigen Direclor Wein-

wurm aber gebÃ¼hrt vollstes Lob TÃ¼r diesen Abend.Â«

â�¢* Wien. Die Â«MeistersingerÂ« werden in den nÃ¤chsten Tagen hier

zur AuffÃ¼hrung gelangen. Ueber die fortdauernd Â»gemuthlicheÂ« Wirt-

schaft der Direclion schreibt die N. fr. Presse: Die Direction des

Hofopernlheaters lasst wieder einmal durch die Oesterr. Correapoa-

denz versichern , das bestehende Verbot der Einlassung von Frem-

den zu Proben im Hofthealer werde bei den Proben zu den Â»Meister-

singernÂ« streng beobachtet werden und , Niemand ohne Unterschied*

bei irgend einer Probe Einlass finden. Man kennt das; das Haus sieht

sich bei der Generalprobe nach einem solchen Communiqu6 wie ein

ausverkaufteÂ» an l Wozu diese ewigen Versicherungen, die man ge-

wiss nicht hÃ¤lt, oder hÃ¶chstens nur gegen Journalisten, damit du

Publikum nicht erfÃ¤hrt, dass die Oper schon vor der AuffÃ¼hrung

durchgefallen ist. Ein solcher Unfall wird aber doch bei den Â»Meister-

singernÂ« nicht passiren kÃ¶nnen.

# Berlin. $ (Nachschrift zu dem Bericht aber Starn's Anfttib-

rung des Â»SamsonÂ« in Nr. 6.) Ich kann mir nicht versagen, Ionen

noch in KÃ¼rze mllzutheilen, wie sich unsere Localkritik Ã�ber daa

geBusserl bat, wodurch Stern's AuffÃ¼hrung sich von den bisherigen

AuffÃ¼hrungen solcher Oratorien unterschied und den Ansloss Xu

einer besseren Praxis zu geben geeignet ist. Der Berichterstatter dÂ«r

Vossiscben Zeitung, Herr Dr. Gustav Engel, schreibt Ã¼ber die Instru-

mentation wie folgt: Â«FÃ¼r die Instrumentirung war das Arrangement

des Musikdirector Deppe in Hamburg benutzt worden, das in ge-

schickter Weise die Orgel durch Orchester-Instrumente und Cia-

vier zu ersetzen sucht, ohne jemals ein dem Stilgesett HBndel'-

scher Musik widersprechendes Element hinzuzufÃ¼gen. Der Claviertou

bleibt allerdings immer etwas Befremdendes und StÃ¶rendes, da er

den Ton nur skizzenhaft andeutet, anstatt ihn voll ausschwingen zu

lassen. So lange wir nicht einen Concertsaal besitzen, dem eine

Orgel als Hinlergrund dient, wird dieser Mangel nicht zu beseitigen

seinÂ«. Das Â«Jrtbeil wÃ¼rde anders lauten, wenn der genannte Herr

Berichterstatter sich nur die Muhe nehmen wollte, den langst klar

gelegten Sachverhall zu beachten. Wenn man den Glauben hegt, das

Ciavier solle d i e Orgel ersetzen, dann muss man es allerdings

sehr unvollkommen finden. Aber nicht im mindesten hat es diese

Aufgabe. Es steht TÃ¼r sieb selber, da es bei HÃ¤ndel und in der ge-

sammlen alteren Musik ein unentbehrliches Glied des Orchesters

war, nÃ¤mlich dar alte FlÃ¼gel oder Cembalo. Was Herr Engel ihm alt

Mangel anrechnet, Ist eben sein Vorzug und seine EigentÃ¼mlich-

keit; namentlich war dies bei dem leider ganz verdrÃ¤ngten alten



Nr. 7.

Orchesterflugel der Fall. Ein anderer unserer Kritiker, Dr. Otto

Gumprecbt, stÃ¶ssl in dasselbe HÃ¶rn : Â»Stern benutzte, am die Orgel

zu ersetzen, einÂ« Bearbeitung des Hamb. lluslkdirect. Deppe, die,

soweit, wir es zu beartbeilen vermÃ¶gen, eine sachkundige Hand ver-

rflh. Nur in einer Beziehung kÃ¶nnen wir ihr nicht das Wort reden,

sie bitte, wie uns dÃ¼nkt, gÃ¤nzlich darauf verzichten sollen, das Cia-

vier zu HÃ¼lfe zu nehmen. Abgesehen/ davoa, dass dies Instrument

mit dem Orchester zu einem Ganzen ninmornebr verschmilzt, hat

seine Intonation das EigentÃ¼mliche, dass sie der AuffÃ¼hrung allen

Festglanz abstreift. Aus dem Concert glaubt man sich in die Probe

versetzt, wo das Werk in Schlafrock und Pantoffeln sich prasentiren

darb. (NatiooalzeiUing.) Wejut es nur nicht der ttarr Kritiker ist,

der sich diesmal in ScMafrocIt and PantoffelÂ« prftwiUrtl Dass das

Ciavier mit dem Orchester Â»zu einem Ganzen nimmermehr ver-

schmilztÂ«, fÃ¼llt unseren Kunstricblern bei den modernen Claviercon-

certen, wo die unbarmherzigste Hammerei und Klapperei stattfinden

darf, niemals ein, aber bei diesen oratociscban Werken, wÂ» es- so

naturgemass sich einrÃ¼gt, wo es ein organisches Glied der ganzen

Begleitung bildet und von den alten Meistern als unerlasslich Ã�berall,

auch bei den pompÃ¶sesten AnffÃ¼hrungea., angewandt wurdet und

durch nichts zu ersetzen ist â�� hier Â«verschmilzt es nimmermehrÂ«!

Und warum mrfcli? VÃ¼eireinkge tenaagrbeide Musiker das Sticbworl

susgegeben rralreit. weiches, min die Kritik treulich und*sachunkundig

nachspricht.,

# KÃ¶ln, Das oaue lalir hal hier ziemlich still hugoanen und

erst gegen Ende des Januar entwickelte sich in unseren musika-

lischen Kreisen wieder reges Leben. Das siebente Gesell-

schaft s-Concerl, welches am IS. Januar unter Leitung des

Ilusikdirectors Weber stattfand, brachte zwei oft gesehene, aber

immer mit Freuden begrÃ¼sste Gaste, Krau Schumann und Carl

HUI. Letzterer sang den Liedercyklus Â»An die entfernte GeliebteÂ«

von Beethoven und die Soli in der Â»WalpurgisnachtÂ« von Hendels-

sohn und m der Ballade Â»Sclmu EllenÂ« von Mai Bruch Frau Schu-

mann spielte ausser dem C moll-Concert von Beethoven zwei Solo-

stÃ¼cke -Alt mtico* von Miller und Impromptu (F-moll Op. UJ) von

Franz Schubert. Dass beide Gaste durch den grÃ¶ssten Beifall ausge-

zeichnet wurden, brauche ich kaum zu erwÃ¤hnen. Auch die Hallung

dea ChoreÂ» in dar Ballade vaa Bruch sowohl, wie io der Â»Walpurgis-

nacht-, fanrt allgemeine Anerkennung, ebenso wie die AuffÃ¼hrung

der Symphonie in B-dur von Gade. â�� Am 34 Januar veranstaltete

Frau Schumann unter Hitwirkung des Frl. SchÃ¶n erst ed t aus

Dusseldorf und der Herren Rensburg und von KÃ¶nlgslÃ¶w von

hier eine Soiree, die ausserordentlich zahlreich besucht war. Das

Programm umfasste das Trio in B-dur Op. 97 von Beethoven, Â»Wald-

scenenÂ« von Schumann , Romanze fÃ¼r Violine von Reinecke, Unga-

rischÂ« Tlnze TOD Brabms, Capriccio in E-dur (Op. SS) von Mendels-

sohn, Arabeske von Schumann und Polonaise in As-dur von Chopin.

Mit ganz besonderem Beifall wurden das Trio von Beethoven, die

Â»WaldsceneoÂ« vor.Schumann und die Ungarischen Tanze von Brahms

aufgenommen. â�� Pen benutze diese Gelegeirtreir, um die Aufmerk-

samkeil Ihrer Leser auf den jÃ¼ngsten der hiesigen musikalischen

Vereine, den Bacbverein, zu lenken, der sich trotz des kurzen

Zeitraums seiner Tnatigkeit eine vollstÃ¤ndig ebenbÃ¼rtige Stellung

neben den Ã�brigen hiesigen Vereinen errungen bat. Die GrÃ¼ndung

desselben verdanken; wir den Bestrebungen des Professor R u d o r ff,

welcher mit der anerkennenswertesten Aufopferung von Zeit und

MttlM vor elva zwei Jahren den Verein ins Leben rief und so rasch

(Orderte, dass derselbe am Charfreitag des vorigen Jahres an die

Oeffeollichkeit treten konnte. Seitdem entwickelte sich ein frisches

Leben in dem Vereine, der jedoch durch den Abgang seines GrÃ¼n-

ders nach Berlin einen sehr empfindlichen Verlust erlitt. Hr. Bitter

Ã�bernahm nun die Leitung desselben, und seiner hingebenden Tha-

tigkeit ist es, neben dem lebhaften Interesse der Vereinsmitglleder,

zu danken, dass der VerehÂ» glucklich weiter gedieh. Den sprechen-

den Beweis* cJaAr ffeferte die Ã¶ffentliche Anffirbrung, welche am

9. Januar in dem sogenannten Isabellensaale des GUrzenichs statt-

fand Die Pracision des Chores wussten alle ZuhÃ¶rer nicht genug.zu

rÃ¼hmen. Zur AuffÃ¼hrung kamen von Bach die Cantate Â»Bi ist dir

gesagt, Mensch, waa gut istÂ« und ein Concert fÃ¼r drei Claviere mit

Begleitung von Streichinstrumenten, bei welchem' die elawierpartien

von Mitgliedern des Vereins recht gut ausgefÃ¼hrt wurden, ferner

zwei ChÃ¶re a capella â�� Â»0 bont Jan* von Palestrina und â�¢Adoramut

tf QbriltaÂ» von Cuvli, sowie das Statut motor von Â«Vstorgai. Die Solo-

partien wÃ¤re* ebenfalls durch MilÂ«U*deird&s Vereins, deiea ua Gan-

zen etwa sechszig sind, recht gut besetzt. An tÃ¼chtigen KrÃ¤ften fehlt

es dem Vereine also nicht, und dass der Dirigent dieselben geschickt

lu leiten versteht, beweist, wie ich schon sagte, der Erfolg der Auf-

fÃ¼hrung. Doch das Mt Â«s mcai allein,, worin die Bedeutung des Bach-

Vereins TÃ¼r die hiesigen VerhÃ¤ltnisse beruht; denn tÃ¼chtige Schulen

fÃ¼r Chorgesang haben wir auch in den beiden alleren Gesangvereinen,

der Singakademie, welche unter der Leitung Weber's steht, und1 dem

StÃ¤dtischen Gesangvereine, dessen Versammlungen Gernsheim leitet.

Wollte man den Bach-Verein nur als eine Schule fÃ¼r Chorgesang

betrachten , so wÃ¤re er Ã�berflÃ¼ssig, man kÃ¶nnte dann seine ThÃ¤lig-

keil sogar schÃ¤dlich nennen, weil er den beiden seit langen Jahren

bestehenden Vereiwa untvttthiger WeisÂ« Concurrenz machte, die eine

Zersplitterung der KrÃ¤fte zur Folge haben wurde. Die Bedeutung des

Bach-Vereins liegt vielmehr in der Richtung, welche derselbe ein-

geschlagen hat. Die beiden genanuan alteren Vereine richten im

Grossen und Ganzen ihre Thattgkett auf dasselbe Ziel wie unsere

ConcertgeselUchaft; ausser Compositiooen von Handel und Bach

bringÂ«Â» dieselben fast nur Werke- von Compoatettn der neueren Zeit

zur AuffÃ¼hrung. Der Bach-Verein dagegen hat seine Thstigke.it haupt-

sÃ¤chlich auf Compositionen desilS. und 47. Jahrhunderts gerichtet

und sich somit eine Aufgabe gestellt, deren LÃ¶sung fiir unser musi-

kalisches Leben von nicht zu unterschÃ¤tzendem Nutzen sein kann.

Denn die Werke jener Zeit sind hier leider nur all zu wenig bekannt,

und der hiesige Domchor, Ã�ber dessen Thatigkeil ich Ihnen hei

nÃ¤chster Gelegenheit berichten werde, kann aus verschiedenen nabe-

liegenden GrÃ¼nden diesem Mangel nicht genÃ¼gend abhelfen. Die

Existenz des Bach-Vereins ist fÃ¼r die hiesigen Verhaltnisse also eine

Notwendigkeit; der Nutzen seinor ThaligkeÃ¼ wird sich allerdings

zunÃ¤chst und vorzugsweise auf seine Mitglieder selbst beschranken,

durch wiederholte Ã¶ffentliche Auffuhrungen aber auch weiteren

Kreisen zu Gute kommen. Dass seine Thatigkeit aber bei unserem

Publikum keinen ungÃ¼nstigen Boden findet, beweist das ungewÃ¤bov

liche foterosÂ«, mit welchem die Ã¶ffentliche AuffÃ¼hrung desselben m

den musikalischen Kreisen besprochen wurde. Hoffentlich finde ich

bald Gelegenheit, Ã¼ber die weitere Thatigkeit des Vereins Ihnen Er-

freuliches zu berichten.

Nachschrift. Wir danken unserm verehrten Herrn Bericht-

erstatter fÃ¼r die eingeheaden Httlherlungen Ã¼ber den jungen Â»Bach-

VereinÂ«, welchem wir das beste Gedeihen wÃ¼nschen.

* London. J u l. Stockhausen's diesmaliger Aufenthalt in

England ist von Erfolg begleitet. Als er vor zehn Jahren hier war,

bat er wohl die Kenner befriedigt (obwohl wir damals sogenannte

Kenner und Kritiker Bussern hÃ¶rten, er singe correct, aber ohne Ge-

fÃ¼hll), doch das grÃ¶ssere Publikum nicht gepackt. Inzwischen ist

der Boden hier wesentlich verÃ¤ndert; die Aclieo derjenigen Meister,

in deren Liedern stockhausen sich auszeichnet, sind bedeutend ge-

stiegen, namentlich, Schubert und Schumann. So ist es auch kein

Wunder, wenn dergcosaa S8ngÂ«r io England jerat ein besseres Ver-

standniss findet. Die Berichte Ã¼ber seinen Gesang in englischen Zei-

tungen lauten wesentlich wie bei uns; in derTbat ist zwischen deut-

schen und englischen Concertkreisen gegenwÃ¤rtig fast gar kein

Unterschied mehr. Einstweilen singt Herr Stockhausen noch in

Mapleson's Truppe, hat aber schon weitere Anerbietungen erhalten,

selbst fÃ¼r das folgende Jahr. Dieses Durchdringea IQ England freut

uns aufrichtig; wenn Slockhausen dort erst festen FUSS gefasst bat,

wird sich ihm ein so weites Feld erÃ¶ffnen, wie es seiner Vielseitigkeit

als Singer entspricht und nirgends so wie in England zu finden

ist. â�� Joachim ist auch seil Ende Januar hier und wie ein alter

Freund und Liebling empfangen. Dieser KÃ¼nstler ist eine wirkliche

musikalische Macht in England.

* KopfikigeH. Das neuÂ«, vom gegenwartigen Cultuamtnisler

Rosenftrn wesentlich mit Benutzung der in vordrer Session vom

Kolkelb+ng gegebenen Andeutungen ausgearbeitete Theater (raset z

kam gestern im Folkelhing iur ersten Behandlung. Es hatten sich

dazu zahlreichere ZuhÃ¶rer als sonst elngefandra. Sattntverstandlicb

fand das Theeier als Staatsinstitut abermals Widerstand , indessen

geht doch aus der Discussion bereits hervor, dass man jetzt vorwie-

gend auf rechtem Wege ist. Selbst ein bÃ¤uerlicher Aa*iÂ«erdBeter

sprach sich sehr richtig Ã¼ber die Bedeutung des SchauspielÂ» alt

Volksbildungsmiltel aus. Es kÃ¶nne, wo viele andere Mittel nicht hin-

reichten, dem Fortschritt zu vernÃ¼nftigen Cheml>lÂ«rt)H<tÂ«irn; der No-

tion wie des Einzelnen, dureb. Geisselung vorhandener LÃ¤cherlich-

keiten etc. sehr heilsam wirken. Vor allen Dingen scheint jetzt

erkannt zu sein, dass der Neubau eines Theaters, mit zahlreicheren

und billigeren PlÃ¤tzen, die erste Bedingung iÂ«f, am deÂ» Ttteater.la

den- Stand zu setzen, wo mÃ¶glich auch ohne Slaaishnlfe zu bestehen.

Kur den der hiesigen VerhÃ¤ltnisse Kundigen ist kein Zweifel, dasÂ» bei

tÃ¼chtiger Leitung das ThectVr sah* baM sogar UefcerseftTjm habe*

wurd**. Das Gesetz' ging mit 58 gegen i4 Stimmen zur zweiten Be-

handlung und ist es schon jetzt ersichtlicn, dass die Opposition

schlieÃ�lich unterliegen, der Cullosminisler aber mit seinem (resetz

im Wesentlichen dunrixznogn* wird.
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Nr. 7.

ANZEIGER

lÂ»o] im Verlage von J. Eleter-Bledennann in Leipzig und

Winterlhur erschienen soeben:

SONATE

fÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden

Albert Dietrich.

Op. 19.

Pr. l Thlr. 10 Ngr.

(D moll)

fÃ¼r grosses Orchester

VOD

Albert Dietrich.

Op. 20.

Partitur 5 Thlr. 25 Ngr. Orchesterstimmen 8 Thlr. 15 Ngr.

[Â«] Verlag von

J. Uleter-BieclerinaTi.Â»

in Leipzig und Winterthur.

Louis KÃ¶hler.

Drei Sonatinen fÃ¼r Pianoforte. Op. tl in A moll. Op. +3 in G.

Op. 44 in Ci :i 10 Ngr.

Op. 58. Drei Hondinos fÃ¼r Pianoforte. 40 Ngr.

Op. 60. ImmerwÃ¤hrende EtÃ¼den in Doppelpassagen TÃ¼r den

Ciavierunterricht als technische Grundlage 1 Thlr.

Op. 6l. Clavier-Etuden fÃ¼r GelÃ¤ufigkeit und gebundenes Spiel zu

gleicher Uebung beider HÃ¤nde.

Heft I. 10 Ngr.

- U. 4 Thlr. 5 Ngr.

Op. 6*. Salon-Waller fÃ¼r Pianoforte ohne Octavenspannung fÃ¼r

angehende Spieler zum Vorspieldebut. HI Ngr.

Op. 71. Drei Tanz-Bondinon. Leichte instruclive CiavierstÃ¼cke

ohne Octavenspannung. (Walzer, Mazurka, Polka.) 4 7$ Ngr.

Op. 71. Das Orakel, Gedicht von August Stobbe Concertlied fÃ¼r

Sopran und Pianoforte. (Frl. Auguste Geisthardt, kgl. Hannover-

schen HofopernsÃ¤ngerin, gewidmet.) 20 Ngr.

Op. 7Â». Tief drunten, Gedicht von Job. Nep. Vogl. Concertlied fÃ¼r

Bass oder Conlraalt und Pianoforte. (Hrn. Carl Formes gewidmet.)

10 Ngr.

Op. 74. Durch den Wald, Gedicht von R. Reinick. Concertlied fÃ¼r

Tenor und Pianoforte. (Herrn Carl Wild freundschaftlichst ge-

widmet) 41^ Ngr.

Op. 75. Nachts am MeerÂ«, Gedicht von H. Heine. Concertlied fÃ¼r

Bariton oder liefen Tenor und Pianoforte (Hrn. Paul Josef Hauser,

Grossherzogl. Badischen HofopernsÃ¤nger, freundlichst gewidmet.)

4 li Ngr.

Op. 8l. LÃ¤ndliche Bilder. Vier Charakterstucke fÃ¼r Pianoforte.

(Unter der Linde. Unter der Veranda. Spiel und Reigen im GrÃ¼nen.

Bauernmarsch zum festlichen Aufzug.) 25 Ngr.

Op. 94. Sechs melodische Salon-EtÃ¼den fÃ¼r Pianoforte. (Seinem

Jugendfreund Ernst Freiherrn von Bursian in Liebe gewidmet.)

EingefÃ¼hrt im Stern'schen Conservatorium zu Berlin, l Hefte

k Â»n Ngr.

Op. 41t. Beliebte Volksweisen in Arabesken fÃ¼r Pianoforte.

Nr. 4. So viel Stern' am Himmel stehen. 471 Ngr.

- 1. Handwerksburschen Wanderlied. tl{ Ngr.

- t. Abschiedslied. 4i| Ngr.

[ii] Soeben erschien im Verlage von J. Rleter-Biedemtmi

in Leipzig und Winlerthur:

SINFONIE

(Cdur)

von

Joseph Haydn.

Partitur. Orcheslerstimmen.

Pr. 4 Thlr. 10 Ngr. Pr. l Thlr. SO Ngr.

[18] Verlag von

J. Rieter - Biederaam in Leipzig und Winterthur.

Danse des Sylphes

de )a

r> a m n a, t i o n de Faust

de

Hecfor Berlies

transcrile pour le Piano

LISZT.

Preis 20 Ngr.

Marche des Pelerins

de la Sinfonie

Harold en Italie

de

Hector Berlioz

transcrite pour le Piano

par

Fran$ois Liszt.

Preis 1 Thlr.

Marche au Supplice

de la Sinfonie fantastique (Episode de la Vie d'un Artiste)

de

Hector Berlioz

iranscrite pour le Piano

par

Liszt.

Preis 25 Ngr.

[14] Verlag von

J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winlerthur.

Drei

CLAVIERSTUCKE

von

Franz Schubert.

Nr. 1. Â«. 3 & SO

Verantwortlicher Redakteur: Wilhelm Werner in Leipzig.

Verleger: J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur. â�� Druck von Breitkopf und HÃ¤rtel in Leipzig.
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V. Jahrgang.

Inhalt. Werke von E. Lassen (Fortsetzung). â�� Beethoveniana XVII. â�� Briefwechsel ((. FranzÃ¶sische OpernverhÃ¤ltnisse, t. Alte Orche-

sterslimmen zu Handei's Partituren). â�� Der letzte Zauberer, Operette von Frau Viardol-Garcia. â�� Berichte. Nachrichten und

Bemerkungen. â�� Anzeiger.

Verbindung der KÃ¼nste auf der dramatischen BÃ¼hne, Bern

1870, S. 495â��496) lesen, fuhren uns recht lebhaft all

das wieder in Erinnerung, was seit beinahe 30 Jahren Ober

und gegen die Erneuerung der altgrichischen Dramen mit

begleitender moderner Musik vorgebracht isl. Sie veran-

schaulichen uns die ungeklÃ¤rten Ansichten Ã¼ber ein Ge-

biet, dessen Hauptmangel eben darin besteht, dass uns

die sicheren Thatsachen fehlen. Ob wir das Â»Und der

Weltgeschichtei bis zur kÃ¼nstlichen Erzeugung Â«jenes an-

tiken GeistesÂ« rÃ¼ckwÃ¤rts drehen wollen oder kÃ¶nnen, ist

eine mÃ¼ssige Frage â�� aber nicht desshalb, weil es un-

mÃ¶glich oder als ein kÃ¼nstliches Erzeugniss schÃ¤dlich

wÃ¤re, denn der RÃ¼ckgang auf das Griechische ist in an-

deren KÃ¼nsten von den wohltbÃ¤tigsten Folgen gewesen,

und kÃ¼nstlich ist alle Geistescultur; sondern desshalb ist

es eine mÃ¼ssige Frage, weil wir nicht wissen, bis wieweit

wir zurÃ¼ckdrehen sollen. Wie haben wir uns die grie-

chische Musik vorzustellen? war es Sprecbgesang oder

Singgesang? und wie waren die einzelnen Zweige, wie

war z. B. die Musik beschaffen, mit welcher Sophokles

seinen Oedipus auffÃ¼hrte? Das Alles wissen wir soweit,

als wir uns aus der Anlage der Gedichte, den aufbewahr-

ten geschichtlichen Nachrichten, den benutzten Instru-

menten, den Lehren der griechischen Musiktheoretiker

und den Schilderungen von der Art der Wirkung dieser

Musik eine ungefÃ¤hre a l Ige meine Vorstellung bilden

kÃ¶nnen, die aber, wie alle allgemeinen Vorstellungen, die

Wirklichkeit kaum berÃ¼hrt und nie genÃ¼gend erhellt.

WÃ¤re uns von einem griechischen Drama die Musik der

ChorgesÃ¤nge aufbewahrt, so hegeu wir unsererseits nicht

den geringsten Zweifel, dass man aufs eifrigste und mit

Erfolg sich bemÃ¼hen wÃ¼rde, jenes Rad der Weltgeschichte,

welches in dieser Spur lÃ¤uft, einfach zurÃ¼ck zu schrau-

ben, und dass man damit das Ei des Columbus unerwar-

tet einfach zum Stehen brÃ¤chte. Die Ordnung der Chore,

der Strophen und ihrer Glieder, wurde sofort klar wer-

den, die meisten RÃ¤thsel, an welchen die Philologen sich

bislang den Kopf zerbrochen haben. wÃ¼rden sich lÃ¶sen

und das ganze Drama wÃ¼rde eine BÃ¼hnengestalt erhalten,

die wir jetzt wohl ahnen, aber uns nicht mehr vor die

Sinne fuhren kÃ¶nnen.

Bei dieser Lage der Dinge, wo also von der griechi-

schen ChorlragiJdie nichts als die Dichtung Ã¼brig geblie-

ben ist, kann unsere heutige Musik sich auf zweierlei Art

damit befassen.

Entweder sie wÃ¤hlt denselben Gegenstand, welchen

Werke von E. Lassen.

(Fortsetzung.)

2. KÃ¶nig Â«edlpÂ«

Weit ungÃ¼nstiger steht die Sache bei diesem grÃ¶sseren

Gesangwerke, mit welchem Herr Lassen in vorigem Jahre

vor die Oeflentlicbkeil getreten ist.

Die Aufgabe, welche derselbe sich hier stellte, isl eine

weil schwierigere und complicirlere. Â»Soll die dramalische

Poesie das Vollkommenste, was sie Ã¼berhaupt zu leisten

vermag, unier Milwirkung der Musik leisteu, so

muss diese sich vollends in eine so bescheidene Stellung

zurÃ¼ckziehen, wie sie einsl im griechischen Drama

eingenommen bat. Ich meine damit durchaus nicht, sie

solle jenen Sprecbgesang oder jene Gesangssprache wieder

aufsuchen und herstellen, in welchem die der Sprache von

Haus aus eigenen musikalischen Elemente zwar .so weit

kÃ¼nstlerisch ausgebildet waren, dass der die Dichtung

durchdringende GemÃ¼thsinball seinen angemessenen und

hinlÃ¤nglich lebhaften Ausdruck erhielt, zugleich aber die

logisch grammatischen Elemente der Sprache dermaassen

unversehrt und in Geltung blieben, dassderspecifisch poeti-

sche Geist derselben m derGesammldarslellung die ihm ge-

bÃ¼hrende Herrschaflbebauplete. Ein jeder derartiger Ver-

such wÃ¼rde ein verlorener sein. Jener griechische Sprecb-

gesang, der unmittelbar einheitliche Ausdruck des idealen

Geistes und GemÃ¼thsinhalts, der zugleich empfundenen

Vorstellungen und Gedanken, war das organische Erzeug-

niss des griechischen Geistes, in welchem Gedanke GefÃ¼hl

um! Trieb Ueberzeugung und Neigung noch unmittelbar eins

waren, desselben Geistes, welcher sÃ¤mmlliche KÃ¼nste

noch in ihrer ursprÃ¼nglichen Einheit umfasste und innigst

zusammenhielt. Wir aber, bei denen jene ursprÃ¼ngliche

Einheit des Geistes- und Seelenlebens und der daraus

hervorgebildeten KÃ¼nste lÃ¤ngst nicbl mehr zu linden ist

und hÃ¶chstens mittelbar wiederhergestellt werden kann,

bei denen demzufolge Sprache und Gesang, besonders

durch die kÃ¼nstlichste Entwicklung der bei den Griechen

hinter den Rhythmus zurÃ¼ckgedrÃ¤ngten Melodie und Har-

monie, sich so weit von einander entfernt haben, wir kÃ¶n-

nen jenen antiken Geist nicht kÃ¼nstlich wieder ins Leben

zurÃ¼ckrufen. So weit lÃ¤sst sich das Rad der Weltgeschichte

nicht rÃ¼ckwÃ¤rts drehen.Â«

Diese Worte, welche wir in einem unlÃ¤ngst erschie-

nenen, in Nr. 4 d. Ztg. besprochenen Buche (Pabst, die

V.
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das griechische Gedicht behandelt, ihrer selbst oder des

Gegenstandes wegen und verwerlhet dabei das grie-

chische Drama als Quelle, als poetische Vorarbeit fÃ¼r den

Text. Hierbei bleibt von dem klassischen Gedichte nichts

bestehen, als hie und da ein frei benutzter Vers, eine pas-

sende Scene, eine willkommene Gestalt, und im besten

Falle der geistige Duft des Griechenthums. Das schÃ¶nste

Beispiel einer solchen Behandlung, wo die Musik souverÃ¤n

auftritt utid doch auf griechischem Grunde echt Griechi-

sches erzeugt, haben wir in HÃ¤ndel's Oratorium Â»HeraklesÂ«,

bei welchem die Trachinierinnen des Sophokles be-

nutzt sind.

Oder aber, unsere Musik naht sich jenen GegenstÃ¤n-

den nicht des Gegenstandes, sondern der Dichtung we-

gen ; sie spannt ihre Saiten nicht, um das grause Schick-

sal des unglÃ¼cklichen KÃ¶nigs von Theben zu besingen,

sondern um die Verse des Sophokles tÃ¶nend zu neuem

Leben zu erwecken. Hier begiebl sich die Musik von vorn-

herein in den Dienst eines fremden Herrn, dessen Gebote

sie zu erfÃ¼llen hat, aber nicht Ã�bertreten darf. Ihre Auf-

gabe ist damit in ganz festen Umrissen bestimmt. Der

klassischen Dichtung muss sie auf Tritt und Schritt fol-

gen, und was in derselben als gesungener Chortexl er-

scheint, muss compooirt werden. Wir sagen: es muss, es

ist nothwendig; denn allein auf diese Weise ist es mÃ¶g-

lich, von der alten Dichtung sich einen kÃ¼nstlerischen

Genuss zu verschaffen, welcher lebendiger und insofern

natÃ¼rlicher ist, als das blosse Lesen und Sludireu des

Textes. Eine solche BeschrÃ¤nkung ist nothwendig, weil

nur dann das Ergebniss lehren kann, ob das erstrebte Ziel

auf diesem Wege zu erreichen oder derselbe als ein Irrweg

aufzugeben ist. Im letzten Grunde handelt es sich hier

darum, ob die gegenwÃ¤rtige Musik reich genug ist an Aus-

drucksmilteln, um die in jenen altgriechischen Gedichten

verkÃ¶rperten Vorstellungen in Gesang Ã¼bersetzen, durch

Gesang noch verstÃ¤ndlich, ja mit erhÃ¶hter Wirkung vor-

tragen zu kÃ¶nnen.

Diese Vorbemerkungen geben uns eine Grundlage fÃ¼r

die Beurtheilung aller Compositionen klassischer Gedichte

zunÃ¤chst aus den Kreisen der griechischen Literatur, eine

Grundlage, die sich wohl als einfach und sicher bewÃ¤hren

dÃ¼rfte.

Wir wenden uns nun zu dem genannten Werke des

Herrn Lassen, welches den Â»KÃ¶nig Oedipus von SophoklesÂ«

und zwar Â»nach der Donner'schen CebersetzungÂ« uns vor-

zufÃ¼hren verspricht. Eine weitere Auskunft erhalten wir

nicht. Es hÃ¤tte aber auf dem Titel wenigstens noch ange-

deutet werden sollen, dass der Gesang ausschliesslich fÃ¼r

MÃ¤nnerstimmen gesetzt ist, die ChÃ¶re sowohl wie die

als Â»SoliÂ« bezeichneten StÃ¼cke. Hieraus ersehen wir auch,

dass es des Componisten Absicht gewesen ist, das be-

rÃ¼hmte Gedicht des Sophokles nicht nur als Anregung, als

Textunterlage zu einigen musikalischen Scenen zu be-

nutzen, sondern wirklich mit einer dem Original entspre-

chenden , d. h. griechischen Musik auszustatten, soweit

solches bei unserer Kenntniss der Sache und mit den Mit-

teln der gegenwÃ¤rtigen Musik eben mÃ¶glich ist. WÃ¤re eine

solche Absicht â�� deutlich oder dunkel â�� nicht vorban-

den, so wÃ¼rde ein moderner Tonsetzer unmÃ¶glich zu dem

Ã¤rmlichsten Mittel greifen, um eine der reichsten Dich-

tungen musikalisch zu illustriren, obendrein zu einem Mit-

tel, welches die Spuren seines plebejischen Ursprungs

noch so deutlich an sich trÃ¤gt, dass es in den hÃ¶heren

Zweigen der Tonkunst bis jetzt noch nicht das voJle BÃ¼r-

gerrecht erlangt hat. Aber die Griechen halten MÃ¤nner-

chOre, wird uns berichtet â�� flugs sind unsere Componisten

mit den vierstimmigen Mannern bei der Handl Wir ent-

nehmen hieraus vorlÃ¤ufig so viel, dass es Herrn Lassen's

Absicht war, ganz in den Weg einzutreten, welcher seit

Mendelssohn's Vorgang bei der musikalischen Composilion

griechischer Dramen befolgt ist, seine Aufgabe also in der

Weise zu lÃ¶sen, welche wir oben als die zweite, etwas

unfreie, die Musik zur Unterordnung zwingende bezeich-

neten. Ob er sich die Folgen, die sich daraus ergeben,

die AnsprÃ¼che, welche an den Componisteu gestellt wer-

den, hinreichend klar gemacht hat, wird diese Unter-

suchung lehren.

Sei es hier gleich gesagt â�� weil soeben die Rede dar-

auf kam â�� dass die Nachahmung der griechischen ChÃ¶re

durch unseren MÃ¤nnergesang nur eine Susserliche ist,

welche die Sache nicht trifft. Und da uns so viele andere

Aeusserlichkeiten fehlen, in musikalischer Hinsicht z. B.

die Instrumente, so sollten wir uns nicht freiwillig hier

eine BeschrÃ¤nkung auflegen, welche nicht einmal zweck-

entsprechend ist. Es giebt nur eine einzige Rechtfertigung

dafÃ¼r, nÃ¤mlich wenn die StÃ¼cke von SchÃ¼lern aufgefÃ¼hrt

werden, und zwar in der Ursprache. Dann besteht eine

Harmonie zwischen Mitteln und Zweck, denn es sind keine

anderen Organe vorbanden; den jugendlich wohllautenden

Stimmen, den einfachen KrÃ¤ften, und einem Ausdrucke,

dem die Unschuld das Maass bezeichnet, entspricht vÃ¶llig

eine durchweg homophone, melodiÃ¶se Haltung der Musik.

Von KÃ¶nig Oedipus kennen wir eine Composition, welche

diese Anforderungen erfÃ¼llt: es ist dies das bereits 1856

von Heinrich Bellermann fÃ¼r die SchÃ¼ler des Grauen

Klosters in Berlin griechisch componirle und von diesen

mehrmals (zuletzt im Herbst 4868) zur AuffÃ¼hrung ge-

brachte Werk.*) Aber Alles, was die Schwelle der

Schule Ã¼berschreitet, sollte mit entsprechend erweiterten

Mitteln versuchen, die Griechen griechisch darzustellen.

â�¢) NÂ»heres hierÃ¼ber findet man Jahrgang 4888 S. 370 d. Ztg. in

dem AufsÃ¤tze Â»AuffÃ¼hrungen antiker griechischer TragÃ¶dien mit mo-

derner MusikÂ», dessen reiche Mittheilungen man hierbei vergleichen

wolle.

(Fortsetzung folgt.)

Beethoveniana.

Mitthellung>en TOD Gustav Notlebohm.

XVII.

(Briefe von Diabelli.) Aus dem bis jetzt anbekannten Brief-

wechsel mit Anton Diabelli (Gesellschafter der Handlung Cappi

und Diabelli, spÃ¤ter A. Diabelli u. Comp.) lassen wir hier sechs

im Besitz des Herrn C. A. Spina in Wien befindliche Briefe

ihrem Wortlaut nach folgen.

Beethoven schreibt:

Lieber D !

Geduld! noch bin ich nicht menschlich viel we-

niger, wie es sich fÃ¼r mich schickt u. nothwendig ist,

bewohnt. *) â�� Das Honorar fÃ¼r die Variat. **) wÃ¼rde

hÃ¶chstens 40 #, im Falle sie so gross ausgefÃ¼hrt werden,

als die Anlage davon ist, sollte aber dieses nicht statt

haben, so wÃ¼rde es geringer angesetzt werden â�� Nun

*) Beethoven will sagen, er sei noch nicht wohnlich u. s. w.

eingerichtet.

**) Es sind die Variationen Ã¼ber Diabelli's Walter, Op. 410, deren

Composition Beethoven im Jahre ml begann und welche im Juni

4819 erschienen. Die spater erwÃ¤hnte Musik xu dem Festspiel Â»Die

Weihe des Hauses, war Ende September 48H und der Gratulations-

Menuet im November 4811 fertig. Nach diesen Daten kann der Brief

Ende 4811 oder ganz zu Anfang des Jahres 4811 geschrieben sein.
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noch von der overture, ausser dieser hatte ich gern 7 Num-

mern aus der Weihe des Hauses dazu gegeben, biefUr

bat man mir ein Honor. von 80 4t angetragen, ich wÃ¼rde

dazu noch einen Gratulations-Menuett fÃ¼r ganzes Orche-

ster geben, kurzum die overture, u. 7 Nummern aus der

Weibe des Hauses, u. den Gratulations-Menuett alles zu-

sammen fÃ¼r 90 4t â�� meine HaushÃ¤lterin kommt heute in

die Stadt noch Vormittags geben sie mir gefÃ¤lligst eine

Antwort Ober mein Anerbieten. â�� ich hoffe bis Ende kÃ¼nf-

tiger Woche an ihre Var. kommen tu kÃ¶nnen â�� Lebt wohl

Sehr Bester der

Eurigste

B n.

Sobald die Correctur von der Sonate vollendet, senden sie

mir selbe samml FranzÃ¶sischen E. wieder zu â��*) Wegen

dem Metronom nÃ¤chstens â�� sehen sie gefalligst selbst

etwas nach, denn meine Augen kÃ¶nnen es kaum noch er-

tragen ohne Schaden etwas nachzusehen. â��

ihr Freund

(Nachschrift:) Beethoven.

die noch die Variationen

betreffende Correctur

ersuche mitzuschicken.

(Aussenseite )

FÃ¼r H. v. Diabelli.

Lieber Diabelli!

.Ich habe gestern nachgesehen, u. sie kÃ¶nnen noch heute

zu den 5 Bagatellen, welche sie gesehen, auch die 6te

haben, indem ich wirklich genug vorrathig habe, um statt

diesen andere zu schicken â�� Das Honorar wÃ¤re 504t- Es

ist dieselbe Summe, die doch auch dort fÃ¼r 6 d. g. erhal-

ten â�� Wenn ihnen dieses recht ist, so kÃ¶nnen sie selbe

noch heute alle erhalten.**)

In Eil

der Ihrige

(Aussenseitc:) Beethoven.

FÃ¼r Seine Wob l geb.

H. v. Diabelli.

Baden am Siten Aug. 4834.

Lieber Diabelli l

Es war mir nicht mÃ¶glich ihnen eher zu schreiben, sie

wttnscben eine grosse ihÃ¤ndige Sonate, Es liegt zwar

nicht in meinem Wege d. g. zu schreiben, aber ich will

ihnen gern meine Bereitwilligkeit bierin zeigen, u. werde

sie schreiben. Vielleicht lÃ¤sst es meine Zeit zu, ihnen selbe

frÃ¼her als Sie wÃ¼nschen verschaffen zu kÃ¶nnen, was das

Honorar angebt, so furchte ich, es wird ihnen auffallen,

allein in Betracht, dass ich andere Werke aufschieben

mnss, die mir mehr eintragen u. gelegener sind, werden

sie es vielleicht nicht zu viel finden, wenn ich das Hono-

rar auf 80 4t in Gold festsetze, sie wissen dass wie ein

tapferer Ritter von seinem Degen ich von meiner Feder

leben muss, dabei haben mir die Akademien einen grossen

Verlust verursacht. â�� Sie kÃ¶nnen mir nun hierÃ¼ber

schreiben, denn wenn sie dies einwilligen, .so mttste ich

*) Es ist die Sonate Op. 444. Verg). den in Nr. 6 mitgetbeilten

Artikel Â»Zur Geschichte einer alten AusgabeÂ«. Die in der Nachschrift

erwÃ¤hnten Variationen sind wieder die Op. 420. Zeit des Briefes

demnach etwa Mai 4823.

**) Welche Bagatellen gemeint sind, ist zweifelhaft. Die mit der

Opuszahl H2 oder 449 erschienenen kÃ¶nnen es nicht sein. Vielleicht

lind die 4823 componirten und 4825 bei Schott mit der Opuszahl

416 erschienenen sechs Bagatellen gemeint. Dann wÃ¤re der Brief

Â«Mi oder 4824 geschrieben.

es bald wissen, was den Ton anbelangt, so bin ich damit

einverstanden. *)

Leben sie wohl.

Wie immer ihr

Freund u. Diener

Beethoven.

(Aufschrift des Briefes:)

An Seine Wohlgeb.

H. v. Diabelli et C.

Kunst- u. Musik-Handler

Abzugeben in

am Graben Wien.

No. 4433.

Hr. v. Diabelli et Comp.

leb konnte nicht eher antworten, da ich noch keine Zeit

bestimmen konnte, jetzt unterdessen verspreche ich ihnen,

das ijuinlfll"! etwas Ã¼ber 6 Wochen einhÃ¤ndigen zu kÃ¶n-

nen â�� ihre Wunsche werde ich beachten, ohne aber mei-

ner kUnstelrischen Freiheit Eintracht zu tbun â��

â�� Mit dem Honorar von 100 Dukat. in Gold bin zufriedenâ��

Mit Achtung

ihr ergebenster

Beethoven.

(Auf der Aussenseite steht das Datum und die Zuschrift:)

Wien am 26ten Septemb.

FÃ¼r Seine Woblgebobren

Hr. v. Diabelli.

Lieber Diabelli l

leb bitte sie nur noch ein paar Tage sich zu gedulden, wo

ich wieder selbst zu ihnen komme, indem ich ihnen vor-

schlagen werde, ob sie nicht auch die zu der overture ge-

hÃ¶rigen GesangstÃ¼cke nehmen wollen, Ã¼ber die Varia-

tionen, welche sie wie auch die ihÃ¤ndigen Sonaten ganz

gewiss von mir erbalten, wie auch das quintett fÃ¼r

FlÃ¶te bringe ich ihnen Montags alles aufgeschrieben, fÃ¼r die

overture allein wÃ¼nsche ioh ein Honorar von 50 4t â�� Sie

kÃ¶nnen dieses derweil in Ueberlegung nehmen â�� Zwei-

flen sie nicht an meinem gegebenen Worte. â��***)

ihr

Freund

Beethoven.

*j Wegen der vierhtndigen Sonate vgl. Schindler'Â» -BiographieÂ«

Theil II, S. 95 und den in Nr. 6 S. 42 mitgetheilten Artikel Â»Ein

Brief-ConcepU. Die von Diabelli gewÃ¼nschte Tonart war F-dur.

**) Wahrscheinlich ist das Quintett gemeint, von dem ein Satz

im November 4826 entworfen oder fertig geworden und spater in

zwei- und vierhÃ¼ndiger Uebertragung (vergl. Thematisches Ver-

zeichniss der im Druck erschienenen Werke Beethoven's, 2. Auflage,

Seite 452â��453) erschienen ist. Ob nun dieses Quintett, wie ange-

geben wird, ein Â»ViolinquintetU war oder ob es mit dem im nÃ¤chst-

folgenden Briefe erwÃ¤hnten .Quintett fÃ¼r FlÃ¶teÂ« identisch igt, lÃ¤sst

sich jetzt nicht entscheiden. Nach der Debenchrift Â»Diabelli et Comp.Â«

kann der Brief frÃ¼hestens im Jahre 4814 geschrieben sein.

â�¢**) Dieser Brief muss spÃ¤ter geschrieben sein, als der vom

14. August 4814, in welchem Beethoven sich anheischig macht, eine

vierhBndige Sonate zu schreiben. Unter derOnvertttre ist wohl wie-

der die zur Â»Weihe des HausesÂ« gemeint. Von den Â»VariationenÂ« haben

wir keine Ahnung. Die mit den Opuszablen 420 und 424* kÃ¶nnen es

nicht sein, denn diese waren schon erschienen, als der Brief ge-

schrieben wurde.

Berichtigung.

In dem Nr. C Seite 4t dieser Zeitung mitgetheilten Briefe Beet-

hovon's sollten einige Stellen nicht, wie es dort geschehen, im Zu-

sammenhang des Textes, sondern ahnlich wie Im Original, wo sie

nÃ¤mlich als tbeils durchstrichene, theils undurchstrichene Rand-

noten erscheinen, am Rande und in der NÃ¤he der Stellen, zu welchen
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sie gebaren, angebracht sein. Die gemeinten Stellen sind fol-

gende vier:

[X welches mir auch schon dafÃ¼r gebothen, jedoch aas Ã¤n-

dern RÃ¼cksichten]

=dÂ«. ich wÃ¼rde ihnen aber gern den Vorzug geben.

X wie ich denn von Ries weiss, dass ihr Sohn in Paris

auch schon frÃ¼her meine Kompositionen dahin gegeb.

[X niemanden Ã¤ndern gebe]

Briefwechsel,

i.

FranzÃ¶sische Operareneichnisse.

Sehr geehrter Herr! Mit Verwunderung las ich in der

ersten Nummer S. 6 d. Ztg. den Brief des Herrn Dr. Bergson

Ã¼ber die Revue dramatique von ff. F. Crozet. Da nun doch ein-

mal das Stillschweigen Ã¼ber dieses Werk, das besser ignorirt

geblieben wÃ¤re, gebrochen ist, so halte ich es fÃ¼r meine Pflicht

etwas genauer auseinanderzusetzen, in wie weil dasselbe An-

sprÃ¼che auf VollstÃ¤ndigkeit, Genauigkeit und PrÃ¤-

cision machen kann.

Zu einer so rein compilalorischen Arbeit gehÃ¶rt vor Allem

und hauptsÃ¤chlich die Kennlniss der notwendigen Quellen, an

denen es wahrhaftig in Frankreich nicht fehlt. Es giebt einen

Dictionnaire des THedtres von Maupoint (1733), einen von

de Â£cru(1763), den grossen Dictionnaire des Thedtres de Paris

(1756), tHistoire du thedtre de fopera comique de Desboul-

mieri (1769), Le* tpectacla de Paris et de taute la France etc.

(1753â��(8)5), Les Annales dramatiques etc. (1808) u. s. w.

Herrn Croxet sind aber dieselben gÃ¤nzlich unbekannt, wenig-

stens ist man zu dieser Vermutbung gezwungen, wenn man die

zweite Abtheilung seines Buches: Notices par ordre alphabe-

tique de tous les operas ou operas-comiques, qui ont ete repre-

sentes en France sur nos divers thedtres lyriques etc. durch-

geht. Hier fehlen Hunderte von Opern; aus dem XVII. und

XVIII. Jahrhundert beinahe sÃ¤mmtliche Werke von Bertin,

Blamont, Blavet, Boismortier, Bury, Cambert, Campra, Colasse,

Deitouches und Anderen mehr. Einige davon sind wohl in der

dritten oder vierten Abtheilung angefÃ¼hrt, doch fehlen dort die

Notizen dazu und spricht Ã¼berhaupt dieses gerade gegen die

Genauigkeit. Nicht besser geht es den neueren Componisten.

So suchte ich umsonst: Le Chdteau de la Barbe-bleue (1. Dec.

1851), Le Ma{trechanteur(SO. Oct. 1853) und /Â«onne(z9.Nov.

1859) von Limnander; Gustave Wasa (1832) , La Masquera

(17. Juni 18il) and Le dernier Jour de Juda (I.Dec. 1844) von

G. Kastner; Le diable amoureux (28. Sept. 1840) und La Nuit

de Noel (9. Febr. 1848) von H. Reber; Selam (5. April 1850)

and La Statue (11. April 1861) von Reyer; Loyse de Montfort

(4. Ocl. 1810), Le trompette de tf Le Prince (1846), Le Mal-

heur dttrejoli (1847), La Nuit de St. Sylvestre (1849), Ma-

delon (2i. MÃ¤rz 1851), Uattre Pathelin (11. Dec. 1856), Les

Desesperei (1859) von Boxin; mehrere Opern von Herold, Cla-

pisson, Grwor, L. Delibes, J. Jonas, E. Gautier, die beiden Werke

von Mermet u. B. w.

Wo bleibt hier die VollstÃ¤ndigkeil? Noch schlechter

sind aber die Werke der Componisten aus den ProvinzslÃ¤dlen

vertreten : dieselben werden geradezu ignorirt. Von den elf hier

nachstehenden, mir bekannten Opern, die im Jahre 1864 zum

ersten Male gegeben wurden , ist keine einzige angefÃ¼hrt: La

Gitana von E. Rey, Le Templier von Nicolai und Un Effet elec-

trique von 1!< nnann in Bordeaux; Ines de Portugal von Gerolt

und Les deux Clochettes von Lardinois in Nancy , L'Amoureux

trÃ¤nst von Meneau in La Rochelle; Le Jugement de Dieu von

Morel in Rouen; Les Orangs-Outangs von L.Francois in Dijon;

Guerra in quattro von PedroUi in Nizza; Fleurette von Wesler

in Strassburg.

FrÃ¼here JahrgÃ¤nge gehen eben so leer aus.

Die in dieser Abtbeilung manchem Werke beigegebenen

kleinen Beurtheilungen bat Herr Crozet entweder der Biographie

universelle von Fetis oder der Revue des deux Mondes (Scudo)

entnommen.

Die dritte Abtheilung, ebenfalls ein Auszug aus Fetis, ist

wohl noch mangelhafter als die zweite ausgearbeitet. Hier feh-

len selbst und trotz dem Titel: Notices aussi par ordre alpha-

betique des compositeurs dont les oeuvres ont ete represente'es en

France, avec la liste de tous leurs ouvrages, die Biographien,

resp. Notizen , derjenigen Componisten , von denen Werke in

der zweiten Abtheilung aufgenommen sind: Boisselot, Barbier,

Baiin, Clapisson, Delibes n. s. t.

Die vierte und letzte Abtheilung bringt nun endlich: Le

repertoire general du thedtre de facademie royale de musique,

depuis sÃ¤ creation, en 1671 , jusqu'en 184S. Dieses Register,

vom Bibliophile L.Jacob verfertigtest so weit ganz richtig, nur

kann ich nicht begreifen, warum Herr Crozet dasselbe nicht

weiter, z. B. bis 1864 oder 1865, gefÃ¼hrt hat, da ihm hierzu

jede beliebige grosse Pariser Zeitung das Material bot. Das ge-

hÃ¶rte doch ohne Zweifel auch zur VollstÃ¤ndigkeit.

Ein solches Buch kann allenfalls der Neugierde eines Dilet-

tanten genÃ¼gen, dem Musikgeschichtsforscher aber nur schaden

und ihn irreleiten. Aus diesem Grunde halte ich, wie schon

gesagt, dieses Schreiben fÃ¼r meine Pflicht.

Zum Ende erlaube ich mir noch auf folgendes Werk auf-

merksam zu machen : Histoire universelle du thedtre contenant

les origines jusqu'au XVII siede, de M. A. Royer, ancien di-

recteur de l'Academie imperiale de Musique. Die

zwei ersten BÃ¤nde, von sechs, sind bereits 1869 in Paris er-

schienen.

Lancy bei Genf, 3). Jan. 1870. G. B.

Anmerk. Hierher gehÃ¶rt auch das vor einiger Zeit in Paris er-

schienene Werk -Du'!mnniiirc Lyrique ou Histoire des Opfrat,

p/n- l'fli.i: CKment et Pierre Laroutst', Ã¼ber welches dem-

nÃ¤chst ein ausfÃ¼hrlicher Bericht erfolgxn wird. Chr.

Alte IreheitentlMen in Hiindrl's Partituren.

Sind geschriebene Sing- und Orcbesterslimmen vorhanden,

die HÃ¤ndel bei der AuffÃ¼hrung seiner Werke benutzte und aus

denen Vortrag und Tempo noch genauer zu ersehen ist, als

aus seinen Partituren? A. N.

Antwort. Von derartigen Stimmen habe ich niemals ein voll-

stÃ¤ndiges Exemplar beisammen gesehen und glaube auch nicht, dass

ein solches erhalten ist. Ich wurde mich noch mehr darum bemÃ¼ht

haben, wenn ich irgendwelchen Nutzen davon erwartet hÃ¤tte. Aber

die BruchstÃ¼cke, welche mir zu Gesicht kamen, enthielten nichts,

als was in der Partitur steht, und es auch durchaus unwahr-

scheinlich, dass sie mehr enthalten sollten. Diese Stimmen hatte

Schmidt zu besorgen, nach dessen Copie der Partitur sie gemacht

wurden; HÃ¤ndel sah sie wohl kaum jemals frÃ¼her, als bei der ersten

Probe. Die Hauptsache bleibt aber immer, dass nach seinem und

dem damit in Uebereinstimmung befindlichen Sinne der zum Theil

durch ihn ausgebildeten musikalischen Praxis nichts weiter zu be-

zeichnen nÃ¶thig war. Das Tempo war Ã�berhaupt nicht missiuver-

stehen, da es von dem Componisten angegeben wurde. Hinsichtlich

der Striche rlen beobachtete man damals die Regel, nur die klei-

nen, fast niemals aber die grOsseren Bindungen zu bezeichnen , und

selbst jene oft nur beim Beginn des Sattes anzudeuten. Bei der An-

gabe des StÃ¤rkegrades, des Porte und Piano, wurde aber das

entgegengesetzte Verfahren beliebt; hier wurden fast nur die grÃ¶sse-

ren Gruppen mit f oder p markirt, selten so kleine wie iÂ» der mo-

dernen (Instrumental-) Musik, und die Angabe von cresc. und decresc.

fiel fast ganz weg. Wer seine AuffÃ¼hrungen neben dem Orchester

mit Ciavier und Orgel begleiten kann, weiss aus Erfahrung, dass

dieses ausreicht Die vÃ¶llige Ausarbeitung der Stimmen hinsichtlich

des Vertrags ist fÃ¼r einen jetzigen Dirigenten trotzdem eine ebenso

unerlgsslicbe wie lohnende Aufgabe, weil er seine Musiker hierdurch

schnell und sicher in eine ihnen fremd gewordene Spielweise ein-

fÃ¼hren kann. Chr.
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Der letzte Zauberer.

Operette von Frau Viardol-Garcia. ' â�¢

Carlsrnhe, Die Operette der Frau Viardol-Garcia: Â«Der

letzte ZaubererÂ«, Text von l wa n Turgenjew , ist gegen Ende Ja-

nuar* hier zum erstenmal aufgefÃ¼hrt und einige Tage spater wieder-

holt worden. Schon vorher bette man munkeln hÃ¶ren, sie werde

kein GlÃ¼ck machen. Da aber sowohl Ã¼ber die frÃ¼here Auffuhrung

auf dem Hoftheater zu Weimar als Ã¼ber die allererste Darstellung

â�¢uf Frau Viardot's kleiner PrivatbÃ¼hne (nur vor eingeladenen GÃ¤sten)

die gunstigsten Berichte bekannt geworden waren, hielt man jene

Uunkeleien um so mehr fÃ¼r mÃ¼ssigen Klatsch , als die Proben nocb

gar nicht begonnen hatten, also Niemandem oder doch nur Einzelnen

die Musik der Operette bekannt sein konnte. Nach und schon wÃ¤h-

rend der hiesigen AuffÃ¼hrung bat sich ergebeo, dass es anders, dass

es in gewissen Kreisen zuvorbeschlossene Sache war, den Urhebern

des Stucks wehe zu tbun, sei dasselbe gut oder schlecht. Ob die

vorangegangenen dunkeln GerÃ¼chte nur aus dem Kreise der Einge-

weihten ohne deren Willen transpinrt waren, oder ob man sie ab-

lichtlicb verbreitet hatte, um dem auf selbstÃ¤ndige SchÃ¤tzung ver-

lichtenden Tbeil des Tbeaterpublikums ein Vorurtheil einzuflÃ¶ssen,

Ussl sich nicht enlicheiden; fast mÃ¶chte man Letzteres fÃ¼r wahr-

scheinlicher ballen. Am Abend der AuffÃ¼hrung musste es auffallen,

daas von einem Tbeil des Publikums (und immer von den nÃ¤mlichen

PlÃ¤tzen aus) bei jeder Nummer dem laut werdenden Beifall ein be-

deutungsvolles vornehmes Schweigen entgegengesetzt wurde; nur

kurz vor Schluss des StÃ¼cks, wo die Hauptdarsteller (unter denen

Frau Viardot selbst) die BÃ¼hne verlassen , gaben die Schweigsamen

ein Lebenszeichen, indem Einzelne den ausbrechenden Beifall zu

dampfen suchten, was indess an sich insofern gerechtfertigt gewesen

wÃ¤re, als die an dieser Stelle nicht unterbrochene Musik durch den

Applaus mehrere Takte lang verdeckt war. Gleich in den nÃ¤chsten

Tagen erschienen in badischen und nichtbadiscben Blattern die ab-

schÃ¤tzigsten Berichte von Â»vollstÃ¤ndigem MisserfolgÂ«, von Â»baldigem

Verstummen eineÂ» von Anfang an schwachen BeifallsÂ«, von Â»ver-

nehmlichem ZischenÂ«, mit welchem die Operette Â»von dem gefÃ¼llten

Hause zu Grabe getragenÂ« worden sei, von einem Â»unmÃ¶glichen,

weil kindischenÂ« Textbuch, â�� wie wenn Turgenjew ein obscurer

Scribler wÃ¤re, dem man frischweg und ohne auf UnglÃ¤ubigkeit zu

flÃ¶ssen jede beliebige Abgeschmacktheit unterschieben kÃ¶nne. Wer

diese Berichte las, dermussle, auch wenn er weder vom Textbuch

noch von der Composition irgend KenntnisÂ» hatte, Verdacht schÃ¶-

pfen aus ihrer stark hervortretenden FamilienÃ¤hnlichkeit, aus der

AnimoMlÃ¤l der Angriffe, ans der Hast, mit welcher man, ohne nur

die zweite, bereits angekÃ¼ndigte AuffÃ¼hrung abzuwarten, so ent-

schiedene Verdammungsurtheile in die Welt schickte, wÃ¤hrend ein

gewissenhafter Referent gerade dann, wenn ein erstes HÃ¶ren ihm

Bedenken erregt hat, vorsichtig zum zweitenmal hÃ¶rt, ehe er positi-

ven Tadel ausspricbt. Eben dieser hastige Eifer und die unverkenn-

bar tendenziÃ¶se Schwarzmalerei lassen nicht zu, statt bÃ¶sen Willens

nur VenstÃ¤ndnisslosigkeit anzunehmen. Die Wahrheit ist, dass Tur-

genjew ein allerliebstes FeenmÃ¤hrchen gedichtet und Frau Viardot

biezo eine grallÃ¶se Musik geschaffen hat, welche bei jedem richtig

FÃ¼hlenden die verdiente Anerkennung fand. Die Mus i k ist auch in

den mir zu Gesicht gekommenen Anklageberichten nirgends getadelt,

in einigen einfach ignorirt, in anderen sogar direct oder indirect

(freilich mit etwas sauerer Miene) gelobt. So sagt einer derselben,

welcher den Text als Â»raÃ¤brchenhaft-kindischÂ« bezeichnet: Â»Indessen

ist der musikalische Theil, wenn auch zuweilen gesucht, reich an

einzelnen SchÃ¶nheitenÂ«, und selbst der dem Dichter gegenÃ¼ber bis-

sigste Artikel (in der badischen Landeszeitung) siebt sich zu dem Zu-

geitandniss bewogen Â»von der Musik, vom Gesang, vom GasteÂ«

(Frau Viardot) Â»kÃ¶nnten wir manch Lobenswerthes berichtenÂ«, was

nur unterbleibe, weil der vom Textbuch herrÃ¼hrende Eindruck einer

â�¢Kinderstuben-EinfaltÂ« zu Ã¼berwÃ¤ltigend sei. Allerdings wÃ¤re ein Ver-

klagen der Componislin, deren Lieder dem Publikum langst im Druck

vorliegen, gewagter gewesen als eine Verspottung des Dichters, den

die Welt zwar ala Heister der Novelle, nocb nicht aber als Libret-

tiaten fÃ¼r eine komische Oper kennt. Genauerer Bericht Ã¼ber das

Textbuch wÃ¼rde in einer Musik-Zeitung nicht am Platze sein; es

mÃ¶gen die allgemeinen Bemerkungen genÃ¼gen, dass Â»der letzte Zau-

bererÂ« ein in seiner mystischen Potenz herabgekommener Greis Ist,

dem die von ihm fruchtlos bekÃ¤mpften Elfen den Zauberslab entfÃ¼h-

ren, dass diese der in Abgeschlossenheit gehaltenen Tochter des

Zauberers und dem ihr liebend nahenden Prinzen Lelio hulfreich zur

â�¢) Wir geben hier einen Bericht Ã¼ber das genannte Werk, wel-

chen ein uns vortheilhaft bekannter Correspondent nur Â»im Interesse

der WahrheitÂ« abgefasst zu haben bekennt und welcher allerdings

einen anderen Ton anschlÃ¤gt, als sÃ¤mmtliche bisher darÃ¼ber bekannt

gewordene Stimmen. D. Red.

Seite stehen, dass das Ganze im Ã¤chten, pbantasievollen MÃ¤hrchen-

ton gehalten ist, dass die heiteren Scenen In frischem Humor verlau-

fen und von den Â»reellsten SpÃ¤ssenÂ«, welche in einem der tadelnden

Berichte denuncirt sind, sich keine Spur findet, vielmehr die Heiter-

keit stets die Grenzen eines gelÃ¤uterten Geschmacks einhÃ¤lt. WÃ¼n-

schen Sie NÃ¤heres vom Inhalt der Dichtung zu erfahren, so verweise

ich Sie geradezu auf einen gegnerischen Bericht, nÃ¤mlich auf den er-

wÃ¤hnten Artikel der Landeszeitung, welcher davon ganz unwillkÃ¼r-

lich ein gutes Bild giebt, obschon er auf VerhÃ¶hnung ausgeht.*)

Was hat man denn eigentlich gegen das hÃ¼bsche MÃ¤hrchen f Es wird

doch wohl Niemand so philisterhaft sein, den uns Allen angeborenen

Sinn fÃ¼r das MÃ¤hrchenhafte Ã¼berhaupt verleugnen oder dessen sich

schÃ¤men zu wollen l Niemand wird sagen mÃ¶gen, er kÃ¶nne die Mu-

sik zur Zauber!lÃ¶te, zum Oberon, zum Â»Ehernen PferdÂ« (deren Texte

keinen Vergleich aushallen mit dem launigen Libretlo zum Â»ZaubererÂ«)

nicht mehr geniessen, weil in den TextbÃ¼chern MÃ¤hrcben stehen.

Woher also die Galle? Beinahe kÃ¶nnte es scheinen, eine Partei,

welche in neuester Zeit allenthalben ihre schwarzen Fledermans-

fittige mit krampfhafter Anstrengung schwingt, babe in dem schon

von Weimar oder Baden-Baden her bekannten Libretto unliebsame

Anspielungen gewittert und vorsorglich die Parole ausgegeben, das

Ganze mÃ¼sse fÃ¼r absolut sinnloses Zeug erklÃ¤rt werden. Es i-t wahr,

man kann sich bei manchen Scenen des Gedankens an gewisse Pa-

rallelen kaum entschlagen ; allein Niemand hal das Recht, dafÃ¼r den

Verfasser eines nirgends anzÃ¼glichen Gedichts verantwortlich zu

machen. Auch wird ja der ZuhÃ¶rer Immer im Bereich des reinen

MÃ¤hrchens festgehalten durch die Musik, deren Lieblichkeit uns so-

gleich wieder von der Erinnerung an finstere KÃ¤mpfe der Gegenwart

befreit. Wenn einem der missgestimmten Berichterstatter diese

Musik Â»zuweilen gesuchte vorkam, so wird sich dies auf ein paar

Stellen beziehen sollen, welche mit etwas moderner Freiheit harmo-

nisirl sind ; Â»gesuchtÂ« mÃ¶chte ich dies aber nicht nennen und die

Linie der SchÃ¶nheit wird auch hier nicht Ã¼berschritten. Von jener

heutzutage erlaubten Freiheit bis zu den Experimenten der Â»neu-

deutschen SchuleÂ« ist noch ein weiter Weg. Abgesehen von diesen

wenigen Steilen ist es gerade die jetzl selten gewordene Anspruch-

losigkeil der Musik , welche einen wesentlichen Reiz derselben aus-

macht. Stets fein gedacht, bald schalkhaft, bald voll tiefen GefÃ¼hls,

weiss sie mit einfachen Mitteln viel zu sagen und uns in behaglich-

stem GenÃ¼sse zu erbalten. Einige Lieder sind von so zarter Innig-

keit, dass man sich versucht fÃ¼hlt zu glauben, nur eine weibliche

Empfindung kÃ¶nne solche Saiten anschlagen Einen Ã¤hnlichen Ein-

druck hat man bei dem ersten, Ã¤usserst munteren EUenchor. Seit

Weber und Mendelssohn ist viel Elfenmusik geschrieben worden und

die meisten der Nachfolger haben mit mehr oder weniger GlÃ¼ck sich

jenen anzuschlieÃ�en gesucht, ohne den leichten, luftig dauernden

Ton immer zu treffen, der sich fÃ¼r das neckische VÃ¶lkchen des

Waldes so wohl schick). Im Â»ZaubererÂ« scherzen und lachen die El-

fen so Ubermtttbig durcheinander wie frÃ¶hliche Kinder. Es igt als ob

eine phantasiereicbe Frau, wenn sie ElfengesÃ¤nge in TÃ¶ne setzt,

wirklich an die Existenz eines Elfenreichs glauben kÃ¶nne, was uns

MÃ¤nnern nicht mehr gelingt, lieber die D a rs t e 11 u n g ist nur Lo-

bendes zu sagen. Hofkapellmeister Levi hatte die Musik vortrefflich

einstudirt und alle Mitwirkenden waren mit ersichtlicher Lust bei

ihrer Aufgabe. Dass Frau Viardot (welche fÃ¼r die erste AuffÃ¼hrung

den Prinzen gesungen hatte) ihre Betheiligung bei der Wiederholung

ablehnte, kann man begreifen.

Hoffentlich wird die Operette noch auf andere BÃ¼hnen kommen,

wo sie keiner Voreingenommenheit begegnet. Dann mag sich zeigen,

welche Berichte Ã¼ber die Carlsruher AuffÃ¼hrung die unparteiischen

gewesen sind.

*) Der Artikel ist mit wirklichem, nur leider Ã¼bel angebrachten

und daher sich selbst lÃ¤hmenden Humor geschrieben. Dass einmal,

wo des Zauberers abgetragenes Gewand geschildert wird, Â»Ksprat-

jiWciÂ« statt Â»/MXpreMiMfsÂ« steht, wollen wir fÃ¼r einen Druckfehler

nehmen und nicht bÃ¶slicherwelse auf ein Coquettiren mil unverstan-

denem Englisch deuten.

Berichte. Nachrichten und Bemerkungen.

-X- Berlin. S. Die AuffÃ¼hrung des Oratoriums Â»JosutÂ« TOD

HÃ¤ndel Seitens der Berliner Singakademie am vergangenen Donners-

tag [d. 40. Febr.) hatte den Saal der Singakademie bis auf den

letzten Platz gefÃ¼llt. Die stetig wachsende Tbellnahme fÃ¼r Werke

dieser Gattung sind ein erfreuliches Zeichen. Hat doch die AuffÃ¼h-

rung des Â»Samson. von HÃ¤ndel durch den Slern'scben Gesangverein,

welche vor ganz kurzer Zeit stattfand und gleichfalls in diesen BlÃ¤t-

tern besprochen wurde, ein derartiges Interesse erregt, dass sie in

den nÃ¤chsten Tagen wiederholt werden wird. Soweit sind wir aller-

dings immer nocb nicht gekommen, dass ein solches Oratorium wie
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eine neue .Zugoper, seine SO bis 80 oder gar wie ein Ballet seine hun-

dert Vorstellungen in einem bis rwei Jahren erlebe. Aber glÃ¼cklicher

Weise sind wir noch nicht so weit und werden auch hoffentlich da-

bin nicht kommen , denn die eigentÃ¼mlichen VerhÃ¤ltnisse, die bei

der AuffÃ¼hrung eines Oratoriums zur Geltung gelangen, verbieten

ein solches Austreten des Werkes, das zulelzl doch zum Geist- und

Geschmacklosen fÃ¼hrt. Eine oder zwei Wiederholungen jedoch

sind sehr wÃ¼nschenswert und wÃ¼rden nicht blos fÃ¼r das Publi-

kum , sondern ebenso sehr auch fÃ¼r die AusfÃ¼hrenden von Vortheil

sein, und darum will Ihr Berichterstatter auch gleich hier zu Anfang

den Wunsch aussprechen, dass auch dem Â»Josua- eine solche Wie-

derholung zu Theil -werde. Vielleicht wÃ¼rden wir dann auch die

Freude haben, in dieser zweiten AuffÃ¼hrung die Sopran-Partie von

Frl. Decker ausgefÃ¼hrt zu hÃ¶ren, um deretwillen, du sie krank wur-

de, der Josua auf acht Tage verschoben werden mussle, um schliess-

lich doch ohne diese SÃ¤ngerin aufgefÃ¼hrt zu werden. Der jungen

Dame, welche am vergangenen Donnerstage die Partie der Achsa

vortrug, Frl. Adler, wollen wir jedoch Gerechligkeil widerfahren

lassen. Sie zeigte sich als in einer guten, wenn auch noch nicht von

modernem Ungeschmacke vÃ¶llig freien Schule gebildet. Sie sang im

Ganzen rhythmisch correct und tonisch sauber, wenn sie auch z. B.

in der Morgen-Arie noch lange nicbl die sÃ¼sse Lieblichkeit erreichte,

â�¢welche ft\. Decker derselben oder ahnlichen GesÃ¤ngen zu verleihen

wusste. Um bei den Soloslimmen zu bleiben , so wollen wir gleich

hier berichten, dass die Altpnrtie von Frl. Schwendy, die Basspartie

von einem Herrn KrÃ¼ger (den wir zum ersten Male hÃ¶rten) und der

Josua selbst von dem bewahrten Tenor des Herrn Adolf Geyer ge-

sungen wurde. Letzterer fÃ¼hrte seine Partie in glÃ¤nzender Weise

durch. Ihr Berichlerstaller erinnert sich seilen Herrn Geyer so treff-

lich singen gehÃ¶rt zu haben Unzweifelhaft begeislerle den Sanger

die SchÃ¶nheil und das gewallige Feuer seiner Arien selbst. Der

Josua ist, trotzdem Manches gestrichen war, eine sehr anstrengende

Parlie, und so ist es nicht zu verwundern, wenn gegen den Schluss

hin Hrn. Geyer einmal vor dem hohen a bange wurde, sodass er es

vorzog, dasselbe, wenngleich die Stelle keine weichliche ist, mildem

Falsett, anstatt mit dem Brustregister zu nehmen, wiewohl auch in

dieser Gestalt der Ton nicbl besonders glÃ¼cklich ausfiel. Sehr gul

gelangen dagegen die Coloraturen in der ersten Arie: Â«Auf Israel,

aufÂ», was um so mehr anzuerkennen isl, als heutzutage das Colora-

tursingen von der singenden Mannerwelt galanterweise fast ganz den

Damen Ã¼berlassen wird. Herr KrÃ¼ger isl noch sehr Anfanger. Er

hat eine schÃ¶ne Stimme, sang aber so wenig Ionisch rein, dass es

ans fasl nicb^mÃ¶glicb erscheinen will, dass derselbe ein SchÃ¼ler des

trefflichen Lehrers von Frl. Decker sei, wie uns gesagt wurde. Die

SchÃ¼lerinnen des Herrn Musikdirector Blumner hatten wenigstens

bisher immer den Vorzug vor vielen Anderen, dass ihr Gesang, trotz

ihrer Anfangerschaft, das Hauplerforderniss eines guten Gesanges,

die Reinheit, besser zur Geltung brachten, als es sonst der Fall zu

sein pflegt. Frl. Schweody endlich sang die Altparlie in recht wohl

gelungener Weise. Nur fehlt ihrem Organ ein gewisser runder Voll-

klang. Es klingt oft etwas spitz und milunler auch nicht recht edel.

Doch hat die SÃ¤ngerin gute Fortschrille gemacht, seit wir sie zuletzt

hÃ¶rten. â�� Was nun die ChÃ¶re betrifft, so wurden dieselben in vor-

zÃ¼glicher Weise ausgefÃ¼hrt. Der Wohlklang der Stimmen war bei

aller Kran und FÃ¼lle ein gadz bezaubernder. Die gewallige Wirkung

des grossen Chores: Â»Ehre sei Gott... die VÃ¶lker bebenÂ« riss auch

sichtlich die ZuhÃ¶rerschaft mit sich fort. Nur den Chor: Â»FÃ¼r soviel

GnadeÂ« erinnern wir uns , in frÃ¼heren AuffÃ¼hrungen der Singakade-

mie noch schÃ¶ner gehÃ¶rt zu haben. Vielleicht war der Eindruck

der voraufgebenden unvergleichlichen Bassarie: Â«Soll ich auf Mam-

re's Segensauen* zu unbedeutend (I), um den Chor zu einem sol-

chen herrlichen Vortrage zu begeistern, wie ihn die Ã¼brigen ChÃ¶re

hÃ¶ren Hessen Das Orchesler war gut. Einzelne unaufmerksame

Spieler finden sich allerdings immer . doch waren ihre Fehler nur

dem feineren Obre bemerklich. Die Trompeten und HÃ¶rner leisteten

ihr Bestes. MÃ¤chte nun bald eine Wiederholung des trefflich ein-

studirteii, herrlichen Werkes erfolgen l

* Berlin. (Zweiles Coocert des Kotzolt'schen Gesang-Vereines.)

Am 7. Februar kamen in dem zweiten Abonnemenl-Concert des

Herrn Musikdirector Kotzol t folgende altere GesÃ¤nge zur AuffÃ¼h-

rung: 4) ein Madrigal von JohnDowland (4597) Â«Komm sÃ¼sser

SchlafÂ«, i) ein fÃ¼nfstimmiger Satz von Joh. Eccard Â«FrÃ¶hlich will

ich singenÂ« 14608), und 8) ein dreistimmiges Lied fÃ¼r Hannerstimmen

von Joh. Herrn Schein (aus dem JahrÂ« 1680) Â«0 SternenÃ¤ugelein,

o Seideuharelein lÂ« â�� Die folgenden StÃ¼cke gehÃ¶rten der neuen und

allerneueslen Zeit mit ihrer instrumentalen Richtung an (Vierung,

Haupt mann, Radecke, Hendelssohn). â�� Wir haben uns

ichoD wiederholt Ã�ber die grossen Vorzuge, aber auch Ã¼ber die

MÃ¤ngel dieser Concerte ausgesprochen, so dass wir den Leser auf

nnsere frÃ¼heren Berichte in dieser Zeitung (Jahrgang 4869 S. 80

und S. 890) verweisen kÃ¶nnen. MÃ¶chte doch ein so begabter und

durch seine Stellung so unabhÃ¤ngiger Mann, wie Herr Kotzoll,

dessen TÃ¼chtigkeit als Gesanglehrer und Cbordirigent von allen

Seiten die vollste Anerkennung findet und der sein ganzes Leben

ausschliesslicb der Cultur der Vocalmusik widmet, endlich

erkennen, in welchen Grenzen er allein zu wirken im Stande isl, und

dass er durch Concessionen, welche er den Instrumentalcomponisten

unserer Zeit macht, nur in seinem nicht genug zu lobenden Streben

nach einem reinen A-capella-Gesange gefÃ¤hrdet wird. Die Berliner

Verbaltnisse sind freilich so, dass unsere Concertgeber nach dem

Lobe von Mannern haschen, die in den TagesblÃ¤llern das grosse

Wort fÃ¼hren (und deren Ã¼nkenntniss noch neulich wieder bei der

Anwendung des Claviers io HSndel's Oratorien glÃ¤nzend zu Tage

Irat) und leider nur Wenige kÃ¶nnen es Ã¼ber sieb gewinnen, auf

einen solchen Beifall momenlan zu verzichten. â�� Zwischen den

ChorgesÃ¤ngen spielte der kÃ¶nigl. Kammermusikus und Violinisl Herr

Ferdinand Spo h r ein PrÃ¤ludium und Fuge von S. Bach und eine

Serenade von H. Urban, und der Pianist Herr HugoSchwanlzer

zwei Stucke von Chopin. â�� Das drille Abonnementconcert findet

Montag den 24. MÃ¤rz stall.

â�¢* Bremen. K. Am 4. Februar gelangte im Privalconcert Carl

R e i n t h a l e r' s Psalm : Â«In der WÃ¼steÂ« zu wiederholter AuffÃ¼hrung.

War der Eindruck, den das neue Werk bei seiner ersten AuffÃ¼hrung

am S. MÃ¤rz 4869 auf Musiker und Laien machte, ein entschieden

gunstiger und bedeulender, so schien dies bei der oeuesleo AuffÃ¼h-

rung in noch viel hÃ¶herem Grade der Fall zu sein. Ein Grund davon

lag nalÃ¼rlich darin, dass ein Werk von solcher Bedeulung und Tiefe

vom grossen Publikum mehr gewÃ¼rdigt wird, wenn es nicht ganz

fremd und unvorbereitet an dasselbe herantritt. Dann aber hat der

Componist eine Aenderung vorgenommen, welche sich als eine ganz

entschiedene Verbesserung sofort fÃ¼hlbar machte. An den innigen,

breit ausgefÃ¼hrten Anfangschor und das darauf folgende schÃ¶ne

ernste Basssolo Â«Meine Lippen preisen dichÂ« schloss sich frÃ¼her als

Nr. 3 ein Quarlell fÃ¼r vier Solostimmen, welches trotz seiner Innig-

keit und seines Woblklanges durch zu lange Dauer den Eindruck der

Monulonie machte. Diese Nummer hat Reinthaler in weiser Selbst-

kritik ganz umgearbeitet, auf der Basis der frÃ¼heren Motive baut

sich jetzt ein Ã¼beraus anmuthiger und empfindungsvoller Wechsel-

gesang zwischen Soloquartett und Chor auf, welcher keinen Augen-

blick das GefÃ¼hl der EintÃ¶nigkeit aufkommen lÃ¤sst. Hierauf folgen

genau in der frÃ¼heren Gestalt die beiden PrachtchÃ¶re: der leiden-

schaftliche, an harmonischen KÃ¼hnheiten reiche Â«Sie aber stehen

nach meiner SeeleÂ« und der Schlusschor mit der eigenlhÃ¼mlich schÃ¶-

nen, melodisch milden Fuge. So hat denn der Componist des

Â»JepbthaÂ« ein Werk fertig hingestellt, das an Formvollendung und

schÃ¶ner melodischer Erfindung den besten SÃ¤tzen seines grossen

Oratoriums gleichsteht, an EigentÃ¼mlichkeit und harmonischem

Reichthum dasselbe aber weit Ã¼berragt. Jedenfalls ist dieser Psalm

zu den bedeutendsten nach Uendelssohn geschaffenen Werken die-

ser Gatlung zu zÃ¤hlen. Noch sei erwÃ¤hnt, dass Herr Schelper die

Bassarie mil seiner herrlichen Stimme und einfach ernstem Vortrage

zur schÃ¶nsten Geltung brachte und dass das Ã¼beraus zahlreich ver-

sammelte Publikum dem Componisten durch die TÃ¤uschendsten und

wÃ¤rmsten Beifallsspenden dankte..

-X- Landsberg a. W. Am 80. Januar fÃ¼hrte der von Dr. v. Jan

geleitete Gesangverein Gluck's Â«OrpheusÂ« auf. Die Titelrolle halte

Frl. Gutjahr aus Berlin freundlichst Ã¼bernommen und mit vielem

Beifall durchgefÃ¼hrt. Seit dem Jahre 4864 hat sich der Jan'sche

Verein ziemlich regelmÃ¤ssig durch AuffÃ¼hrungen von Oratorien be-

thatigt. Nachdem nÃ¤mlich zu Anfang des genannten Jahres der

Â»MessiasÂ« zweimal gesungen war, folgte 4865 Â«PaulusÂ«, 4866

Â»Sa m so nÂ«, dann nach einem Winter ohne Concerl, wahrend dessen

u. a. Bach's Canlate Â»Gottes ZeitÂ« geubl worden war, 4867/68

Tbeile der MatthÃ¤us-Passion und ziemlich vollstÃ¤ndig Â»Judas

MaccabÃ¤usÂ«; endlich im vorigen Winter Â«PaulusÂ« zum zweiten

Male. Von den kleineren AuffÃ¼hrungen des Vereins nennen wir nur

die am Charfreitag des Jahres (865 in der Hauptkirche veranstaltet*,

in welcher neben Theilen des Â»MessiasÂ« auch GesÃ¤nge a capella von

Palestrina, Lolli und M. Haydn zum Vortrag kamen. â�� Als

ein besonderes Gluck fÃ¼r unsere Stadt kann es bezeichnet werden,

dass seit einer Reihe von Jahren Herr Concerlmeister de A h n a aus

Berlin hier Quartett-Soireen veranstaltet. Auch fÃ¼r diesen Winter

sind deren zwei angekÃ¼ndigt, in denen das Violoncell durch Herrn

Concertmeister W. MÃ¼ller besetzt sein wird. â�� Dagegen kann ich

nicht umhin einen Betrug vor die Oeffentlichkeit zu bringen, den

sich die Kammermusiker P Ã¶ n i t z und ZÃ¼rn mil uns wie mil dem

Publikum anderer StÃ¤dte erlaubt haben. Eine SÃ¤ngerin Namens

Bredlschiieider halte zum 9. Januar in Schwerin a. d. Warthe, zum

40. Januar hier in Landsberg ein Concert angekÃ¼ndigt, das sie mH

UnterstÃ¼tzung der genonnlen Herren geben wollte. Die Harfe des

Herrn PÃ¶nitz Ã¼bte keinen geringen Zauber auf die BevÃ¶lkerung bei-

der StÃ¤dte aus; wÃ¤hrend man sonst durchreisende SÃ¤ngerinnen hÃ¤ufig
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nur wenig beachtet, strÃ¶mte Alles zusammen, um sich an dem sel-

tenen Genau eines Harfen-Concerts zu ergÃ¶tzen. Aber am 9. Januar

Nachmittags traf eine Depesche in Schwerin ein, wonach der Harfe-

niit PÃ¶nist dienstlich behindert war zu erscheinen, und auch hier

musste Herr ZÃ¼rn dem versammelten Publikum verkÃ¼nden, dass

sein College nicht mitwirken und somit das bereits gedruckte Pro-

gramm nicht eingehalten werden kÃ¶nne. Fraul. Bredtschneider aber

sang mit so ungeschulter, unschÃ¶ner Stimme und so falschem Aus-

druck, dass nur Eine Meinung darÃ¼ber herrscht, die Empfehlungen,

die sie mitgebracht, mÃ¼sslen erschwindelt sein. Und einige Tage

darauflasen wir in der Ã�romberger Zeitung vom 26. Januar, dass

auch dort ein Concerl des Trifolium Bredtscboeider, PÃ¶nitt, Zdrn

angezeigt, und auch hier wieder Herr PÃ¶uitz am Erscheinen verhin-

dert war. Was mag der genannte Herr fÃ¼r die guiige Leihung seines

Namens bezogen haben? â�� Besser befriedigt waren wir am 17. und

48. Januar durch den Gesang einer Gesellschaft von Â»Chanteurs

LanguedociensÂ«. Zwar wer mit der Erwartung gekommen war,

diese Kinder des Andorra-Thaies wurden so wie unsere Tyroler die

kunstlosen Weisen ihrer Heimath vortragen, wie sich das Volk die-

selben geschaffen und sie ohne Noten weiter verpflanzl, der musste

sich auch diesmal enttÃ¤uscht sehen , denn er bekam MÃ¤nner-Quar-

tette von Auber, Rossini u. A., auch Volkslieder aus Spanien und

Italien, ja sogar HÃ¶hring's bekanntes StÃ¤ndchen Â»Schlaft in Ruh 'â�¢ in

deutscher Sprache zu boren! Doch konnte man sich durch einige

Bearner Pastorales und noch mehr durch ein dorther stammendes

Kriegslied mit energisch bewegtem Rhythmus immerhin eine Vor-

stellung vom Charakter des dortigen Volksgesanges machen. Der

kleine Chor entwickelte grosse Kraft und FÃ¼lle des Klanges; wenn

sie ein Solo ihres nÃ¤selnden Baryton zu begleiten hatten, sangen die

Tenoristen hÃ¤ufig zu stark ; dagegen wirkten zwei Bassstimmen von

ungeheurer Starke durchweg gut.

* Oldenburg. Seit ich Ihnen zuletzt schrieb, haben in unserer

kleinen aber musikalisch regsamen Stadt einige AuffÃ¼hrungen statt-

gefunden, deren Programm auch in weiteren Kreisen Interesse er-

regen dÃ¼rfte. â�� .Zuerst sei der Abendunterhaltunpen fÃ¼r Kammer-

musik gedacht, welche, von den Herren Engel, Rohrs, Franz Schmidt,

Ebert (Streichquartett) und Albert Dietrich (Pianoforle) eingerichtet,

die Elite des musikalischen Publikums anziehen. Wir hÃ¶rten bis

jetzt die Quartette von Beethoven Op. r,;i, Nr. 4, F-dur, Op. 74, Es-

dur, von Schumann (A-dur) und Dittersdorf (Es-dur) in technisch

sauberer und musikalisch schwung- und verstÃ¤ndnisvoller Darstel-

lung â�� mit Pianoforte das stellcnweis gar zu leichtfertig gearbeitete,

â�¢her auch an genialen und innigen ZÃ¼gen reiche Â»ForellenquintetU

von Frani Schubert und als NovitÃ¤t die Sonate fÃ¼r Violine und Piano-

forte von Julius 0. Grimm (A-dur, Op. 44), die allgemein gefiel. Sie

ist ein melodisch und contrapunktisch schÃ¶n erfundenes Musik-

stÃ¼ck von Husserst nobler Hallung, Innigkeit und Tiefe der Empfin-

dung. â�� Im dritten Abonnementconcert der Hofkapelle lernten wir

Herrn Richard Barth aus MÃ¼nster kennen. Der sehr jugendliche

Geiger, Schuler Joachiin's, spielte Mendelssohn's Violinconcert, Beet-

hoven'* G dur-Romanze, SolostÃ¼cke von Seb. Bach und auf Dacapo-

und Hrrvorruf das Abendlied von Schumann. Herr Barth, bisher

hier ganzlich unbekannt, eroberte sich die Sympathie des Publikums

sofort durch sein technisch makelloses, seclenvoll belebtes und echt

musikalisches Spiel. Die Orcbesternummern des Abends waren :

die OuvertÃ¼ren zu den licbriden von Mendelssohn, zu KÃ¶nig Stephan

von Beethoven, als Zwischennummer das Adagietto aus der Cdur-

Suite von Raff und als HauptstUck die Cdur-Symphonie (mit der

Schlussfuge) von Mozart. â�� Im vierten Hofkapellconcert am 48. Ja-

nuar kamen folgende Orchesterwerke zu GehÃ¶r: die OuvertÃ¼ren zum

Â»Wassertragen von Cbcrubini und lum Â»HaideschachU von Franz

v. Hotstein. Letztere ist eine echte, frisch melodische und prÃ¤chtig

iustrumentirte OpernouvertÃ¼re und fand, trefflich ausgefÃ¼hrt, viel

Beifall. Dann die Symphonie Eroica, welche in allen Schattirungen

des Vertrags und Tempo's ganz vorzÃ¼glich gelang. Die freundliche

Mitwirkung des Singvereins ermÃ¶glichte die AuffÃ¼hrung zweier Chor-

werke, der bekannten, in Oldenburg seltsamer Weise zum ersten

Male gesungenen Motette von Haydn . Â»Des Staubes eitle SorgenÂ«,

und eines neuen Werkes unseres Albert Dietrich: Altchrist-

licher Bittgesang aus dem 7. Jahrhundert, aus dem Lateini-

schen Ã¼bersetzt von Rambacb , fÃ¼r gemischten Chor und Orchester

componirt. Dietrich betritt damit zum ersten Male das Gebiet der

Kirchenmusik. Er zeigt, dass er der alten Formen, welche herkÃ¶mm-

licher und wohl begrÃ¼ndeter Weise fÃ¼r diese Galtung verwandt wer-

den, ebenso mÃ¤chtig ist, als er die Gabe besitzt, dieselben mit dem

Geist der neuen Zeit zu dnrchdringen. Das sehr schwungvolle Ge-

dicht ist in vier Gruppen zerlegt. Die erste (Andante, %, A-moll)

schildert das Lechzen des dÃ¼rren Landes, das Starren des von der

Hitze geborstenen Ackers. Nr. t (AUegro con fuoco, 2/i. C-moll)

bricht m die Ermattung mit schreiendem, flimmerndem Glanz ein

gleich dem unerbittlich dÃ¶rrenden Gluthstrabl der Sonne, wie der

Dichter ihn einfÃ¼hrt, vor dem nicht der Vogel im Walde KÃ¼hlung

findet, vor dem der stets so treue Quell versiegt, sodass die Men-

schen, Â»die ThrÃ¤nen trinkend, die sie weintenÂ«, ohne Labung heim-

kehren mÃ¼ssen. Nr. 8 und 4 sodann bilden ein zusammenhÃ¤ngendes

Ganzes, in welchem Nr. 3 (Andante con mato, 4/4. G-moll) in vier-

stimmigem Doppelcanon das fruchtlose Umherirren der Thiere zu-

nÃ¤chst, sodann der Menschen darstellt; auch die Menschen suchen

Ã¼berall umsonst nach Erquickung, von der Verzweiflung selbst zu

den Wurzeln der Baume getrieben, bis in dieser Ã¤ussersten Noth ein

Theil der Stimmen den Ruf erhebt: Â»HÃ¶r' uns, Heiland, erbarme

dich lÂ« â�� Ja dein Zorngericht, â�� so fuhrt der ganze Chor diesen

Ruf weiter (in Nr. 4), â�� mit seiner gerechten Strafe hat es uns ge-

schlagen: wir haben gesÃ¼ndigt; â�� doch du sei gnÃ¤dig und erbarme

dich deines Volkes! â�� Durch solch reuiges BekenntnisÂ» (AUegro nun

troppo, 3/4, D-moll) vorbereitet, entwickelt sich nunmehr eine ge-

fasstere Stimmung und die zuversichtliche Hoffnung auf ErbÃ¶rung,

wie ja auch vor Zeilen auf Elias Gebet Ã¼ber das sundige Volk der

erquickende Regen sich ergossen habe; was den Inhalt einer Dop-

pelfuge bildet (Poco piÃ¼ animalo, 3/4, A-dur), die mit dem melodi-

schen erslen und dem ihm in wuchtiger Kraft gegenubertrelenden

zweiten Thema (Â»Auf Elias GebetÂ») die aufs Ã¤ussersle gesteigerte Er-

regtheit der frÃ¼hem Nummern beruhigend abschliesst. Das hÃ¶chst

leidenschaftlich und ernslhafl gehaltene Werk verfehlte seine Wir-

kung nicht, verlangt aber, um auch in seinen Hauptsteigerungen

dem Orchester gegenÃ¼ber zu voller Geltung zu kommen, einen

mÃ¤chtigeren und klangvolleren Chor, als er uns hier zu Gebole

steht. Grossere strebsame Gesangvereine werden dieses etwa 80

Minuten dauernde Chorwerk mit lebhaftem Interesse Studiren und

mit Erfolg vortragen. Diesen sei es, sobald es im Druck erschienen

sein wird, auf das WÃ¤rmste empfohlen. it.

â�¢K Die weitverbreitete Notiz, es sei zwischen den HÃ¶fen von

Altenburg, Gera und Rudolstsdt das Abkommen getroffen worden, je

einige K rufte fÃ¼r die Oper und das Schauspiel zu engagiren und diese

dann zu einer gemeinschaftlichen Hoftheatergesellschaft zu

vereinigen (in Ã¤hnlicher Weise wie das gemeinsame Oberappella-

tionsgericht) wird von der Â»Weimar. Ztg.Â» dahin berichtigt, dass ein

und derselbe Theaterdirector in Gera, Rudolstadt und Altenburg

gleichzeitig Concession erhalten soll, um an einem Platze nach dem

anderen Theatervorstellungen abzuhalten.

* Hamburg. Nach dem Gastspiel von Frl. Tietjens, wo-

durch die besten deutschen und einige italienische Opern zur Auf-

fÃ¼hrung gelangten, kam Niemann aus Berlin und mit ihm die

Haupttreffer der Zukunftsoper; wie bei der Tietjens Fidelio, so

wurde bei ihm Lohengrin wiederholt. Er war mit seiner Lection

noch nicht zu Ende, als Frl. Geistinger auf den Platz trat und

mit ihr Offenbach mit Pauken und Trompeten seinen Einzug hielt;

sie ist noch hier, wird aber in diesen Tagen nach Wien zurÃ¼ck-

kehren. Die heimische Truppe des Theaterdirectors Ernst, mag sie

nun in der klassischen oder in der zukunftliehen oder in possenhafter

Oper mitwirken, ist unter der Kritik und kommt daher als solche

nicht in unsern Gesichtskreis. Unter der frÃ¼heren (vorjÃ¤hrigen)

Direction waren hier theilweis gute kralle beisammen, die nichts-

wÃ¼rdig geleitet wurden. Herr Ernst hat sich ein um die HÃ¤lfte

billigeres Material verschafft, und man kann nur sagen, dass jetzt

das Material und die Verwendung desselben im richtigen Verhaltnisse

stehen.

Bemerkung;. Der Correspomlenz aus K Ã¶ l n in der vor. Num-

mer d. Ztg. sind aus Versehen drei Zeilen als â��Nachschrift" beige-

fugt, die keinen Sinn haben und zu einer lÃ¤ngeren redactionellen

Anmerkung gehÃ¶ren. In dieser sollte als sehr erfreulich bezeichnet

werden, dass neben den Ã¤ndern Gesangvereinen sich in dem jungen

â��Bachverein" eine neue Gesellschaft bildete, welche in ErgÃ¤nzung

der Ã¤lteren Institute Ihre Tbatigkeit (wie unser Hr. Correspondent

versichert) .hauptsÃ¤chlich auf Compositionen des 46. und 47. Jahr-

hunderts- gerichtet" hat. Zugleich aber sollte die Frage erhoben

werden, was denn Bach mit dieser Vocalmusik des 46. und 47. Jahr-

hunderts zu schaffen habe, in welche einzugehen und die fortzubil-

den weder seine Aufgabe noch seine Absicht war. Und es sollte

hieran â�� gestÃ¼tzt auf Erfahrungen, welche man mit den nun auf-

gelÃ¶sten Bachvereinen in Berlin und Hamburg gemacht hat â�� das

Bedenken geknÃ¼pft werden, ob es fÃ¼r den dauernden Bestand des

Vereins vorteilhaft sein kÃ¶nne, einen Namen zu wÃ¤hlen oder bei-

zubehalten, der nicht mehr die Sache bezeichnet. Weil heule der

Raum fehlt, den Gegenstand, wie er verdient, eingehender zu be-

sprechen, werden wir bei passender Gelegenheil darauf zurÃ¼ck-

kommen. D. Red.
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ANZEIGER.

[>5] Neue Musikalien.

Verlag von Breitkopf und HÃ¤rtel in Leipzig.

Bach, J. S., Sechs Sonaten fUr die Violine, mit hinzugefugter Be-

gleitung des PianofortÂ« von Robert Schumann, i Bande.

Hoth cartonnlrt. I Thlr. 45 Ngr.

Bargiel, W., Op. 87. Drittes Trle fÃ¼r Pianoforte, Violine und Vio-

loncell. 8 Tblr. 40 Sgr.

Beethoven, L. T., TÃ¼rkischer Manch aus den Â»Ruinen von AthenÂ«.

Op. 448. Partitur 45 Ngr.

Derselbe Orcbesterstimmen. 4 Thlr. 41t Ngr.

Rondo in Bdur. FÃ¼r Pianoforte und Orchester. Ausgabe fÃ¼r

Pianoforte allein. 41i Ngr.

Chemblnl, L., Introduction zum zweiten Acte der Oper Medea. Kur

das Pianoforte allein. 5 Ngr.

Dasselbe fÃ¼r das Pianoforte zu * Hunden. 7t Ngr.

Deprosse, A^ Op. 80. Die Salbung David's. Oratorium in STheilen,

fÃ¼r Chor, Soli u. Orchester. Clav.-Ausz. 8 Thlr. 45 Ngr.

Jnnkelmann, A-, Op. 28. Drei GlavterstÃ¼cke. Nr. 4. Scherzo.

Nr. 1. Andante quasi Allegrelto. Nr. 3. Rondo Giocoso. S5 Ngr.

Mozart, W. A., Symphonien, Arrangement fÃ¼r das Pianoforte zu

zwei HÃ¤nden. Neue Ausgabe. Rttt eartwalrt.

Erster Band Nr. 4 --6. t Thlr.

Zweiter Band Nr. 7â��41. l Tblr.

Schubert, Frau, 12 Lieder fÃ¼r eine Singstimme mit Begleitung

deÂ» Pianoforte. FÃ¼r gemischten Chor eingerichtet von G. W.

Teschner. Heft i. Partitur und Stimmen. 4 Tblr.

Nr. 7. An die Musik. Die holde Kunst.

- 8. StÃ¼ndchen. Horch, horch die Lerch' im Aetberblau.

- 8. Die Forelle. In einem BÃ¤chlein helle.

- 40. Erster Verlust. Ach, wer bringt die schÃ¶nen Tage.

- 44. Litanei. Kuh n in Frieden alle Seelen.

- 41. Der Blumenbrief. Euch BlÃ¼mlein will ich senden.

Thlerfelder, A., Op. 3. >Zn Volksweisen.Â« Ein Liederstrauss nach

Gedichten von Emanuel Geibel. FÃ¼r eine tiefere Singslimme

mit Begleitung des Pianoforte. 12i Ngr.

Nr. 4. Neafulilanitch. Du mit den schwarzen Augen.

- 1. Schottisch. Weil, weit aus ferner Zeit.

- S. flussiscA. Durch die Waldnacht trabt mein Thier.

- 4. FranzÃ¶sisch. In lichten FrÃ¼hlingstagen.

- 5. Deutsch. Wenn ich an dich gedenke.

- 6. Deutsch. Hag auch heisa das Scheiden brennen.

Wevermann, M., Op. 43. Balladen und Lieder von Em. Geibel.

FÃ¼r eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. 4 Thlr. 40 Ngr.

Nr. 4. Hiithm-lt. Wie lebte KÃ¶nigin Marie.

- t. Schlin Miuuir. SchÃ¶n Manar trat aus dem wilden Wald.

- 8. Streich' aus, mein ROSS. Streich aus, mein ROSS, die Flan-

ken hoch.

- 4. Aus den JugendUeiern. Ich fuhr empor vom Bette.

- 5. Dass holde Jugend nur zur Liebe tauge.

[*Â«] Verlag von

J. Rieter - Biedermann in Leipzig und Winterthur.

in Canonfonn

fÃ¼r zwei Violinen, Viola, Violoncell und Contrabass

(Orchester)l

[von)

â�¢liil. Otto Grimm.

Partitur ............ â�� Thlr. 11| Ngr.

Stimmen ............ 4- 40

Vierhandiger Ciavierauszug vom Compooisten 4 - 5 -

[17] Bei F. JE. C. Leuckart in Breslau erschien soeben:

Mozart's Don Giovanni.

Partitur

erstmals nach dem Autograph herausgegeben

unter BeifÃ¼gung einer neuen Textverdentgchujig

von

XIX u. 476 Seilen Folio. Cartonnirt Preis: 4J Thlr.

Monatshefte fÃ¼r Musikgeschichte, herausgegeben von der

Gesellschaft fÃ¼r Musikforschung, t. Jahrg. Berlin, beil.

Trautwein (H. Bahn), t Thlr. Monatlich erscheint ein Heft

in gr. 8.

Die Aufgabe dieser Zeitschrift besteht in der ausschliesslichen

Pflege der Musikgeschichte und deren NebenfÃ¤cher, und soll sowohl

dem Fachmanne als Organ dienen, als dem Musikfreunde zur Beleh-

rung und Unterhaltung. Das Programm ist durch jede Buchhandlung

zu beziehen. BeitrittserklÃ¤rungen als Mitglied nimmt Herr Robert

Eitner in Berlin entgegen. [*8J

[19] Verlag von

J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Romanzen

aus

L. Tieclt'Â® Magelone

fÃ¼r eine Singstimme mit Pianoforte

von

Johannes Brahms.

Op. 33. Heft l bis 5 Preis Ã¤ l Thlr.

W Otto Jahn's musikalische Bibliothek und

Musikalienofunmlung wird Montag- den 4. April und an den fol-

genden Tagen in Bonn Ã�ffentlich versteigert. Calaloge sind durch

alle Bucbhhandlungcn wie auch direct von M. Lempertz in Bonn

zu beziehen.

(Â»4] Verlag von

J. Rieter - Biedermann in Leipzig und Winterthur.

AVE MARIA

fÃ¼r

Sopran-Solo und weiblichen Chor

aus der uimdlfnilclfn Oper:

â��Loreley"

von

Felix Mendelssohn Bartholdy.

Op. 98. Nr. 2.

Nr. 27>> der nachgelassenen Werke.

Fartitar iv. 4 5 Ngr. ClaTieraurag 4 5 Ngr.

â�¢rrhrstf-rstimmen l S Ngr. ChtnÃ�Meai Sopran I, II a 4| Ngr.

Verantwortlicher Redakteur: Wilhelm Werner in Leipzig.

Verleger: J. Rieter-Biedermann in Leiptig und Winterthur. â�� Druck von Breitkopf und HÃ¤rtel in Leipzig.
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Allgemeine
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Musikalische Zeitung.

Herausgegeben von Friedrich Chrysander.

Leipzig, 2. MÃ¤rz 1870.
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V. Jahrgang.

Inhalt: Franz von Holstein'* Oper .Der HaideschachU. â�� Beethoveniana. XVIIIâ��XXII. â�� Anzeigen und Beurteilungen (Mozart's Don Giovanni, herausgegeben von Bernhard Gugler). â�� Berichte. Nachrichten und Bemerkungen. â�� Anzeiger.

Franz T. Holstcin's Oper ,,Der Haideschacht".

Von S.

(Der Haidescbacht, Oper in drei Aden von Franz v. Hol-

stein. VollstÃ¤ndiger Clavierauszug Preis 5 Thlr. netto.

Leipzig, Breitkopf und HÃ¤rtel.J

Endlich also einmal eine acht deutsche Oper; eine Oper

von einem wahrhaft deutschen KÃ¼nstler, und fÃ¼r das deutsche

Volk!

Eine acht d eutsch e Oper! NÃ¤mlich eine solche, die

nicht auf einem blos Ã¤usserlichen, nur die Sinne reizenden oder

gar lasciven Text beruht, sondern auf einer Handlung und auf

Scenen, die wirklich ergreifend und rÃ¼hrend sind; nicht auf

Klingklang Trillern und Rouladen, sondern auf schlichler, ge-

sunder, daher zum Herzen sprechender, aber durch reife gei-

stige Bildung durchsÃ¤uerter Tonspracbe; nicht auf LÃ¤rm und

decorativen Ausstellungen, sondern auf Ausdruck von Stim-

mungen und wirklich musikalischer Gestaltung!

Von einem wahrhaft deutschen KÃ¼nstler! NÃ¤m-

lich einem solchen, der eine Idee davon hat, was er bei einem

grÃ¶sseren Werke, das sich an Viele wendet, dem Geiste der

Nation schuldig ist, fÃ¼r die er arbeitet und der er seine Bildung

verdankt; der in Bescheidenheit das Beste giebt was er in sich

hat und es getrost dem Urtheil der Welt Ã¼berliefert, ohne seinen

eigenen Herold zu machen ; der aber auch nicht zur Fahne der

Pedanterie und Langweiligkeit schwÃ¶rt, sondern zu der Fahne

der lebendigen Fortentwicklung auf der Basis gesunder Grund-

sÃ¤tze l '

*} Franz von HoUtein ist am 16. Februiir I8iÂ« in Braunschweig

geboren und wurde frÃ¼hzeitig zur militÃ¤rischen Laufbahn bestimmt;

â�¢ein (ruh erwachter Sinn fÃ¼r Musik fand Anregung aber durchaus

keinÂ« entsprechende Ausbildung. Dennoch schrieb er, als er sich

ium Officier-Examen vorbereitete, seine erste Oper, und von da an

konnte er wenigstens einigen Musikunterricht (bei Carl Richter in

Bnunschweig) erlangen. Bis 4 854 schrieb er noch zwei kleine Opern

und dann eine grosso , die er M. Hauptmann zur Begutachtung zu-

sandte Vorher hatte er 4848 und 4849 den Feldzug in Schleswig-

Holstein mitgemacht. Das Unheil Hanptmann's bewog ihn, sich

ganz der Musik zu widmen, der verabschiedete Adjutant und Hof-

janker des Herzogs von Braunschweig setzte sich 4853 auf die Schul-

bank des Leipziger Conservatoriunks, auch nahm er Privatstuudeu

bei H.iupiiimnii und Kietz, konnte das Alles aber nicht lange ge-

messen wegen hÃ¤ufiger KrÃ¤nklichkeit. 4855 verheirathele er sich

mit Hedwiy Salomoo, einer kunstsinnigen und liebenswÃ¼rdigen Dame

auÂ« den besten Leipziger Kreisen, worauf er sich mit derselben ein

Jahr nach Italien begab, hauptsÃ¤chlich der Gesundheit wegen. Schon

damals entstand die erste Skizze zum Buch des Haideschachls. Erst

viel spater, als v. Holstein sich einer besseren Gesundheit erfreute,

V.

FÃ¼r das deutsche Volk, welches wahrlich ein Anrecht

darauf hat, dass ihm auf seinen Theatern (da ihm die feineren

GenÃ¼sse des Concertsaales vielfach versagt sind) Nahrung fÃ¼r

seinen Kunstsinn geboten werde. Aber du armes deutsches

Volk, was man dir nicht von oben und von unten zugemuthet

hat, was du nicht alles als Frucht deines ureigenen Geistes,

oder als wÃ¼rdig deiner Sinnesart, hast hinnehmen sollen; was

man dir nicht Jahr aus Jahr ein eingeimpft bat, bis das bischen

Geschmack, das dir noch Ã¼brig geblieben, rein weggefegt war

und du bis zur Tbalsohle des Ungeschmacks herabgedrÃ¼ckt

warst, auf dem sich andere Nationen tummeln, die das Bessere

kaum kennen, geschweige zu wÃ¼rdigen wissen.

Ja, aus dem gesunden deutschen Kunstsinn heraus ist der

Haideschacht geboren und an ihn wendet er sich. UngekÃ¼n-

stelt, lebensvoll, warm, munter und auch wieder tief und er-

greifend : das ist im weitesten Cmriss das Charakteristische des

Haideschachts; rein musikalisch gesprochen: Reich an Melo-

dien und sprechenden Motiven, consequent in ihrer DurchfÃ¼h-

rung ; polyphon gehalten und doch populÃ¤r; nicht flach und

tÃ¤ndelnd oder liederlafelmÃ¤ssig-sÃ¼sslicb, sondern krÃ¤ftig und

sinnig.

Doch genug von solchen ganz allgemeinen Bezeichnungen â��

es ist Zeit auf die einschlagenden Fragen nÃ¤her einzugeben.

WÃ¤hrend eine Partei der Gegenwart behauptet, die Oper

sei jetzt durch R. Wagner auf ihrem Culmlnationspunkte ange-

langt, bleiben Andere trotz aller Demonstrationen bei ihrer

Ueberzeugung, sie sei endlich durch ihn in eine Sackgasse ge-

rathen, aus welcher nur durch Umkehr herauszukommen. Wir

hallen jeden lebensfÃ¤higen Versach in dieser Richtung fÃ¼r

dankenswerten und erfreulich, wenn dabei nicht das Kind mit

dem Bade verschÃ¼ttet und die wirkliche K unsluntWicklung

ignorirt wird. Wenn wir von Umkehr reden, so meinen wir

damit nicht, dass man zur allen Arien-Oper umkehren mÃ¼sse

oder gar zum ariosen Stil Viadana's oder zum recitirenden des

Lully, etwa mit vermehrter beutiger Instrumenlation und einem

Â»unendlichem polyphonen Salz, oder endlich gar zum griechi-

schen Musikdrama, das auf ganz anderer Basis des Lebens und

der Kunst steht als das unsere; so reactionar sind wir nicht,

sondern wir empfehlen die Umkehr nur bis zu den wesent-

lichen Principien Mozart's, Beelhoven's, Weber's, unier Besei-

tigung der Concessionen, welche diese noch an den italienischen

Geschmack und die gelÃ¤ufigen Gurgeln der Sanger hie und da

zu machen sich veranlagst oder genÃ¶thigt fanden, und mit

kehrte er zu seinem eigentlichen Ziel, der dramatischen Musik, zu-

rÃ¼ck und schrieb die Oper Â»Der HaideschachU.

9
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Benutzung Dessen, was die KÃ¼nstler seither an brauchbaren

Ausdrucksmitleln neu hervorgebracht. Unter jenen Â»wesent-

lichen Principieno verstehen wir aber, dass die Oper, wie jede

Sache, Form haben mÃ¼sse, musikalische Form, d.h. dass

das Ganze sich gruppire, nicht Alles in ein Chaos, oder in

eine WÃ¼ste mit etlichen dÃ¼rftigen Oasen, zusammenlaufe ; dass

fest Geordnetes und locker Bewegliches sich miteinander zu

einem plastischen Kunstwerke verbinde; dass die Personen

des StÃ¼cks musikalische Gestalt gewinnen und dieselbe be-

haupten ; dass wirksame Contrasie im Libretto auch wirksame

Contraste der Musik herbeifÃ¼hren ; dass dieser zur Entwicklung

und Ausbildung ihrer Gestaltungen Zeit und Raum gegeben

werde.

Das Sujet des Haidescbachts ist den Lesern dieser Zeitung

bekannt; es ist in derselben bereits dreimal, zuletzt in Nr. 6

dieses Jahrgangs, mitgelheilt worden. Einige Bemerkungen

darÃ¼ber werden uns aber wohl gestattet sein, namentlich die,

dass uns die Oper schon des Librettos wegen als eine im besten

Sinne wahrhaft deutsche erscheint. Es steht auf dem Boden

rein menschlicher Empfindung; zwar benutzt es eine alte Sage

und zuletzt greift eine hÃ¶here FÃ¼gung ein: aber die Personen

sind Menschen, wirkliche Menschen , wie sie jederzeit vor uns

stehen kÃ¶nnen; zwar beginnt die Handlung mit einer Lieb-

schaft und endigt mit einer Verlobung, aber die Einkleidung

Ist originell, die Geschichte weckt unser ganzes Interesse. Und

ist nicht die Liebe die stÃ¤rkste Empfindung, ihr Kampf und

endlicher Sieg nicht zuletzt das Ergreifendste und Wirksamste

fÃ¼r poetische und dramatische Darstellung? â�� Die Sprache ist

zumeist knapp, krÃ¤ftig und gewÃ¤hlt, besonders in den eigent-

lich lyrischen Partien; die Versmaasse sind der Musik gÃ¼nstig.

Die Eintheilung der Scenen abwechslungsreich und doch von

logischer Anordnung. Durch das Ganze aber macht sich ein

dramatisches crescendo fÃ¼hlbar, die Spannung wÃ¤chst, der Con-

flict wird immer bedenklicher, die Katastrophe immer zweifel-

hafter, bis zuletzt durch einen tÃ¼chtigen Ruck der auf der Seele

des Zuschauers lastende Alp weggewÃ¤lzt wird. Demnach ent-

halt unser Textbuch in logischer Reihenfolge Momente seligen

Behagens, unschuldiger Freude, wundersam gemischter Em-

pfindung; Momente der Beunruhigung, der Spannung, der

Angst; dÃ¤monischer AusbrÃ¼che, energischer grossartiger Auf-

regung ; der Andacht oder einer gewissen feierlichen Stimmung

(etwa von der Art wie bei dem Canon des Â»Fidelioi) ; schliess-

lich absoluter Beruhigung und Befriedigung.

Alles dies wÃ¼rde jedoch der Oper nicht helfen, besÃ¤sse

der M usi k er die Kraft und Vielseitigkeit der Erfindung und

Gestaltung nicht, um durch rein musikalische Mittel diejenigen

EindrÃ¼cke hervorzubringen, die das Textbuch andeutet. Ã¼n-

sere Aufgabe ist daher, darzustellen, welche die Mittel sind, die

der Componist anwendet und welche EindrÃ¼cke er damit, dem

Clavierauszuge nach, den Referent allein kennt, erzielt.

Vorerst eine Bemerkung Ã¼ber Holstein's Stil im Allge-

meinen. Wir haben in Leipziger Recensionen des Werks nach

seiner AuffÃ¼hrung gelesen, Holstein schliesse sich an Weber

ood Marschner an. Andere sagen, er habe sich den Schu-

mann'schen Stil angeeignet. Alle, die dergleichen lesen, mÃ¶ch-

ten wir bitten, das nicht so zu verstehen, als ob Holsteins

Streben dabin ginge, in Weber's oder Marschner's Kusstapfen

schlechthin weiter zu gehen, oder als ob seine Musik durchaus

â�¢SchumannischÂ« sei. Was das Letztere betrifft, so finden sich

allerdings in den zarten und innigen Partien des Werks ZÃ¼ge,

die an Schumann erinnern, wie ja die Gegenwart allenthalben

diesen Einfluss aufzeigt. Aber im Allgemeinen Â»SchumanniscbÂ«

ist diese Musik hÃ¶chstens in Bezug auf die moderne polyphone

Behandlung, durchaus nicht aber in jenen Punkten, wo gerade

Schumann's Besonderheit liegt: In den seltsam verschobenen

Rhythmen und in dem hÃ¤ufigen HinbrÃ¼ten und GrÃ¼beln, das in

der Instrumentalmusik seinen Gebilden oft einen grossen Reiz

verleiht, in den grÃ¶sseren Vocalcompositionen, und gar den

dramatischen, ihn aber oft der Scblagferligkeit der Wendungen

beraubt. Neben Schumann'scben ZÃ¼gen kÃ¶nnte man eben so

gut Gade'sche, ja sogar Meyerbeer'sche und Gounod'sche her-

ausklÃ¼geln , wenn man auf Dilettantenart aufhorchen wollte.

Genug, seine Musik ist modern und es sind in ihr schier alle

Elemente verarbeitet, welche in der Neuzeit Wirkungen besse-

rer Art hervorbrachten. Was aber den Anschluss an Weber

und Marschner betrifft, so ist das auch sehr cum grano salis zu

verstehen, und wir warnen davor, sich nach solchen Aeusse-

rungen ein Bild von Holstein's Oper zu machen; denn es

machen sich auch Mozart'scbe und Beelboven'scbe EinflÃ¼sse

bemerkbar, namentlich gerade in Bezug auf die dramatische

Gestaltung. Holstein mÃ¼sste nicht der gebildete Musiker sein

der er ist, wenn er nicht auf Mozart und Beethoven als die

reinsten Musler dramatischen Stiles gekommen wÃ¤re. Dies zeigt

sich in der Kernhafligkeit seiner Motive; in der populÃ¤ren Ge-

staltung seiner Melodien; in der Geschlossenheit seiner For-

men dort, wo er solche fÃ¼r nothwendig erachtet; in der Art

der musikalischen Wirkung, die er beabsichtigt und oft genug

erreicht; in der Gestaltung der mehrstimmigen (oderEnsemble-)

SÃ¤tze. Wir wollen natÃ¼rlich nicht sagen, dass er diese Muster

erreicht habe, eine gewisse Unruhe lÃ¤sst ihn zuweilen noch

nicht das Ideal vollkommener SchÃ¶nheit finden, Tempo und

Takt wechseln mitunter im Streben nach dramatischer Belebt-

heit Ã¶fter als nothwendig, die schÃ¶ne Wirkung hÃ¤tte zuweilen

durch blossen Motivwechsel vielleicht besser erreicht werden

kÃ¶nnen. Aber man sieht doch das Bestreben (und oft auch das

Gelingen), sich die wesentlichen Bedingungen der SchÃ¶nheit

anzueignen, die Jene mit leichler Hand erfÃ¼llten.

Der Â»HaideschachtÂ« enthÃ¤lt eine ziemliche Anzahl einheit-

licher abgeschlossener MusikstÃ¼cke; daneben andere, die in-

einander Ã¼bergehen, und viele solche, die blos den Zweck

haben, die Handlung weiter zu bringen und zugleich den mu-

sikalischen Uebergang herzustellen, sei es in recitativiscber

oder in arioser Form. An abgeschlossenen MusikslÃ¼cken iM

besonders der dritte und lelzle Acl reich , ja er bietet in den

Nummern 15 bis <9 eigentlich eine ganze Reibe solcher, und

sind diese blos durch RecilalivsÃ¤lze verbunden. Loser ist die

Form im zweiten, am losesten im ersten Acl. Kein Wun-

der, wenn schon In Folge dieses Umstandes Interesse und Ge-

fallen sich zum Scbluss hin steigern, wie dies aus den Berich-

ten Ã¼ber die AuffÃ¼hrungen hervorgeht. Die vorhin aufgezÃ¤hlten

Nummern bestehen in einer Arie Swend Stirson's, *) einem

grossen Terzett (Valborg, BjÃ¶rn, SUrson), einem ebensolchen

Duett (Valborg und Ellis), einer Â»Scene und LiedÂ« (Helge), end-

lich dem Finale, das aus sechs wesentlich verschiedenen Par-

tien besteht. Diese Nummern, besonders <6 â��19, sind zu-

gleich die musikalisch bedeutendsten der Oper; wir besprechen

sie daher zuerst und mÃ¶chten auch Diejenigen, welche die

Oper aus dem Ciavierauszug kennen lernen wollen, einladen,

sich nach flÃ¼chtiger Bekanntschaft mit dem Uebrigen zuerst mit

diesem dritten Act nÃ¤her bekannt zu machen; denn aus den

einzelnen Nummern desselben kann man sich am besten ein

Bild von der dramatisch-musikalischen BefÃ¤higung Holstein's

machen.

Der erste Auftritt Slirson's nach der Orcheslereinleilung

(die wohl zu kurz ist um ein Â»Entr'actÂ« genannt werden zu

kÃ¶nnen) imponirt sofort durch Seht tragische FÃ¤rbung und

Haltung; die folgende Arie isl ein getreues Abbild seines Ge-

mÃ¼thszustandes, Stirson spielt hier eine ziemlich passive Rolle

â�¢ Die Personen des StUcks sind folgenden Stimmcharakteren

zugewiesen: Swend Stirson: Bariton; Valborg: Sopran ; BjÃ¶rn : So-

pran , Helge: Meuo-Soprao; Ellis: Tenor; Olaf: Ã¼ass; Ralph: Bau
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und erhebt sich schliesslich nur bis zum Gebet: Gott mÃ¶ge

wenigstens die Kinder nicht sein (vermeintliches) Vergehen

eulgelten lassen. Am Anfang des Aktes stehend, kann man die

Arie gulheissen, auch wenn kein ausserordentliches dramati-

sches Interesse sich daran zu entwickeln vermag. Rein musi-

kalisch betrachtet birgt die Arie schÃ¶ne Wendungen und tiefen

Empfindungsausdruck, und wird, gut gesungen, Ihre Wirkung

nach dieser Seite nicht verfehlen. â�� Aber in dem bald fol-

genden Terzett finden wir bereits eine Meisterleistung nach

beiden Seiten hin. Textlich handelt es sich um einen harten

Kampf zwischen dem zornigen Vater, dem Trotzkopf von Sohn

nnd der begÃ¼tigenden Tochter. Der Componist flndet fÃ¼r die

drei Charaktere die geeignetsten TÃ¶ne, und er weiss jeden

festzuhalten; die Musik erweist sich ihm sehr geschmeidig, so-

wohl nach dieser Richtung wie auch in Bezug auf die sich

steigernde Bedenklichkeit der Situation und auf den gemÃ¤ssig-

len Ausgang der Familienscene in folge der Wirkung, welche

die Tochter auf den Vater hervorbringt. Die Schule Mozart's

muss hier jedem kundigen Beschauer wohltbÃ¼lig auffallen. Der

eigentliche Kampf der entgegenstehenden GefÃ¼hle und Absich-

ten spinnt sich in einem Satze (B-dur 4/4 '"'','/'""i ab; die

einzelnen Personen treten darin mit verschiedenen Motiven,

die sich leicht dem Ganzen einfÃ¼gen, auf, bald einzeln, bald

zugleich. Als der Vater .sich soweit im Zorn versliegen hat,

dass er den Sohn schlagen will, und die Tochter sich ener-

gisch dazwischen wirft, folgt ein Larghetto G-moll 3/8, voll

rÃ¼hrender musikalischer Wendungen, von welchen besonders

jene zu den Worten Â»doch bedenk', dass seiner Jugend Mut-

terliebe bat gefehltÂ«

J""! N J""l K (Â«i . J_

Begl. in Wein." * ' b 4 * *

Es E D

u ml nicht minder die folgende G dur-Melodie, wo die Tochter

den Geist der Mutter heraufbeschwÃ¶rt,

Die du (ruh von uns ge - schie - den, stark', o

LT T V ET f

â�� Ã� â�� ' â��

sich sofort dem Ohr und GefÃ¼hl unwiderstehlich einprÃ¤gen, so

dass man sich des tiefsten Eindrucks nicht erwehren kann.

Die modulatorische und imitirende Art und Weise aber, wie

Stinon und BjÃ¶rn nun die von Valborg angeschlagenen Motive

aufnehmen und weiterfÃ¼hren, ist geradezu herrlich. â�� Hat

der HÃ¶rer in diesem Terzett hÃ¶chst aufregende, zuletzt aber

rÃ¼hrende und beruhigende EindrÃ¼cke empfangen, so wird er

nun im folgenden Duett neuerdings aufs hÃ¶chste gespannt,

diesmal bleibt aber der Conflict ungelÃ¶st; der Musiker musste

hier Alles aufbieten um durch musikalisch bedeutende Ein-

drÃ¼cke das GefÃ¼hl mit dem traurigen Resultat der Scene zu

versÃ¶hnen, und es gelingt ihm trefflich. Valborg will Ellis in

dieser letzten vom Vater selbst gewÃ¼nschten Begegnung be-

reden , nicht (wie er versprochen) mit Olaf in den verrufenen

Baideschacht einzufahren; Ellis aber sieht in seiner Verzweif-

lang kein anderes Mittel zum Ziel zu gelangen als dieses, und

auch das gegebene Versprechen will er halten â�� dies der In-

halt des Textes, der mit dem GeslÃ¤ndniss endet: Â»Getrennt

sind wir Beiden, so dort wie hierÂ«. Das MusikstÃ¼ck gliedert

sich nach seinen Hauptmotiven in drei Gruppen mit folgenden

Tonarten: Pis-dur, D-dur, Fis-moll. Die erste derselben (4/4

Allegro) enthÃ¤lt den webmÃ¼lhigen Abschiedsgesang des Ellis

und die ernste Mahnung der Valborg, deren Bitte sich immer

leidenschaftlicher steigert, bis sie in der zweiten Gruppe [con

fuoco) mit grosser Betonung zu stÃ¤rkeren Mitteln der Ueber-

redung greift; in der dritten Partie (% AUegro con brio] reisst

Beide der leidenschaftliche Schmerz Ã¼ber die UnlÃ¶sbarkeit des

Zwiespaltes hin. Der Componisl bringt hier wieder einen

Reichthum von sprechenden und bedeutsamen Motiven, der-

gleichen man in der Oper lange nicht gehÃ¶rt hat. Gleich die

erste Hauplmelodie des Ellis ist von dem sÃ¼ssesten zartesten

Duft; die weitgespannten Intervalle des Nachsalzes sind hoch

charakteristisch, liebevoll und schmerzlich zugleich :

EiD-mal mich. be-vor wir scheiden, lass' uns

Aag' im Au-ge seh'n, Le - be- wohl

Ã�&-L

lass' dann uns

sa-gen,

Le - Im-wohl last' dann uns M - gen,

â�¢Â»

ach l auf Nim-mer-wie

Â«

|Â» t

Da eil

der-sch'n l
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Dem verwandt und doch wieder anders ist die folgende Me-

lodie der Valborg, die so herzlich klingt als man es nur aus

dem Hunde der zuerst schÃ¼chternen Jungfrau wÃ¼nschen mag:

Ge - denk' der from - men Kin - der - zeit, ihr

Frie-den, acb, wie liegt er weit.

Als aber Ellis widersteht, greift Valborg zu hÃ¶heren TÃ¶nen bei

den Worten: Â»Zum dritten Mal ertÃ¶nte bang der Eule RufÂ«.

das hier angeschlagene Motiv, welches spÃ¤ter erhÃ¶hte Bedeu-

tung erhÃ¤lt, indem sieb Valborg's ErzSblung von jener geheim-

nissvollen Nacht daran aalbaut, wo Ellis' Vater im Schacht um-

kam, und von wo sich des Vaters Stirson Unruhe datirt, ist

von eindringlichster Art: *)

â�¢) Diese ganze Miltelpartie soll brieflichen Berichten aus Leipzig

zufolge gestrichen worden sein.
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Zum dritten Mal u. s. w.

con fuoco

h

(Schluss folgt.)

Beethoveniana.

ugtaT \oUohohm,

XVIII.

(Ein Brief an Tobias Haslinger.) In dem folgenden, noch

nicht verÃ¶ffentlichten Briefe ist unter dem Namen Â»BenjaminÂ«

Beethoven's Neffe gemeint. Wegen Max Stumpff vergleiche

Cbrysander's JahrbÃ¼cher I. 437. Unter dem Â»piringeriscbem

DirecloriumÂ« ist Ferdinand Piringer gemeint, welcher den Titel :

Â»k. k. Hofkammer-Regislraturs-Directions-AdjanctÂ« hatte. Vgl.

den Wiener allg. mosik. Anzeiger v. J. (8J9 S. 188.

Beethoven schreibt :

Baden

am Tage nach dem 6. Octob. 4824.

Bester !

Unser Benjamin ist heute frÃ¼h schon hier eingetroffen,

weswegen ich 47 und eine halbe Kanone habe abfeuern

lassen â�� FrÃ¼here Begebenheiten ohne seine Schuld et

sine mea culpa haben mich angstlich gemacht, dem Him-

mel sei Dank es geht trotz meinen <iyii<tto'x zuweilen alles

gut und erwÃ¼nscht. Es ist kein Wunder bei diesen arm-

seeligen Anstalten, dass man wegen eiues sich entwick-

lenden jungen Menschen in Angst ist, dabei dieses ver-

giftende Athmen der Drachen l â�� Hr. Max Stumpf anbe-

langend hÃ¶re ich, dass er mich als seinen verlohnten

Sohn erklart â�� Verfahren?! Dies Bildniss etc. â�� Als

Gross Siegelbewahrer erhaltet ihr nÃ¤chstens das Diplom â��

Was aber die paternostergÃ¤ss\erei angeht, so halten wir

dafÃ¼r, dass dies ganz in Geheimen bleibe, denn es wÃ¤re

doch endlich zu befÃ¼rchten, dass es dazu kommen wÃ¼rde,

zu rufen und sich anzusehen sich zu sagen : dort gehl ein

pofernostergassler â�� Was nun meinen gnÃ¤digsten Herrn

belrift, so kann er doch nicht anders als dem Beispiele

Christi folgen d. h. zu leiden ed U maestro nicht weniger

â�� so ziemlich zollfreie Gedanken â�� auf Freud Leid auf

Leid Freud â�� ich hoffe tun eures besten willen dass heule

das eine oder andere bei euch statt findet â�� lebt wohl

Bester â�� bieher mittelst vorlÃ¤ufiger AnkÃ¼ndigung nebst

piringerischem Directorium solltet ihr doch noch einmal

kommen â�� Der eurige

(Aussenseite :) Beethoven.

An Seine Wohlgebohren

Hr. Philip von Haslinger in Wien.

Abzugeben im paternostergassel

am Graben in der pafernosfergasslerischen

Steinerscben Kunsthandlung allda.

XIX.

(Ein Brief an Carl Holz.) Bei der autograpben Vorlage

des folgenden Briefes findet sich von der Hand des Adressaten

die Bemerkung : Â»Diesen Brief erhielt ich aus Baden im August

(KÃ¤u, als ich die Abschrift des eben beendigten Quartetts in

Amoll besorgte, wovon er mir die eigenhÃ¤ndige Partitur an-

vertrauteÂ«.

Beethoven schreibt:

Werther?! Holz!

Dass Holz aber ein Neutrum ist, daran zweifelt kein

Mensch, wie widersprechend ist also das Masculinum, u.

welche Folgen lassen sich noch sonst fÃ¼r das personiGcirte

Holz abstrahiren? â�� Was nun unsere Angelegenheit so

bitte ich das quartett weder sehen noch hÃ¶ren zu lassen â��

Freitags ist der einzige Tag, wo die alle Hexe, welche vor

200 Jahren sicher verbrannl worden wÃ¤re, ertrÃ¤glich kocht

â�� da an diesem Tage der Teufel keine Gewalt Ã¼ber sie

hat â�� daher kommen sie oder schreiben sie: â�� dies ist

alles fÃ¼r heule â��

ihr Freund

Beethoven.

XX.

(Ein Brief an Zmeskall.) Der folgende Brief gehÃ¶rt der

letzten Lebenszeit Beethovens an. Das Original trÃ¤gt von

fremder Hand das Datum: Â»18. Februar 4827Â«. Nicolaus von

Zmeskall litt (so berichtet Schindler, Biogr. I. 1*8) an der

Gicht und war Jahre lang an's Krankenbett gefesselt.

Beethoven schreibt:

Mein sehr wert her Freund!

Tausend Dank fÃ¼r Ihre Theilnabme, ich verzage nicht, nur

ist alle Aufhebung meiner ThÃ¤ligkeit das Schmerzhafteste.

Kein Hebel, welches nicht auch sein Gutes hat. Der Him-

mel verleihe nur Ihnen auch Erleichterung Ihres schmerz-

haften Daseins. Vielleicht kommt uns beiden unsere Ge-

sundheit entgegen, und wir begegnen und sehen uns

wieder freundlich in der Nahe.

Herzlich Ihr aller Iheilnehmender Freund

Beelhoven.

(Aussenseite:)

FÃ¼r Seine Wohlgebohren

Herrn von Zmeskall.

XXI.

(Ein Brief an Vincenz Hauschka.) Der folgende Brief,

seinem Inhalt nach eine Erwiederung Beethoven's auf den An-

trag ein Oratorium Â»heroischer GaltungÂ« fÃ¼r die Gesellschaft

der Musikfreunde zu schreiben, ist gewissermaassen schon ver-

Ã¶ffentlicht Seile 188 der von L. Nohl herausgegebenen Â»Briefe

BeelhovensÂ«. Gewissermaassen, sage ich, denn er ist dort so

ungenau und unvollstÃ¤ndig mitgelheilt, dass man auch sagen

kann , er sei gewissermaassen noch nicht verÃ¶ffentlicht. Dem

Leser mag es Ã¼berlassen bleiben, unsere Wiedergabe mit der

von Nohl zu vergleichen und dann fÃ¼r die letzlere Art der

Mitlheilung das rechte Wort zu finden.*}

Beethoven schreibt wÃ¶rtlich:

Bestes Erstes Vereins-Mitglied

der Musik-Feinde

des Ã¶slerreicbscben Kaiserstaats!

ich bin be-rei -

ich bin be-

retc.~e

Kein anderes als geistliches Sujet habe ich, ihr wollt aber

ein heroisches, mir ist's auch recht, nur glaube auch was

geistliches hinein zu mischen wÃ¼rde sehr fÃ¼r so eine sol-

che Masse am Platz sein.

*) Das Original des Briefes wird im Archiv der Gesellschaft der

Musikfreunde in Wien aufbewahrt. Nohl fÃ¼hrt es auch an und nennt

keine andere Vorlage.
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Hr. v. Bernard wifre mir ganz recht, nur bezahlt ihn aber

auch, von mir rede ich nicht, da ihr euch schon Musik-

Freuode nennt, so ist's natÃ¼rlich, dass ihr manches auf

diese Rechnung gehn lassen wollt â��! l!

Nun leb wohl bestes Hauskerl, ich wÃ¼nsche dir einen of-

fenen Stuhlgang u. den schÃ¶nsten Leibstuhl, was mich

angebt, so wandle ich hier mit einem StÃ¼ck Notenpapier

in Bergen Kluften u. ThÃ¤lern umher, u. schmiere man-

ches um des Brodts u. Geldes willen, denn auf diese HÃ¶he

habe ichs in diesem allgewaltigen ehmaligen Faijaken-

Lande gebracht, dass, um einige Zeit fÃ¼r ein grosses Werk

zu gewinnen, ich immer vorher so viel schmieren um des

Geldes willen muss, dass ich es aushalte bei einem gros-

sen Werk â�� Uebrigens ist meine Gesundheil sehr gebes-

sert u. wenn es Eile hal, so kann ich auch schon dienen â��

Nun

-fe

ich bin be-rei

11 ich bin be-

Wenn du nUlhig findest mit mir zu sprechen, so schreibe

mir, wo ich alsdenn alle Anstalt dazu treffen werde â��

Meine Empfehlung an die Musikfeindliche Gesellschaft

In Eil dein Freund

Beethoven,

(Die Adresse auf dem Umschlag lautet:)

An Seine Wohlgebohren

Hr. von Hauschka

Erstes Vereins-Mitglied

der F des Ã¶str. K^stls â��

wie auch Gross-Kreuz des

Violonscbell-Ordens etc. etc. etc.

XXII.

(Ein Brief an Dr. Braunhofer.) Der folgende Brief, in

Form eines ZwiegesprÃ¤chs zwischen Doktor und Patient ge-

schrieben , ist Seile 188 in Nohl's Â»Briefe BeethovensÂ» an vie-

len Stellen so unrichtig mitgetheilt, *) dass eine vollstÃ¤ndige

Wiedergabe desselben nach dem im Archiv der Gesellschaft

der Musikfreunde In Wien befindlichen Original ralhsam er-

scheint.

Beethoven schreibt:

Am 13. Mai 4825.

Verehrter Freund!

Dr. Wie gehts Patient? Pat. Wir stecken in keiner guten

Haut. â�� noch immer sehr schwach, aufstossen etc. ich

glaube, dass endlich stÃ¤rkende Medizin nÃ¶thig ist, die je-

doch nicht stopft â�� weissen Wein mit Wasser sollte ich

schon trinken dÃ¼rfen, denn das Mephitiscbe Bier kann mir

nur zuwider sein â�� mein katharalischer Zustand Busserl

sich hier folgender Massen, neulich : ich speie ziemlich

viel Blut aus, wahrscheinlich nur aus der LuftrÃ¶hre, aus

der Nase strÃ¶mt es aber Ã¶fter, welches auch der Fall die-

sen Winter Ã¶fters war. Dass aber der Magen schrecklich

â�¢) Nohl schreibt statt Â«bald Brovianer bild Stollianer etc. seinÂ«

bald, bald sollen Sie wieder gesund sein; statt Â»mit einigen KrÃ¤ftenÂ«:

mit einigen FrÃ¶hlichen; statt Â»ScbreibpulU: Schreiblisch; statt Â»die

letztÂ«: dieselbe n. s. w.

geschwÃ¤cht ist, u. Ã¼berhaupt meine ganze Natur, dies

leidet keinen Zweifel, bloss durch sich selbst, so viel ich

meine Natur kenne , durften meine KrÃ¤fte schwerlich

wieder ersetzt werden. Dr. Ich werde helfen , bald Bro-

vianer,*) bald Stollianer etc. sein. Pat. Es wÃ¼rde mir

lieb sein, wieder mit einigen KrÃ¤ften an meinem Schreib-

pull sein zu kÃ¶nnen, erwÃ¤gen sie dieses. â�� Pinis. So-

bald ich in die Sladl komme, sehe ich sie, nur Karl sagen,

wann ich sie treffe, kÃ¶nnen sie aber Karl selbst angeben,

was noch geschehen soll (die letzte Medizin nabin ich nur

einmal, u. habe Sie verlobren), so wÃ¤re das erspriess-

lich. â��

Mit Hochachtung u. Dankbarkeit

ihr Freund

Beelhoven.

Â§

sperrt das Thor dem Todt, No - te hilft auch

Â§

No-te hilft auch ans der Noth.

Geschrieben am 44ten Mai 1825 in Baden Helenenlhal an

der Ã¤tcn Antons-BrÃ¼cke nach Siegenfeld zu.

(Adresse:)

FUr Seine Wohlgebohren

H. von Braunhofer

Professor der Arzneikunde etc.

â�¢) BrowniHiivr, Anhttnger eines gewissen Ã¤rztlichen Systems.

Anzeigen und Beurtheilungen.

â�¢â�¢cart'i â�¢â�¢â�¢ CUraul. Partitur erstmals nach dem Autograph

herausgegeben unter BeifÃ¼gung einer neuen Textver-

deutschung von Benhard fiigler. Breslau, Verlag von F.

E. C. Leuckart. (4870.) XIX und 476 Seilen in Folio.

Pr. 42 Thlr.

Die Partitur des Don Juan, auf welche wir bei der Anzeige

des durch Herrn von Wolzogen verÃ¶ffentlichten Textbuches

(s. den vor. Jahrgang S. SOS) bereits aufmerksam machten,

ist nun erschienen und hiermit die Krone aller Opern in einer

Gestalt vor die Oeffentlichkeit gebracht, welche genau dem

Autograph des Componisten entspricht. Die Ausgabe ist der

Besitzerin dieses Autograpbs, Frau Viardot-Garcla, gewidmet.

Nach einer Vorrede, in welcher der Herausgeber sich Ã¼ber alle

einschlagenden Punkte eingebend Ã¤ussert, folgt die Musik des

merkwÃ¼rdigen *Dramma gioeoio*, wie die ursprÃ¼ngliche, auch

hier erhaltene Bezeichnung lautet, bis S. 466; Abweichungen

der ersten AuffÃ¼hrungen oder sonstige Varianten findet man

hie und da, wo es zur ErlÃ¤uterung zweckdienlich war, un-

mittelbar bei der Musik angemerkt, wÃ¤hrend der grÃ¶sste Tbeil

derselben natÃ¼rlich In die Vorrede verwiesen ist. Dies 6nde

ich ganz praktisch und habe in der Ausgabe HÃ¤ndel's ein glei-

ches Verfahren angewandt. Es giebt eben zweierlei Varianten:

solche, die fÃ¼r die Praxis, fÃ¼r den Dirigenten eine Bedeutung

haben, und andere, bei denen dieses nicht der Fall ist; erstere

gehÃ¶ren in die Musik, letztere in das Vorwort oder in den

Appendix.

Als Â»AnhangÂ« erhallen wir hier dann noch eine dankens-
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werthe Beigabe S. 4B7â��476 in den beiden SÃ¤tzen, deren Mu-

sik Mozart fÃ¼r Don Juan's Tafelmusik benutzte: dem Schlnsg-

abschnitt des Finale zum ersten Act der Oper Â»Una cosa raraÂ«

von Martin und einer Arie ausSarti's Oper Â»Fra due liti-

ganli il terzo gode* â�� beides Lieblinge der damaligen Tage,

nun aber vergessen und nur Wenigen bekannt.

Dieser Anhang hÃ¤tte sich noch bedeutend vermehren las-

sen , wenn man zu dem, was Mozart gleichsam als Citat an-

fÃ¼hrte, noch das bÃ¼tte hinzunehmen wollen, was ihm die An-

regung zu seiner Composilion, wie dem da FÃ¶nte zu seinem

Gedicht, gewÃ¤hrte und so direct als ihre Quelle angesehen wer-

den kann. Ich meine Gazzaniga's Convitato <li Pietra. Von

dieser Oper war nichts wieder aufgefunden, als Jahn's Mozart

in erster Auflage erschien. Erst 4860 machte Herr v. Sonn-

leilhner bekannt, dass sich BruchstÃ¼cke der Musik in der

Bibliothek der Musikfreunde in Wien befinden und zwar in

einem Manuscripl, welches auch Jahn als Â«vielleicht AutographÂ«

bezeichnet (Mozart, S. Aufl. II, 335), was ich aber bezweifle

eben wegen der fÃ¼nf nur in Bass und Singstimme vorhandenen

Arien, denn dies wÃ¼rde eher auf eine Partitur fÃ¼r den Cemba-

listen deuten. Ich besitze ebenfalls eine Partitur von Gazza-

niga's Â«steinernem GastÂ«, nÃ¤mlich dasjenige Exemplar, nach

welchem 1794 die Londoner AuffÃ¼hrung geleitet wurde mit

neuen Recitativen und anderen Einlagen. SÃ¤mmtliche StÃ¼cke

meiner Partitur sind fÃ¼r Orchester ausgesetzt. Die OuvertÃ¼re

fehlt (wie auch in der Wiener Abschrift) und es ist aus der

Anlage der Abschrift noch recht gut zu ersehen, dass Ã¼ber-

haupt keine OuvertÃ¼re dazu vorhanden war, sondern die Ein-

leitung zu Pasquariello's (Leporello's) Gesang den Anfang bil-

dete, denn diese Musik beginnt auf der zweiten Seite, wÃ¤hrend

auf der ersten der folgende Titel steht:

H Convitato di Pietra

Atto Solo

Del Sig*. Giuseppe Gazaniga â��

In Venezia

Nel nobil Teatro dl S. Moise

II Carnovale

1787.

Dieser Titel ist mit der Musik gleichzeitig und von derselben

italienischen Hand geschrieben, ohne Zweifel in Venedig; die

Londoner Einlagen dagegen zeigen durchweg englische Schrifl-

zÃ¶ge. Wesentlich derselbe Titel befudel sich auch auf dem

Wiener Manuscript; Â»Atto soloÂ« steht dort merkwÃ¼rdigerweise

aber statt des durchstricbenen Â»secondoÂ«, und auch spÃ¤ter bei

der Musik steht einmal Â»Atto JdoÂ«, ein andermal Â»Finale se-

condoÂ«. Wie sich dieses erklÃ¤ren mÃ¶ge, erfordert eine ein-

gehende Untersuchung, die sich jetzt mit HÃ¼lfe meiner Parti-

tur, sowie des noch erhaltenen Londoner Texlbuches wohl zu

einem mehr befriedigenden Resultat fÃ¼hren liesse, als lediglich

unter Vorlage der Wiener BruchstÃ¼cke. Diese Aufgabe sei fÃ¼r

eine passende Gelegenheit zurÃ¼ckgestellt; hier sollte nur den

Freunden Mozart's die Mittheilung gemacht werden, dass hin-

reichendes Material vorhanden ist, um das VerhÃ¤llniss von Moâ��

zarl's Â»Don JÃ¼anÂ« zu Gazzaniga's Â»Steinernem Gasta aufzuklÃ¤ren.

Wenn vorhin gesagt wurde, der Â»AnbangÂ« zu obiger Ausgabe

bitte sich durch die Aufnahme von Gazzaniga's einactiger Oper

noch bedeutend vermehren lassen, so sollte damit keineswegs

der Wunsch ausgedrÃ¼ckt werden, dass solches hÃ¤tte geschehen

mÃ¶gen, denn Gazzaniga's merkwÃ¼rdige Composition wird bes-

ser einmal fÃ¼r sich publicirt, wozu sie auch ihrem musikali-

schen Werthe nach vollstÃ¤ndig berechtigt ist.

Kritisch in das Detail der vorliegenden Ausgabe einzu-

gehen, unterbleibt fÃ¼r beute, weil uns von anderer Seite eine

Besprechung in Aussicht gestellt ist, die der Sache GenÃ¼ge

thun wird und zu welcher man das GegenwÃ¤rtige nur als einen

VorlÃ¤ufer betrachten wolle.

Greifen wir aus dem reichen Stoffe noch einen einzelnen

Punkt heraus. Seite 409 beginnt die Musik des Â»steinernen

GastesÂ«; die drei Posaune.n sind mit kleineren Noten an-

gedeutet und eine Anmerkung besagt: Â»Diese Posaunen sind

hÃ¶chst wahrscheinlich ein spÃ¤terer Zusatz fÃ¼r Wien, und es

ist Ã¼berhaupt zweifelhaft, ob sie von Mozart selbst herrÃ¼hren.

Siehe VorredeÂ«. Aufmerksame Leser dieser Zeitung haben nun

nicht einmal nÃ¶thig, in diesem Punkte nach der Vorrede zu

blicken, weil der Herausgeber in unserm Blatte seine Ansichten

und GrÃ¼nde eingehend dargelegt bat; die Vorrede verstÃ¤rkt

dieselben indess noch durch einige neue Miltbeilungen. In

der ersten Prager Parliturabschrift fehlen ausser den Posaunen

auch die Pauken und Trompeten; diese beiden Instrumente

sind nun in einem Anhange nachgetragen, aber die Posaunet)

sind nicht dabei. HÃ¤tten letztere damals schon existirt, so ist

ihr Weglassen in diesem Anhange allerdings schwer zu er-

klÃ¤ren. Hiermit stimmt (wie S. XV weiter angefÃ¼hrt wird),

dass unter den an Andre gelangten, von Abbe Stadier revidir-

ten i authentischen AbschriftenÂ« sich zwei verschiedene

ErgÃ¤nzungsbeilagen zum letzten Finale befinden, von denen

die eine blos Trompeten Und Pauken enthÃ¤lt, die andere

SÃ¤mmtliche Blaseinslrumente sammt Posaunen. Die Annahme

liegt nahe, die erste der Beilagen sei die Ã¤ltere und stamme

aus Prag, die andere sei spÃ¤ter in Wien entstanden und fÃ¼r

eine Partiturabschrifl ohne Blasinstrumente berechnet. Â»Hat

das Finale in Prag noch keine Posaunen gehabtÂ«, fÃ¤hrt Hr. G.

fort, Â»so wÃ¤re dies, ganz abgesehen von der -Frage der Aecht-

heil, bedeutsam genug; denn hÃ¤tte auch Mozart selbst sie nach-

trÃ¤glich fÃ¼r das Wiener Publikum hinzugethan, so hatte er sie

eben bei der ursprÃ¼nglichen Conception seines Werkes gar

nicht im Sinne. Die Partitur zeigt, dass der betreffende Final-

salz ohne die Posaunen ein fertiges, in allen Einzelheiten fein

gearbeitetes Ganzes ist. Wie viele Feinheiten durch die zuge-

setzten drei Posaunen verdeckt oder verwischt werden, wie

theuer also die von den Posaunen erzielten Klangwirkungen

erkauft sind, ist in dem erwÃ¤hnten Aufsatz in der Allg. Mus.

Ztg. nachgewiesen, wird sich Ã¼brigens jedem achtsamen Be-

obachter von selbst ergeben.Â« Der Herausgeber hat die Frage

hiermit von dem historischen auf das Ã¤sthetische Gebiet Ã¼ber-

tragen, oder vielmehr die GrÃ¼nde aus beiden fÃ¼r seine Ansicht

vereint, also auch die Mittel angegeben, sein Urtbeil prÃ¼fen

und unter UmstÃ¤nden widerlegen zu kÃ¶nnen. Von einem sol-

chen Versuch der Widerlegung ist mir bisher noch nichts zu

Gesicht gekommen; vielleicht fÃ¼hlt man sich in dem Besitze

der drei Finalposaunen unerschÃ¼tterlich sicher. Das Einzige,

was man hierÃ¼ber las, war die kurze Nachricht in Nr. 4 uns.

Ztg. v. l 4867, Hr. Hofkapellmeister Rietz habe 4834 u. 4836,

also vor mehr als dreissig Jahren, bei Amlre in Offenbach den

einzelnen Bogen mit den von Mozart's Hand geschriebenen Po-

saunen wiederholt in der Hand gehabt, spÃ¤ter (um 1865) bei

Frau Viardot dieselben aber zu seinem Schrecken in der Par-

titur vermisst. Herr G. hÃ¤lt dem entgegen, dass bei der gros-

sen Aehnlichkeit der Siessmayr'sehen Handschrift mit der Mo-

zart'schen der erwÃ¤hnte Bogen dennoch von Ersterem ge-

schrieben sein kÃ¶nne, was man als mÃ¶glich zulassen muss;

aber Jeder glaubt natÃ¼rlich das, was er meint gesehen zu ha-

ben, und die ErÃ¶rterung ist auf dem besten Wege, soweit sie

sich um diesen Punkt (nÃ¤mlich um das historisch authentische

Zeugniss der Aechtheit) dreht, eine unlÃ¶slich verwickelte Streit-

frage zu werden. Desshalb wird die Untersuchung der musi-

kalischen Berechtigung der Posaunen den Ausschlag geben

mÃ¼ssen. Historische Zeugnisse kÃ¶nnen immer nur bis zu einem

gewissen Grade entscheiden. Die Partitur des HÃ¤ndel'scheu

Â»Israel in AegyplenÂ« hat in der Ausgabe der deutschen HÃ¤ndel-

gesellschaft drei Posaunen. Bis dahin ahnte Niemand, dass

Posaunen dazu vorbanden waren, denn in dem Autograph ist
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keine Spur davon zu finden, nicht einmal eine Andeutung; sie

stehen nur in Schmidt's Abschrift, und zwar zu Ende auf einem

besonderen Blatte. Mendelssohn gab frÃ¼her das Werk nach

der Originalpartitur .heraus, also ohne Posaunen; und wollte

man sich nun lediglich an die historische Beglaubigung halten,

so kÃ¶nnte man leicht sagen, der jÃ¼ngere Schmidt kÃ¶nne diese

Posaunen nach HÃ¤ndel's Tode fÃ¼r seine AuffÃ¼hrungen hinzu-

gefÃ¼gt haben. Eine einzige AuffÃ¼hrung genÃ¼gt aber, um den

Htndel'schen Ursprung dieser Zusatzstimmen sicher zu stellen.

So wird man auch Ã¼ber die Don Juan-Posaunen nur nach der

AuffÃ¼hrung richten kÃ¶nnen, nach einer gelÃ¤uterten AuffÃ¼hrung,

die nicht auf den EfTecl der einzelnen Stelle , sondern auf die

Harmonie des Ganzen sieht. Solche AuffÃ¼hrungen bewirken

zu helfen, war der Hr. Herausgeber der vorliegenden Partitur

seit Jahren unablÃ¤ssig bemÃ¼ht.

Mozart's Partitur enthalt alle Instrumente, welche bei der

Oper mitwirkten, ausgenommen das Ciavier (Cembalo), wel-

ches die Recitative begleitete. Auf die Anwendung dieses In-

struments auch noch in Mozart's Orchester hat Hr. Gugler zu-

erst wieder aufmerksam gemacht. Der Gegenstand verdient

noch eine besondere Untersuchung, Ist indess leicht zu erle-

digen, wenn man sich in diesem Punkte die Praxis der vor-

Hozart'schen Zeit klar gemacht hat. Bei Mozart hat der Cem-

balist nicht mehr eine so unangefochtene Stellung wie frÃ¼her,

sondern kommt mitunter ziemlich in's GedrÃ¤nge.

Dem Herrn Verleger gebÃ¼hrt noch ein besonderer Dank

nicht nur fÃ¼r die schÃ¶ne Ausstattung der Partitur, sondern fÃ¼r

das kunstsinnige Opfer von MÃ¼hen und Kosten, welches er

gebracht hat. Ist doch diese Ausgabe selbst ihrer Intention

nach gewissennaassen als sein Werk zu betrachten; denn

wie Hr. G. sagt (und auch seinerzeit ankÃ¼ndigte), gedachte

er nur einen Ciavierauszug des Don Juan herauszugeben, be-

gegnete hiermit aber dem von Hrn. Sander Â»seit lange geheg-

ten Bntschluss zur Veranstaltung einer kritischen Partituraus-

gabeÂ«, dessen AusfÃ¼hrung sich nur verzÃ¶gerte, weil keine pas-

sende deutsche Uebersetzung zu finden war. Als dieses Un-

ternehmen im Gange und die Partitur bereits fertig (seit Sept.

4867) und in den HÃ¤nden des Stechers war, erschien (Jan.

4868) ein Circular der Verlagshandlung Breitkopf u. HÃ¤rtel,

welches ebenfalls eine neue revidirte Ausgabe der Mozart'-

schen Hauptopern ankÃ¼ndigte, von welcher auch Idomeneo

schon vor lÃ¤ngerer Zeit erschienen ist. Angesichts dieser un-

beabsichtigt eingetretenen Concurrenz, die lediglich hervorge-

rufen ist durch ein beiderseits vorhandenes Streben nach gros-

sen kÃ¼nstlerischen Unternehmungen, hegen wir die Hoffnung,

dass beide Ausgaben friedlich neben einander bestehen und

gedeihen werden. Chr.

Berichte. Nachrichten und Bemerkungen.

* Basel im Februar. Das alljÃ¤hrliche Concert A. Walter's,

dss in vergangener Woche stattfand, hatte durch ein reichhaltiges,

gewÃ¤hltes Programm viele ZuhÃ¶rer angelockt; den eigentlichen

Magnet des Concerts bildete die erstmalige AuffÃ¼hrung der vierhÃ¤n-

digen Walzer mit gemischtem Quartett von Job. Brahms, betitelt

Â»Liebeslieden. Es giebt ein schÃ¶nes Gedicht von Goethe, in welchem

seine pantheistische Weltanschauung, in poetisches Gewand gehÃ¼llt,

sich klarer als irgendwo in seinen Werken ausspricht; dasselbe steht

im â�¢WestÃ¶stlichen DivanÂ» und beginnt: Â»In taufend Formen magst du

'lic* vertttckm, doch, AUerlitksU, gleich erlanÂ» ich dich'. Was Wun-

der, das> uns beim AnhÃ¶ren der Brabms'schen Â»Liebeslieden dies

Gedicht in die Erinnerung kam! Welch eigentÃ¼mliche Formen hat

sich Brnhms wieder einmal erwÃ¤hlt, um darin seine genialen Ge-

danken halb spielend niederzulegen. Die Tanzrhythmen des Claviers

klingen so bekannt an unsere Ohren und doch ist durch eine unend-

lich reiche, mitunter etwas berbe Harmonik denselben eine selt-

same, fremdartige Farbe beigegeben. Wie wunderliche Arabesken

schlingen sie sich um die GesÃ¤nge, welche, bald deutschen, bald

orientalischen Volkston anschlagend, m seliger Bewegung ein glÃ¼hen-

des Liebesleben athmen. Die Verse sind aus Â»PolydoraÂ« von Dau-

mer, einem der Wiedererwecker orientalischer Poesie, die uns zum

erstenmal durch Goetbe's Â»WestÃ¶sllichen OivanÂ« bekannter wurde.

Der grÃ¶ssere Theil des Publikums wurde nun auch elektrisirt von

diesen keck hingeworfenen Tonbildern, und in der Tbat, nicht nur

junge, auch allÂ« Herzen muisten sich zauberisch berÃ¼hrt fÃ¼hlen von

dem Stabe Brahms', dem es gegeben ist, die verbrauchtesten For-

men mit neuem Inhalte zu erfÃ¼llen und zu beleben; ja, selbst das

Alter durfte hier in Goethe's Wort einstimmen : *Du beschÃ¤mst wie

llorgenrÃ¶the jener Gipfel ernste Wand, und noch einmal fÃ¼hlet Half m

Pruhlingshauch und Sommerbrand*. Die AusfÃ¼hrung anlangend, so

liess solche beinahe nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig und erhÃ¶hte so we-

sentlich den Genuss. DiÂ« Clavlerstlrome war in den gewiegten HÃ¤n-

den der Herren Walte r und Galrbos, derGesang vertreten durch

Frau Walter, Frl. Volkart, die Herren Egll nger und Kern.

Plumpe HÃ¤nde, sprÃ¶de Stimmen mÃ¶gen von diesen SchÃ¶pfungen fern

bleiben; sie rufen ihnen ein angstliches: noli me tanjtre zu. Frau

Walter sang mit allem Wohllaut Ihrer Stimme und vortrefflichem

VerstÃ¤ndnisÂ«; eben so bekundetÂ« sich Herr Egliiuter in Nr. 47 Â»Nicht

wandle, mein LichU als denkenden, begabten Sanger. Frl. Volkart,

Herr Kern sind uns alte, liebe Gaste. Die Ã�brigen Nummern des

Programms: das Cdur-Concert von Bach fÃ¼r zwei Claviere, gespielt

von den Herren Walter und Gairhos, In welchem ans nur duÂ» Tempo

des ersten Satzes etwas zu schnell erschien; die Violoncell-Sonale

von Beethoven in A-dur (Herren Walter nnd k ihn l , mehrere bearbei-

tete Volkslieder fÃ¼r gemischten Chor von Walter, Brabms, Reinecke

u. A. waren, was AusfÃ¼hrung betrifft, tadellos zu nennen, besonders

wurde auch eine Arie aus Â«Judas MaccabausÂ« von HÃ¤ndel durch Frau

Wnlter mit einer nahezu vollendeten Technik wiedergegeben. Nicht

in den Rahmen des Concerts passend dunklen uns die am SchlÃ¼sse

Ã�brigens von Frau Walter reizend gesungenen Schweizerlieder;

sonst manifeslirte der Abend aufs Neue den kÃ¼nstlerischen Sinn des

in Basel als Componisl und Lehrer mit Recht so sehr geschÃ¤tzten

Concertpebers.

â�¢* Der Beifall, welchen Stockhausen bei seinem diesmali-

gen Auftreten in England fand, folgt ihm In alle StÃ¤dte, wo Maple-

son's Operngesellschaft Concerte giebt. DiÂ« Liverpool Post schreibt

u. a.: Â»Das Hauptinteresse erweckte Hr. Stockhausen, der neue Ba-

riton, welchen Mapleson an Santley's Stelle engagirt hat. In ihm

freuten wir uns einem Sanger von hÃ¶chster Trefflichkeit zu begegnen.

Seine Stimme ist von edlem Gehalt, weich und wohlklingend, nnd er

singt mit aller Kunst der basten italienischen Schule. Seine erstÂ« Num-

mer, aus HÃ¤ndel's Susanna, zeigte uns sofort einen neuen Oratorien-

sanger, und wir hoffen ihn in dieser Art Musik bald weiter zu hÃ¶-

ren. Dann folgten Lieder von Schubert und Schumann und eine Arie

von Donizetti's Torquato Tasso; in der legieren namentlich bekun-

dete er die grÃ¶sste Gewalt des AusdrucksÂ«. Am 44. Febr. gab die

Gesellschaft ein Concert in Nurwich , einer von denjenigen StÃ¤dten,

wo von Zeit zu Zeit die grossen Sommer-Musikfestc stattfinden. Hit

den ragelmassigen Winterconcerten scheint es aber weniger gut be-

stellt zu sein, nach den Reclsme-Mitteln zu schliessen , welche dort

zur FÃ¼llung des Hauses und zur Erhitzung des Publikums fÃ¼r nÃ¶thig

befunden werden. An dem genannten Abend war ein Zettel im Saal

vertheilt, welcher zunÃ¤chst den Klavierspieler Tito MaltÂ«! als einen

Â»berÃ¼hmten Kunstler, auffuhrtÂ« (obwohl sein Verdienst nur darÂ»

besteht, dass er vernmthlich ein besserer Spieler ist, als die Mehr-

zahl in Norwich) â�� und sodann Ã¼ber Frl. Therese Tietjens

folgende UUnchhausiade zum Besten gab : Â»Diese eminente Prima-

donna kommt zu uns nach einem ausserordentlich erfolgreichen

Gastspiel in Hamburg und Ã¤ndern deutschen StÃ¤dten In Hamburg

war bei ihren Vorstellungen kaum ein Platz zu erlangen, und so

gross war die Nachfrage, dass einige Male die Billets fÃ¼r die hinteren

Sitze zwei Guineen betrugen; Logen wurden an einigen Abenden fÃ¼r

zwanzig Pfund Sterling verkauft [macht nur 4Â«Â»'/j Thlr. l]. Frl. Tiet-

jens trat in den meisten ihrer berÃ¼hmten Rollen auf Am letzten

Abend ihres Auftretens in der dortigen Oper wurde ein Zug mit eini-

gen hundert Fackeln veranstaltet, welcher ihr zu Ehren den Wagen

umgab. DM Strassen waren gedringt voll von begeisterten Men-

schen, und am nÃ¤chsten Morgen machten sammtliche GesangvereinÂ«

{musical societits dieser Stadt Frl. Tietjens ihre Aufwartung in voller

Parade, mit Militflrmusik an der Spitze, und Ã¼berreichten der un-

vergleichlichen Primadonna eine Adresse, aufgesetzt von den lomt-

teen dieser Vereine, voll von Ausdrucken tiefer Bewunderung und

Verehrung. Es ist einÂ« ansserordentliche Tbatsacne, dasÂ« bei den

Hamburger Vorstellungen von Frl. Tietjens die Billets nicht, wie

sonst, an "der Kasse im Opernhause, sondern an der BÃ¶rse verkauft

wurdenÂ«, (l) Die Hamburger FreundÂ« von Frl. Tietjens, deren Zahl

gross und deren Verehrung unaffectirt ist, wÃ¼nschen lebhaft, sie

mÃ¶ge ihren englischen GeschÃ¤ftsfreunden etwas mehr auf die Finger

sehen, da scbliesslich niemand als sie allein fÃ¼r derartige Extra-

vaganzen verantwortlich gemacht wird.
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ANZEIGER

Conservatorium fÃ¼r Musik in Stuttgart.

Mit dem Anfang des Sommerseinesters, den 15. April d. J., kÃ¶nnen in diese, unter dem Protectoral Seiner MajestÃ¤t des KÃ¶nigs

von WÃ¼rttemberg stehende und aus Staatsmitteln subventionirte Anstalt, welche fiir vollstÃ¤ndige Ausbildung sowohl von KÃ¼nstlern, Â«lÂ«

auch insbesondere von Lehrern und Lehrerinnen bestimmt ist, neue SchÃ¼ler und SchÃ¼lerinnen eintreten.

Der Unterricht erstreckt sich auf Elementar-, Chor- und Sologesang, Ciavier-, Orgel-, Violin- und Violoncellspiel, Tonsatzlehre

(Harmonielehre, Contrapunkt, Formenlehre, Vocal- und Instrumentalcomposition, nebst Partiturspiel), Methodik des Gesang- und Clavier-

unterrichls, Orgelkunde, Aesthetik mit Kunst- und Literaturgeschichte, Geschichte der Musik, Declamation und italienische Sprache, und

wird ertheilt von den Herren Professor Stark, KammersÃ¤nger und Opernregisseur SchÃ¼tky, Professor Lobert, Hofpianist Prof. Pruckner,

Professor Speidel, HofmusikerLevi, Professor Dr. Faisst, Kammermusiker Debuysero, Hofmusik er Keller, Concertmeister und Kammer-

virtuos Singer, Hofmusiker Hoch, Concertmeister und Kammervirtuos Qoltermaim, Kammervirtuos Krumbholz, sowie von den Herren

Alwens, Tod, Braun, Attinger, HÃ¤user, Beron, Fink, Ferling, Bein, Dr. Scheror. Hofscbauspieler Arndt und Runzier.

FÃ¼r das Ensemblespiel sind regelmÃ¤ssige Lectionen eingerichtet. Zur Ucbung im Ã¶ffentlichen Vortrag und im Orchesterspiel ist den

dafÃ¼r befÃ¤higten SchÃ¼lern ebenfalls Gelegenheit gegeben.

Das jahrliche Honorar fÃ¼r die gewÃ¶hnliche Zahl von Unterrichtsstunden betragt fÃ¼r SchÃ¼lerinnen 441 Gulden rhein. (6t Thlr.,

1*0 Fros.), fÃ¼r Schuler 43S n. (75% Thlr., 181 Frcs.).

Anmeldungen wollen spÃ¤testens am Tage vor der den 20. April, Nachmittags l Uhr, stattfindenden AufnahmeprÃ¼fung an das

Secrelarial des Conservatoriums gerichtet werden, von welchem auch das ausfÃ¼hrlichere Programm der Anstalt zu beziehen ist.

s i u 11 g a r t, den K . Februar 1870. j)ie Direction des Conservatoriums fÃ¼r Musik

Professor Dr. Faisst.

Professor Dr. Scholl.

[MI Musikalien-Nova Nr. 23

aus dem Verlag von Praeger & Meier in Bremen.

,-tif. Â»r

Abt, Frans, Op. 809. Tier Lieder fÃ¼r Sopran oder Tenor |a â�� S

Op. 368. Tier Lieder fÃ¼r Sopran oder Tenor . . . . â�� 45

Bayer, Victor, Op. 44. Bunle Reibe. TonstÃ¼cke Ã¼ber be-

liebte Motive dir Pianoforte zu Â« HÃ¤nden.

Nr. 4. Czaar und Zimmermann, von Lortzing . . . . â�� 40

Blumenthal, J., Aekrealese. Beliebte Volks- und Opern-

melodien fÃ¼r Violine, oder FlÃ¶te, oder Violoncello mit

Pianoforle (oder solo ad libil.). Heft 5. (Ausgabe fÃ¼r Vio-

line und Pianoforte.) â�� 45

â�� HellÂ« P*timirrli aus den beliebtesten Opern fÃ¼r Violine

mit Pianoforle.

Nr. 14. Orpheus von Offenbach. Nr. 11. Preciosa . k â�� 45

Der kleine Brelboirn-SpIHrr. Ein Alhum fÃ¼r die Jugend,

nach dem Pianoforle-Album, von F. L. Schubert bearbei-

tet. Heft 4 â�� ZU

Doppier, J., Deutsche Prrlrn, Transcriptionen in Fantasie-

Form fÃ¼r Piaooforte.

Nr. 41. Lied des Czaar, von Lortzing â�� \i\

- 4>. Gote Nacht, du mein herziges Kind, von Abt . â�� 41i

Dornheckter, R., Op. 44. Im graten Wald. Idylle f. Pfle. â�� 45

Hamm,J. V., Op. 458. IraTtu-tiabii fÃ¼r Pianoforte . . â�� 41t

Ã�b den flinnern. Mazurka fÃ¼r Pianoforte â�� 7t

HenneÂ», A., Op. 433. Bicbleln In Walde. Salonstuck. . . â�� 47i

Op. 481. Wer hat dick da srboner Wald, von Mendelssohn â�� 45

Op. 488. DÂ» Sternldn, von KÃ¼cken â�� Â«1t

Buch, Aug., Op 3. TÃ¤ndelei. Polka-Mazurka f. Pianoforteâ�� 5

Op. *. Pinllne-Ptlki fÃ¼r Pianoforte â�� 5

Op. 6. Kintt nd Â«mit. Mazurka â�� 5

Lote, J., Op. 64. Im BncbenaaJn. MelodiÃ¶ses Tonstuck fÃ¼r

Pianoforte 43f

Op. 7Â». llserere aus : II Trovatore von Verdi . . . â�� 40

Beinthaler, C., Op. 17. Finf Qntrlelte fÃ¼r Mannerchor.

Heft I. 3 Gedichte von H. Lingg. Partitur und Stimmen ( â��

- II. l Balladen von Ubland. Partitur und Stimmen . 4 5

Schubert, Franz, Op. Â»37. 3 Son.tloen fÃ¼r Pianoforte und

Violine, fÃ¼r Pianoforte zu (, HÃ¤nden arrangirt von J F C

Dietrich. Nr. 4 4 _

Schubert, F. L., Op. Â«7. Ptliwurls in Fantasie - Form'.

Nr. 47. Der FreischÃ¼tz .... â�� 45

Schulz- Weida, J., Op. 419. Andreas Bofrr. Fantasie fÃ¼r

Pianoforle 43^

Terschak, A., Op. 91. Die Matter. Melodram, Gedicht von

Weyl, nach Andersen 45

H'fiitt, Op. 85. Die Trennung. Lied fÃ¼r Sopran oder Tenor . â�� 40

[34]

Werke von

HECTOR BERLIOZ

im Verlage von

J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.
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lieber die angeblich von J. Haydn componirten

â��SprÃ¼chwÃ¶rter".

Ungeachtet die Zahl der von Joseph Haydn verÃ¶ffent-

lichten Werke bereits eine erstaunlich grosse ist, so er-

scheint doch im Hinblick auf seine mehr als 77jabnge

Lebensdauer, seinen unermÃ¼dlichen Fleiss und seine bis in

das hÃ¶chste Alter ungeschwachl fortwirkende Frucbtbar-

keil die MOglichkeil, ja sogar die Wahrscheinlichkeit nicht

ausgeschlossen, dass selbst jetzt mehr als 60 Jahre nach

seinem Tode noch manche der VerÃ¶ffentlichung wÃ¼rdige

Composilionen desselben in unbekannlem Dunkel verbor-

gen ruhen. Unzweifelhaft liegt es im Interesse der Kunst -

gescbicble wie der Musikfreunde, dass solche vergrabene

Schaize nachtrÃ¤glich gehoben, an das Tageslicht der

Ã�ffentlichkeit gebracht und dadurch der allgemeinen Be-

nutzung zuganglich gemacht werden. Dabei bleibt aber

ein unerlassliches Erforderniss fÃ¼r die Bedeutung und den

Werlh derartiger Enldeckungen die nachweisbare Aechl-

beit solcher musikalischen Perlen, indem falsches Ge-

schmeide des grossen Meisters unwÃ¼rdig und dessen Ge-

sammlbild stall es zu zieren und hesser zu beleuchleu

nur zu enlslellen geeignet isl.

Seil einigen Wochen verbreiten die Zeitungen von

MÃ¼nchen, NÃ¼rnberg, Wien, Berlin etc. mit grosser Em-

phase die Nachricht einer neu aufgefundenen Gesangs-

Composilion von J. Haydn. Nachdem selbe bereits auch

Ende des vorigen Jahres bei J. Aibl in MÃ¼nchen im Stiche

erschienen i-l, geben wir biemit den vollstÃ¤ndigen Titel â�¢

Â»SprickwirtM fÃ¼r Sopran, Alt, Tenor und Bass, com-

p.iiuri von Jos. HaÂ»da. In Partitur gebracht und heraus-

gegeben von A d o l f K a i m, Cborregent in Biberach.

Nr. <.

Aller Anfang ist schwer.

Grosse SprÃ¼nge geral hen selten.

Gleich u. gleich gesellt sich gern. Ende eut, Alles gut.

Op. 78. Pr. fl. <. Xr. 12.

Partitur und Stimmen.!

lieber die Veranlassung und Entstehung dieser Com-

posilion wird in den gedachten Blailern mil geringen Va-

rianten berichtet, dass J. H-iydn nÃ¤hrend seines Besuches

in einem Kloster in Ermangelung anderer Texte jene

SprUchwÃ¶rler einer (iesangs-Composilion zu Grunde ge-

legt und diese schwierige Aufgalie mit dem ihm zu Ge-

bote stehenden drastischen Humor meisterhaft gelost

babe, indem er die Spruch WÃ¶rter ungeachtet des prosaisch-

V.
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Jedem das Seine.

Allzu viel ist ungesund.

trockenen Inhalts ihrem Sinne und Wortlaute entsprechend

in treffender Weise illustrirte.

Diese Entstehungsgeschichte grÃ¼ndet sieb offenbar auf

das der fraglichen Ausgabe beigefÃ¼gte folgendermaassen

lautende Vorwort:

Â»Die SprÃ¼chwOrter von Jos. Haydn, wohl eine der in-

teressantesten Composilionen des grossen Meislers, er-

Â»scbeinen hier zum ersten Male und sind gewiss wertb,

Â»ans Licht gezogen zu werden.

Â»Als Jos. Haydn einst in dem berÃ¼hmten Kloster

Â»Ochsenbausen (2 Stunden von hier entfernt) zum '.'â�¢<â�¢-

â�¢suche gewesen war und bei den dortigen Patres freund-

Â»liche Aufnahme gefunden hatte, componirte er ihnen

Â»zum Andenken folgende. 6 SprUchwÃ¶rler, welche sie

Â»als eine theure Reliquie aufbewahrten. Nach Auf-

Â»hebung des Klosters (<2. Mai 4807) kamen die Patres

Â»als Pfarrer in verschiedene benachbarte Gemeinden,

Â»und Paler Harte, der regens chori, nahm das Manuscripl

Â»mit auf seine Pfarrei Miltelbuch (1 Stunde von hier).

Â»Dieser starb den 5. MÃ¤rz 1843, nachdem er einige

Â»Jahre vorher die Composilion seinem LieblingsschÃ¼ler,

Â»der jelztaucb Pfarrer ist, Ã¼bergeben halle. Durch die-

Â»sen kam ich endlich in deren Besitz und stehen Zeugen

Â»fÃ¼r die Wahrbeil dieser Tradilion ein.

Â»Doch sind die Composilionen selhsl schon, wie sich

Â»Herr Professor Dr. Schafhaeull in MÃ¼nchen bei deren

Â»Durcbsichl kÃ¼rzlich ausdrÃ¼ckle, lebendige Zeugen von

Â»Haydn's Genie, Humor und heilerer Laune. â�� Wie

Â»charakteristisch ist z. B. Â»Jedem das SeineÂ«, i Stim-

Â»men, wovon jede in einer anderen Taklarl singt! ! â��

Â»Ich liess den 5. Oct. d. J. diese Composilionen bei

Â»einem Musikfesle hier durch einen gemischlen Chor

Â»vorlragen. Der Beifall war ungeheuer und beide Num-

Â»mern musslen wiederboll werden.

Â»Ich bin Uherzeugl, durch sie die keineswegs grosse

Â»Lileralur schÃ¶ner gemischler ChOre um zwei hÃ¶chst

Â»werthvolle bereichert zu haben.

Â»Das Manuscripl war in vier Stimmen geschrieben,

Â»zudem sehr schadhafl. Ich musste desshalb manche

Â»Slelle nur der Inlenlion Haydn's gemass nieder-

Â»schreiben und war die Enlwerfung der Partitur sehr

Â»schwierig. Vortragszeichen etc. sind ebenfalls von mir

Â«eingetragen. Noch habe ich manche Andeulungen

Â»durch kleine NÃ¶lchen gegeben, wie die Â»grossen

Â»SprÃ¼ngei etwa fÃ¼r die Execulirung erleichtert werden

Â»kÃ¶nnen.

lÂ«
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â�¢Mit Recht wird desshalb vor Nachdruck dieses Wer-

Â»kes gewarnt.

Â»Biberach, den 10. Oct. 1869. Adolf Kaim,

Â»WÃ¼rttemberg. Chorregenl.Â«

Betrachten wir nun die Composition selbst naher, so

zeigt sich uns eine tÃ¼chtige, grosseolbeils conlrapunk-

tische Arbeit im Stile Jos. Haydn's. Die musikalische Be-

handlung der einzelnen SprÃ¼chwÃ¶rler steht Ã¼berall in

Beziehung zu ihrer Bedeutung. Das an der Spitze siehende

Â»Aller Anfang ist schwerÂ« bietet als Fugato den vier Stim-

men in seltsamen Intervallen hinsichtlich des richtigen

Treffens nicht unerhebliche Schwierigkeiten. Â»Grosse

SprÃ¼ngeÂ« in der Ausdehnung von einer bis sogar zu zwei

Octaven werden hierauf von den einzelnen Stimmen ab-

wechselnd ausgefÃ¼hrt und Â»gerathen seilenÂ«, d. h. wenn

sie nicht vorher gehÃ¶rig geÃ¼bt werden. In Â»Gleich und

gleich gesellt sich gernÂ« wandeln die stammverwandten

Stimmen, Sopran und Alt einer-, Tenor und Bass ander-

seits selbander in behaglicher GemUthlichkeit einher und

finden sich wohl auch zeilweise zu Vieren zusammen. Der

pathetische Unisono-Aufruf: Â»Jedem das SeineÂ« lÃ¶st die

Bande der ZusammengehÃ¶rigkeit wieder, indem sodann

jede der vier Stimmen in anderer Taktart mit canonischen

Eintritten ihre besondere Melodie aufnimmt und fortfÃ¼hrt.

Nachdem hierauf diesem tollen und doch harmonischen

Treiben durch die in wenigen Takten choralmassig erfol-

gende Mahnung: Â»Allzuviel ist ungesundÂ« Einhalt ge-

schehen, wird in einem munteren Rondo Vivace zu den

Worten: Â»Ende gut, Alles gutÂ« der beilere Scherz unter

glÃ¼cklicher Steigerung zum SchlÃ¼sse gebracht.

So sehr aber auch die Frische und Heiterkeit des gan-

zen TonstÃ¼cks, der kunstreiche und doch einfache Satz,

der unverkennbar gesunde krÃ¤ftige Humor uns anmulhen â��

wir gestehen uns im Stillen doch: von Valer Haydn hal-

ten wir noch Besseres erwarletl Eine in uns dÃ¤mmernde

Erinnerung fuhrl uns zu unserem Musikschranke; da fin-

den wir endlich nach einigem Suchen ein beslaubles und

vergilbles Heft mil dem Titel:

Â»SpruchwÃ¶rter fÃ¼r vier Singstimmen mit Clavier-

Begleilung, in Musik gesetzt und seinem Freunde

Paul Wranizky gewidmet von A. Andre, 32tMWerk.

Offenbach bei Andre.Â«

Indem wir dieses alle Opus Note fÃ¼r Note und Takt

fÃ¼r Takt durchgehen, finden wir mit vollstÃ¤ndiger

Uebereinstimmung ganz und gar die nÃ¤mliche

Composition wie die angeblich Haydn'sche!

Haben sich daher auch in Anbetracht dos unzweifelhaften

Werlhes dieser Composition die vermeintlichen GoldstÃ¼cke

des entdeckten Schatzes nicht geradezu in dÃ¼rres Laub

verwandelt, so kann es doch keinem Zweifel unterliegen,

dass wir es hier stall mil einem Werke von J. Haydn mit

einem solchen des grossherzogl. hessen-darmsUtdlischen

Kapellmeisters und fÃ¼rstlich Isenburgscheu Hofralhs A.

Amire zu thun haben, das im IX. Jahrgange der Allge-

meinen Leipziger Musikzeitung vom Jahre 1807 S. 799â��

802 unter Angabe sÃ¤mmtlicber Hauptlhemala eingebend

und gÃ¼nstig beurtheill ist, und dessen Ã¼berdies in dem

Universnl-Lexikon der Tonkunst von Dr. Gassner von

18i9 S. 59 als einer der gelungensten der aus mehr als

100 Nummern bestehenden Compositionen dieses Ton-

dichters erwÃ¤hnt wird.

Gleichwohl schliesst auch der Umstand, dass A. Andr6

ein Ehrenmann und selbst ein tÃ¼chtiger Componist war,

die Annahme vÃ¶llig aus, als ob er im Jahre 1807, sohin

noch bei Lebzeiten des am 31. Mai 1809 verstorbenen

J. Haydn, sich dessen Werk angeeignet und es unter dem

eigenen Namen herausgegeben habe.

Wir sehen uns daher genÃ¼lhigl, die Anekdole von

Haydn's Aufenthall in dem Klosler zu Ochsenhausen, von

der dort vollzogenen Composition der SprÃ¼chwÃ¼rler, von

deren Hinterlassung als Andenken, so wie deren reliquien-

arliger Aufbewahrung in das Reich der Fabeln zu ver-

weisen, wenigstens in so lange, bis die als exislirend be-

haupteten, jedoch nicht genannten Â»Zeugen fÃ¼r diese

Tradition eingestandenÂ«, d. h. namentlich aufgetreten

sein und den Nachweis dafÃ¼r geliefert haben werden. Im

Widerspruch mit dein Tilel und Vorworl der Kaim'scheu

Ausgabe mÃ¼ssen wir aber wohl jetzt annehmen, dass wir

hier weder ein zum ersten Male erschienenes, noch ein

Werk von J. Haydn Ã¼berhaupt vor uns haben; nicht min-

der mÃ¼ssen wir dahingeslellt sein lassen, mit welchem

Rechte der Herausgeber dieses Werk mit Op. 72 bezeich-

net, sich des Zusammenschreibens der vier Stimmen als

eines Â»in Parlitur-BringensÂ« berÃ¼hmt, die vorgenommenen

AbÃ¤nderungen und VerschÃ¤rfungen der Vorlrags-Zeichen

als Â»EintragungÂ« derselben hervorhebt und vor dem Nach-

druck dieses Werks warnen zu kÃ¶nnen glaubt!

Schliesslich ist als eine UnvollstÃ¤ndigkeil der neuen

Ausgabe hervorzuheben, dass in derselben die von Andre

beigefÃ¼gte, wenn auch nicht obligate, doch zur AuffÃ¼h-

rung fasl unentbehrliche Clavierbegleilung mangelt. Nicht

minder erscheint es als eine unstatthafte Abweichung von

dem Originale, dass in der neuen Ausgabe die sechs

SpruchwÃ¶rter in zwei gesonderte Gruppen oder Nummern

abgelbeill sind, deren zweile entgegen einem obersten

Grundsalze in der musikalischen Composition in verschie-

denen Tonarten anfÃ¤ngt und schliesst, wÃ¤hrend dagegen

Aniliv offenbar die sechs SpruchwÃ¶rter als ein zusammen-

hÃ¤ngendes Werk behandelt wissen will, das in solchem

Falle ganz regelrecht in G-dur beginnt und schliesst.

Durch gegenwÃ¤rtige ErÃ¶rterung und eine vorange-

gangene kurze Notiz in Nr. 51 der Augsburger Allgemeinen

Zeitung von diesem Jahre S. 775 hoffen wir die Ã¶ffentliche

Meinung bezÃ¼glich der angeblich Â»J. Haydn'scbenÂ« Spruch-

WÃ¶rter auf die richtige Spur geleilet und einen kleinen

Beilrag zur Erwahrung des Spruches geliefert zu haben :

Jedem das Seine!

Augsburg. L. v. St.

Franz v. Holstein's Oper â��Der Haideschacht".

Von S. Bagge.

(Der Haideschacht, Oper in drei Acten von Franz v. Hol-

stein. VollstÃ¤ndiger Ciavierauszug Preis 5 Thlr. netto.

Leipzig, Breitkopf und HÃ¤rlel.J

(Schlius.)

Das folgende Allegro % hat bei der grossen Aufgeregtheit

seines Charakters weniger greifbare Motive: der reissende

Strom, dem es zu vergleichen ist, lÃ¤ssl nichts Festes aufkom-

men ; hierzu wirkt auch der rhythmische Bau mil, indem die

viertakligen Gesang-SÃ¤tze hÃ¤ufig durch eine zweilaktige Figur

des Orchesters eingeleitel oder unierbrochen werden. Doch ist

die Haupllonart gewahrt, und die Motive, so vielfach sie auch

umgemodelt sind, werden doch hinreichend wiederholt oder

nachgeahmt, um das GefÃ¼hl musikalischer Symmetrie nichl

verloren gehen zu lassen. â�� Nach diesem hÃ¶chst wirksamen

StÃ¼ck folgt die Scene der armen Â»alten HelgeÂ«, die ihr Braut-

geschmeide bringt und im Anblick desselben und wegen des

wiedergekehrten Johannistags, wo die Heirathen geschlossen

werden, sich immer mehr In ihre fixe Idee vertieft: der Ge-
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liebte werde wiederkehren. Ein Lied, das sie in frÃ¼herer Zeit

gern gesungen, fÃ¤llt ihr. erst dunkel, dann in seiner ganzen

Ausdehnung ein; es ist eine zuerst traurige dann freudige Ro-

manze in zwei Strophen, deren musikalische Form sich in drei

Gruppen darstellt: D-moll, F-dur, D-dur, jede mit einem sehr

eindringlichen Motiv (das zweite und dritte verwandt), jede mit

einer besonderen poetischen FÃ¤rbung:

Es steht in mei - ner Kam - mer ein

a. AUegnUo. ^- J

â�¢f'T

4. Du SchlÃ¶ss-lein hat ge - schmiedet der Schmied mit

~ v rr TV 7 ;*?â�¢

nem, fei - nem Sinn u s. w.

J M - - * â�� J *.

â�¢ Ã¼r T

Da> Liebste, AI- ler - lieb-ste, das berg' ich still dar-in

n

Das Ganze ist ein trefflich gelungenes Abbild des Helldunkels

in Helge's Seele, ein StÃ¼ck, das schon mit Clavierbegleilung

TOD rÃ¼hrender Wirkung ist, in Verbindung aber mit Allem, was

zur BÃ¼hne gehÃ¶rt, einen bedeutenden Eindruck hervorbringen

muss. â�� Hieran schliesst sich das Finale. Es beginnt mit

dem Losbrechen der schlagenden Welter in der Grube und der

gleichzeitigen Schreckensbotschaft Valborg's an den Vater, dass

BjÃ¶rn im Haideschacbt ist. DemgemÃ¤ss giebt das Orchester zu-

erst in C-moll */, Allcgro ein brausendes Intermezzo, begleitet

von unterirdischem Donner, wozu sich spÃ¤ter der Chor mit

Wehemfen uml einem vortrefflichen vierstimmigen Satz gesellt.

Dann mit einer Wendung nach Es-dur treten Stirson und Val-

borg auf, indem sie die Bergleute um Rettung der Eingefah-

renen anflehen. Der Truggchluss von ,'; nach As ist eine treff-

liche Wendung zur Charakteristik des Chors, der alle HÃ¼lfe als

unmÃ¶glich bezeichnet: Â»Die Geister des Bergs, wer kann sie

bezwingen?Â« â�� Der Chor schliesst fortissimo, mit dem ver-

minderten Septimenaccord auf fis kurz abbrechend. Da trilt der

fromme Bergmann Ralph hervor, appellirt an Â»die Kraft, die

einst der VÃ¤ter Herz durchdrÃ¤ngt und stimmt darauf den Â»alten

BergmannsangÂ« an: Â»Aufl zÃ¼ndet an das Gruhenlicbt und geht

in Gottes Schutz!Â«, wodurch er den Muth der Leute wieder

erweckt. Der Gesang steht in Es â�¢/Â« Andante maestoso und wird

Â»om Chor mit aller Kraft und Breite vierstimmig in seinen ein-

zelnen AbsÃ¤tzen wiederholt. Die Melodie beginnt so:

G B

Der Contrast dieses in der Art eines feierlichen Marsches be-

bandelten Satzes gegen die Unruhe des Voraufgegangenen wirkt

erhebend und krÃ¤ftigend auch auf den ZuhÃ¶rer, der nun selbst

festen Boden unter sich fÃ¼hlt. Ein folgendes Allcgro Es %

drÃ¼ckt im Orchester und in den imitatorischen Figuren des

Chors die GeschÃ¤ftigkeit aus, mit welcher die MÃ¤nner jetzt an

die gefÃ¤hrliche Arbeit geben; nochmals, aber im beschleunig-

ten Tempo, wird das vorige Chorlied, mit interessanten Va-

rianten, gesungen, und die Scene geht zu Ende (welche viel-

leicht hatte Ionisch abgeschlossen werden sollen, um dem

GehÃ¶r und GemÃ¼lh einen Ruhemoment zu gewÃ¤hren). Eine

neue Scene entspinnt sich durch die zurÃ¼ckbleibenden Stirson,

Valborg und Frauenchor. Stirson fÃ¼hlt, dass die Kraft ihn

verlassen hat; die Frauen beobachten ihn mit Bedauern; dann

aber gerSth er in eine Vision, da er den ermordet geglaubten

FrobÃ¶m zu sehen meint, der nun an seinem (Stirson's) Sohn

sich rÃ¤cht. Dies drÃ¼ckt sich in einem kurzen geschlossenen

Satze G-moll "\ molto Allegro aus. Alles Folgende, wo die Zu-

rÃ¼ckgebliebenen mit bangem Herzen das Resultat erwarten,

spinnt sich recilativiscb und in kurzen ariosen SÃ¤tzen ab, bis,

bei den Worten des Frauenchors Â»Die Nacht scheint aus dem

Thal zu weichenÂ«, Tonart und Rhythmus wieder festen Boden

gewinnen und das Orchester aus der bisherigen TrÃ¼be in hel-

lere Farben Ã¼bergeht. Steigerungen, Debergang /orte aus B in

den Quartsextaccord a d fis und endlicher Eintritt der Tonika

D-dur, bezeichnen die Momente der gespannten Erwartung und

der Ankunft des geretteten BjÃ¶rn: die Musik bewegt sieb in

freien Formen, angemessen der schnellen Entwicklung der

Dinge, der bastigen ErzÃ¤hlung BjÃ¶rns u. s. w. â�� SchÃ¶n, edel

und ausdrucksvoll ist dann der kurze E moll-Salz */',, Chor der

MÃ¤nner, welche FrobÃ¶m's (des vermeintlichen Ellls) Leiche

hereintragen; darauf eine rÃ¼hrende und modulatorisch reiche

Melodie der Helge, die ihren Geliebten im lodten FrobÃ¶m zu*

erst erkennt. Wie ihre bisherige TÃ¤uschung und SinnesstÃ¶rung

schwinden, so nimmt auch ihr Gesang von hier ab ein anderes

Wesen an: Melodie und Harmoniefolgen, in ihren frÃ¼heren

Partien so sonderbar und kraus, werden trotz des zum Aus-

druck gelangenden Leids natÃ¼rlich und einfach. Weiter sind

hervorzuheben der einfache aber ergreifende Gesang des Stir-

son, als seine Unschuld zu Tage kommt; vor allem aber

Helge's Slerbegesang, in welchem die Musik aus zwei

SÃ¤tzen besteht: C-moll und C-dur, und sich ein immer tieferer

Friede Ã¼ber die Gestalt und ihre Umgebung lagert. Die Melo-

dien beider SÃ¤tze sind von grosser Innigkeit und trotz des pa-

thetischen Gehalts von kÃ¼nstlerischer, Ohr und Herz erfreuen-

der Anmuth. Diese Stimmung geht mit der Cdur-Melodie in

den Chor Ã¼ber. PlÃ¶tzlicher Uebergang vom Cdur-Scbluss durch

einen verminderten Seplimenaccord nach B und Es, wo Pau-

ken und HÃ¶rner eine neue Scene ankÃ¼ndigen. Ellis, ebenfalls

gerettet, tritt auf und stÃ¼rzt in Valborg's Arme. Die Tonart Es

bleibt von nun an die -herrschende und die Oper schliesst mit

dem nochmals wiederholten Bergmannsgesang in allgemeinem

Chor. Vorher sind noch die sanft ergreifenden Partien des

Slirson von prÃ¤chtiger Wirkung, das eine Mal wie er nach

G in As, das andere Mal nach ,'â�¢ in Ges einsetzt â�� StÃ¼ck fÃ¼r

StÃ¼ck von dem belastenden Alp fÃ¤llt ab und der HÃ¶rer geniesst

zum Schluss die volle Wonne des glÃ¼cklichen Ausgangs durch

entsprechende breite und gefestigte Tongestaltungen.

Wie schon bemerkt, ist der dritte Act derjenige, wo die

Musik die festesten Formen annimmt und hauptsÃ¤chlich in

mehrstimmigen StÃ¼cken (Duett, Terzett, Ensemble) sich aus-

einandersetzt. In den anderen Acten giebt es natÃ¼rlich auch

MusikslÃ¼cke von ausgeprÃ¤gtem, durchgefÃ¼hrtem und abge-

schlossenem Inhalt, doch Ã¼berwiegt einigermaassen das Solo

(Arie oder Lied), entsprechend dem vielgestaltigen Libretto,

40'
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welches forderte, dass erst die Personen dem HÃ¶rer sich ein-

zeln vorfÃ¼hren. Wir holen nun die hervorragenden Partien ans

den beiden ersten Arten nach.

Im ersten Act findet sich gleich zu Anfang ein reizendes

Duett (Ellis und BjÃ¶rn) G-dur '/,, Hiltelsalz in Es %: jenes

hauptsÃ¤chlich dem muntern BjÃ¶rn, dieses dem liebenden Ellis

zugehÃ¶rig. Die hÃ¶chste Behaglichkeit bemÃ¤chtigt sich des Ge-

mÃ¼lhs bei diesen Ã¤chten warmen Naturlauten; die Motive sind

sehr charakteristisch:

Lass' uns lei-se nÃ¤ - her schleichen Dunkel

(' \f ' *~*f~ Bei^in Achteln.

* *

G â�� -

deckt noch rings das Land u. s. w.

- C

G C D

0 lass', o last' aus hol-den MadcbenlrÃ¤utnen er-

b. Andantmo.

we-cken dich, er-we-cken dich des FreundeÂ« Wort u.Â», w.

F.- h

B

Das StÃ¼ck ist vollstÃ¤ndig abgeschlossen und eignet sich daher,

wie viele andere der Oper, zum Vorlrag a la camera. Die bald

folgenden FrauenchÃ¶re (wie auch einige muntere ChÃ¶re und

TÃ¤nze des zweiten Acts) sind volksthÃ¼mlich gehalten und haben

einen skandinavischen Anflug durch gewisse Melodieschritte

und ungebundenen oder unregelmÃ¤ssigen Salzbau. â�� Helge's

Morgengesang ist mit der Romanze des dritten Acts verwandt;

zu der einfachen aber in unbestimmten CÃ¤suren gehaltenen

Melodie ist besonders die Begleitung auffallend durch myste-

riÃ¶ses, in chromatischen TÃ¶nen schwankendes Wesen, das von

den Streichinstrumenten mit Sordinen gebracht wird. â�� V a I-

borg hat zuerst in einem Solo mit Chor (Es-dur, S. II) Ge-

legenheit, ihre Liebe In TÃ¶nen auszusprechen. SpÃ¤ter bat sie

auch eine Â»ArieÂ« (A-moll und A-dur), die, von schÃ¶ner, edler

Emp6ndung beseelt, ihrer stillen Wirkung sicher sein dÃ¼rfte. â��

Auch BjÃ¶rn hat sein Lied (Nr. 6, F-dur â�¢/,). So hÃ¼bsch, ja

reizend dasselbe ist, so wÃ¼rden wir doch in Anbetracht der

LÃ¤nge des ersten Acts, und da der HÃ¶rer mit BjÃ¶rn's Wesen

schon bekannt ist, bei AuffÃ¼hrungen die Weglassung desselben

Niemand verÃ¼beln. Eher hÃ¤tte unseres BedÃ¼nkens Slirson eine

ordentliche Arie verdient; was er im ersten Acl bis zum

Schlussduett zu singen hat, scheint uns etwas dÃ¼rftig. â�� Dieses

Duett nun zwischen Slirson und Olaf macht der bisherigen

Harmlosigkeit grÃ¼ndlich ein Ende; der Ton wird hochtragisch.

Die Personen sind in demselben charakteristisch genug durch-

gefÃ¼hrt: sowohl die teuflische Bosheit Olafs, als die geÃ¤ng-

stigte Stimmung Slirson's kommen zum vollen Ausdruck, und

auch wo sie zugleich singen, treten die Figuren, so lange es

nolhwendig ist, in gesanglicher Behandlung scharf auseinander.

Am Schluss, wo Slirson sieb selbst und in Gott seine StÃ¼tze

wieder gefunden, treten Beide als Feinde auf Leben und Tod

gegeneinander, und im GefÃ¼hl der Kraft singen sie schliesslich

sogar im unÃ¼ono. Dieses Duett (Nr. 9) hat eine ziemliche Aus-

dehnung, die sich aber durch Umfang und Bedeutung der Aus-

einandersetzung beider Personen rechtfertigt. Der Hauptsatz

steht in C-moll % und beginnt mit Stirson's Worten: Â»Weh'!

mich erfasst ein furchtbar GrauenÂ«. Musikalisch interessant ist,

wie der Componist die Ã¤hnlichen Worte Olafs : Â»Ha! ihn erfasst

ein furchtbar GrauenÂ« fÃ¼r diese Person umgestaltet:

CtUo colla >-ure

und diese Weise dann zu Stirson's Gesang fortsetzt. Bs liegt

ein grosser tragischer Ton Ã¼ber dem ganzen StÃ¼ck, das, von

krÃ¤ftigen Stimmen gul gesungen, vorzÃ¼glich wirken muss.

Der Beginn des zweiten Acls fÃ¼hrt uns in das Treiben frÃ¶h-

lichen Volkes, das noch keine Ahnung davon hat, welche Con-

flicte sich in seiner Mitte vorbereiten. Ein prÃ¤chtig lustiger

Chor in D */, mit abwechselndem Hervortreten bald der MÃ¤n-

ner, bald Ã¤lterer Frauen, bald Aller, bringt eine ziemliche An-

zahl kerniger Motive in schÃ¶ner Verwebung und DurchfÃ¼hrung.

Besonders pikant ist aber der Mitlelsatz (Trinklied) in A */,, wo

die Fagolte eine fasl kaustische Rolle spielen und ein contrÃ¤rer

Accent durch Zusammenklappen der Krugdeckel in komischer

Weise verstÃ¤rkt wird :

Minntrxtimmen.Mllgd-lein, fÃ¼ll'mir mein Glas fein â�� und

mach' mir ein ver - gniigt Ge - sieht

Eine zweistrophige Romanze des Bllis (Es %, S. H 8), worin

er einen Traum erzÃ¤hlt, der die rÃ¤lhselhafte Anziehungskraft

des Haideschachtes auf ihn erklÃ¤rt, ist nicht allein ein dank-

bares StÃ¼ck fÃ¼r Tenor, es ist auch ein Charakterbild voll von

mystischer Sehnsucht in der Melodik. Wir verweisen auf die

zwei Hauptmotive, das des Anfangs und das des Refrains >0

komm' herabÂ». Dieses StÃ¼ck bekundet auch, dass es dem Com-

ponisten auf pedantisch genaue Declamation der einzelnen

Worte weniger ankommt als auf den richtigen Ton im Ganzen

in Melodie und Tonfarbe. â�� Ebenso, und doch in ganz an-

derer Weise, charakteristisch ist das dÃ¤monische Lied Olafs

mit Chor Nr. (t (H-moll und D-dur, */t Allegrelto), ein SlÃ¼ck,

das in manchen kleinen ZÃ¼gen an Caspar's Lied im Â»FreischÃ¼tzÂ«

erinnert, aber doch im Ganzen durch einen melancholischen

Beigeschmack wieder entschieden selbstÃ¤ndig ist. Musikalisch

interessant ist dabei, dass der in D-dur stehende Refrain vom

Chor nicht auch in D, sondern in B wiederholt winl, von wo

die RÃ¼ckkehr Ã¼ber D-moll sich ganz wie von selbst macht. â��

Nr. 13 ist ein ebenfalls zweistrophiger Wechselgesang, Â»BalladeÂ«

betitelt, zwischen Valborgund Ellis, wozu sich dann noch

BjÃ¶rn, Olaf und der Chor gesellen. Der Hauptsatz in Gis-

moll, sowie der Mittelsatz in B-dur haben Ã¤chten Balladenion,
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geben aber in ihren verschiedenen Motiven sowohl der war-

nenden Valborg, wie dem glulhvollen Verlangen des Ellis und

dem jungen BjÃ¶rn, als dessen Echo, vollauf Gelegenheit, ihre

speciellen Empfindungen auszusprechen; der Edur-Satz streift

in einigen Wendungen an die Grenze des Edlen, doch lÃ¤ssl die

Verirrung der Gedanken des Ellis, der in dem Golde des

Haideschachls die Rettung aus seiner Noth zu linden glaubt,

solche BerÃ¼hrung mit dem Niedrigen auch in der Musik ge-

rechtfertigt erscheinen, und der wiederkehrende Gismoll-Satz

stellt Ã¼berdies den edleren Gesarnmtton wieder her. â�� Im Fol-

genden tritt das lustige Volksleben wieder in den Vordergrund,

sogar etwas Ballet entwickelt sich mit national gefÃ¤rbten TÃ¤n-

zen ; aber ein greller Mission stÃ¶rt bald die Freude in Person

der alten Helge, die nicht leiden will, dass Ellis mit Valborg

Unzt, vielmehr selbst auf ihn ein Recht erhebt, woraus die be-

denkliche Situation entsteht, dass der Wahnsinn dem Spott an-

heimfÃ¤llt ; diese Scene und die folgenden (Finale), wo Slirson

der Sache ein Ende macht, Ellis' Benehmen tadelt und ihm in

schroffer Weise seine Herkunft mittheilt, dadurch aber die Si-

tuation dramatisch auf die Spitze treibt; wo ferner Olaf noch-

mals Stirson so zu sagen das Messer an die Kehle setzt â�� all

das giebt dem Componisten Stoff zu lebensvollen dramatischen

Gebilden, wobei die Musik der Ã¤usserslen Biegsamkeit bedarf,

um den rasch wechselnden Situationen, und dem Verhallen

der einzelnen Personen dazu, zu folgen. Wenn trotzdem die

Musik als solche nicht ganz auseinanderfÃ¤lll, so ist dies nur der

Geschicklichkeit des Componisten in thematischer Arbeit zu ver-

danken, durch welche auch das kÃ¼rzeste Gebild zu genÃ¼gender

SelbstÃ¤ndigkeit gelangt; der Gang der Modulation ist reich,

aber durchgÃ¤ngig logisch: nur bei einer einzigen Stelle fÃ¼hlen

wir einen Sprung, der dem Flusse des Ganzen schadet: S. l 84

Takt < und S. Der voraufgegangene Satz hÃ¤tte unserem Ton-

gefÃ¼hle nach Ionisch abgeschlossen werden sollen; der Eintritt

von F-dur entbehrt der musikalischen und auch der declama-

lohschen BegrÃ¼ndung, da der textliche Satz noch nicht been-

digt ist. Aus dem Ganzen dieser weitangelegten Scene sind

besonders hervorzuheben der A dur-Satz (%, S. <67), Quartett

und Chor, wo die Figur des Ellis in fester melodischer Gestalt

plastisch hervortritt und doch auch alle Ã¼brigen Personen sich

charakteristisch neben ihm abheben. Man sehe S. 170 ff. die

Eintritte derselben, namentlich des Ellis mit seiner Haupt-

melodie, vorher auch schon die Partien des Olaf u. s. w. ; man

muss billig vor solcher Arbeit, die doch gar nicht nach Arbeit

aussieht, den Hut ziehen. In den SchlusssÃ¤lzen D-dur und

D-moll, wo der Chor machtvoll dazu tritt und seinen Jammer

Ã¼ber die Scene in scharfen Rhythmen ausspricht, gewinnt der

Act seine volle Tragik. Der Octavengesang der Valborg und des

Ellis erinnert an italienische und franzÃ¶sische Manier, ist aber

glÃ¼cklicherweise nur in kurzen Phrasen durchgefÃ¼hrt, springt

bald wieder in wirkliche Mehrstimmigkeit ab und wird hÃ¤ufig

vnii Chor unterbrochen, so dass man sich diese sonst ziemlich

unleidliche moderne Behandlungsweise hier gefallen ISsst.

Wir glauben in Vorstehendem die wichtigsten musikalischen

Momente hervorgehoben zu haben. Recapituliren wir noch,

dass der Schwerpunkt in jedem Act im Scbluss desselben liegt,

und <! i" der Schwerpunkt aller drei Acle in den dritten fÃ¼llt,

so glauben wir hierin den Hauptgrund der dramatischen Wir-

kung zu sehen. Die Musik verdichtet sich in dem Maasse, als

der Conflict bedeutend wird; die leichleren loseren Partien lie-

gen dort, wo der Conflict noch nicht das GemÃ¼lh beschÃ¤ftigt,

oder eben erst der Knoten geschÃ¼rzt wird. Dadurch erreicht

der Componisl, dass er die Musik wirken lassen kann, ohne

dem Drama Schaden zu thun, und dass er dem dramatischen

Leben Ausdruck giebl, ohne der Musik Gewalt anzuthun. Mag

dabei Einzelnes technisch nicht ganz vollkommen, mag hin und

wieder namentlich in der Modulation zu viel geschehen sein â��

wir wollen darÃ¼ber nicht urtheilen, weil uns der Gesammlein-

druck fehlt, den nur die BÃ¼hne geben kann. Diejenigen Stim-

men , welche sich nach der lebendigen AusfÃ¼hrung in der

Presse haben vernehmen lassen, reden wenig von solchen Un-

vollkommenheiten, dagegen viel von der trefflichen Total wirkung

und sind darÃ¼ber merkwÃ¼rdig einig (vgl. die Leipziger BlÃ¤tter

vom Anfang Februar dieses Jahres).

Wir glauben nach alledem nur unsere Pflicht zu erfÃ¼llen,

wenn wir das Publikum und namentlich die Theaterdirectionen

auf das Werk nachdrÃ¼cklich aufmerksam machen.

Noch ein Wort Ã¼ber die OuvertÃ¼re, welche der Com-

pooist der Oper vorangesetzt bat. Dieselbe kann , auch wenn

man ihr als selbstÃ¤ndigem InstrumentalslÃ¼ck nicht einen der

Oper entsprechenden hohen Werth beizulegen vermag, doch

als eine passende Theater-OuvertÃ¼re bezeichnet werden. Ein-

leitung und Miltelpartien des Allegro bringen das Bergmanns-

lied Â»Auf! zÃ¼ndet an das GrubenlichtÂ«, theils piano, theils im

vollen forte eines stark besetzten Orchesters; in der Mitte, dem

Allegro (Es-moll %), ist ein selbstÃ¤ndiges Thema eingefÃ¼hrt,

das mit seinen Nebenlhemen, Episoden u. s. w., eine stark

leidenschaftliche Stimmung ausdrÃ¼ckt, aus welcher der Schluss

dann in seinem jubelnden Es-dur wieder hervorgeht. Die

OuvertÃ¼re wird im Theater gewiss ihren guten Dienst Ihun;

fÃ¼r den Concertsaal scheinen uns die gewÃ¤hlten Farben zu

realistisch und grell.

Der Ciavierauszug ist vom Componislen und der Verlags-

handlung sorgfÃ¤ltig hergestellt, nur leider etwas theuer; ein-

zelne Nummern der Oper, die sich vom Ganzen loslÃ¶sen lassen

und vielleicht jetzt schon apart von der Verlagshandlung zu be-

ziehen sind, werden sicherlich das Interesse am Â»HaideschachtÂ«

und seinem Autor vermehren.

Schliesslich aber wÃ¼nschen und hoffen wir, dass der Com-

ponist bald wieder mit einem neuen Product hervortreten

mÃ¶chte, seine Kunsigesinnung und Bildung stellen uns sicher,

dass nicht Uebereilles und Unfertiges ans Licht kommt. Wir

sehen mit Spannung solchen neuen Produclen seiner Doppel-

muse entgegen und wÃ¼nschen ihm nur recht viel Geduld und

Fassung bei allen den nicht ausbleibenden Schwierigkeilen und

Verdriesslichkeiten, die dem Operncomponislen in den Weg

treten, und zumeist von Seile Solcher entgegentreten, bei denen

man VerstÃ¼ndniss und freundliches Entgegenkommen in erster

Linie erwarten sollte.

RÃ¼ckblicke auf die jÃ¼ngst verflossene

MÃ¼nchener Concert-Saison.

5. Wenn zugegeben werden muss, dass MÃ¼nchens Musik-

leben wÃ¤hrend der letzten Jahrzehnte fÃ¼r die Musikgeschichte

unserer Zeit eine der wichtigsten Quellen darbietet, so ist ge-

wiss von Interesse, uns im Gegenball zu seinen frÃ¼heren Sta-

dien seinen gegenwÃ¤rtigen Stand zu veranschaulichen. MÃ¼n-

chens musikalische Bedeutsamkeit der letzten Decennien gliedert

sich aber von selbst in drei Perioden: die erste ist jene, In

welcher durch Lachner's segensreiche BemÃ¼hungen der Ruhm

seines Orchesters und seiner Oper sich Ã¼ber die musikalische

Welt verbreitete; die zweite wird charaklerisirt durch Wagner's

und BÃ¼low's misslungene reformaloriscbe (zukunfts-musika-

lische) Beslrebungen; die drille beginnt mit BÃ¼low's Abgang

von hier und AufrÃ¼hrung des, selbst von den begeistertsten

Wagnerianern kÃ¼hl aufgenommenen Â»Rheingoldes*.

Diesen letzten Abschnitt einer nÃ¤heren Beleuchtung zu un-

terstellen, ist unsere Absicht. Wenn uns hiezu hauptsÃ¤chlich

die Betrachtung der Concerle geeignet erscheint, so geschieht

dies desshalb, weil gerade in diesen sich das musikalische

KÃ¶nnen einer Stadt am Besten spiegell, wÃ¤hrend OpernauffÃ¼h-
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rungen vom ersten Takt der OuvertÃ¼re bis zum letzten Accorde

des Finales von zu vielen ZufÃ¤lligkeiten und Aeusserlichkeiten

beeinflussl sind, als dass sie den richtigen Maassstab fÃ¼r den

musikalischen Werth einer Stadt geben kÃ¶nnten. Ueberdies ist

von der jÃ¼ngsten ThÃ¤tigkeil der hiesigen Oper nichts besonders

Erfreuliches anzufÃ¼hren, als etwa die anderwÃ¤rts schon genug-

sam besprochenen AuffÃ¼hrungen von Weber's Â»EuryanlheÂ« und

Gluck's Â«ArmidaÂ«.

I.

Was zunÃ¤chst die Concerte der musikalischen

Akademie belrifft, so kann die VerÃ¤nderung in deren Direc-

tion durch Uebergang des von BÃ¼low verlassenen Taktstockes

an Herrn Hofkapellmeister WÃ¼llner nur als eine erfreuliche

bezeichnet werden. Allerdings giebt es hier leider eine Classe von

sogenannten Musikliebhabern, die Alles, was nicht Lachncr ist,

schlecbtbin Ã¼ber Bord werfen; diese wissen an WÃ¼llner eben

so viel auszusetzen, als an BÃ¼low. Sie thun aber Ersterem

entschieden Unrecht und schaden der guten Sache und den

wahren Kunstinteressen mehr, als sie denselben nÃ¼tzen.

Wohllhuend ist schon, rein Ã¤usserlich betrachtet, WÃ¼llner's

Ruhe und Sicherheit beim Dirigiren ; vom besten Einfluss sind

diese Eigenschaften aber auch fÃ¼r unser Orchester, welches,

die vielen unter BÃ¼low vorgekommeneu Wankungen und

Schwankungen wieder vergessend, anfÃ¤ngt, zu der unter

Lachner innegehabten Reinheit, Klarheit und PrÃ¤zision der

Auffassung und AusfÃ¼hrung zurÃ¼ckzukehren. Nur Ein Wunsch

dÃ¼rfte in dieser Hinsicht noch auszusprechen sein: im forte

mÃ¶chten sich die ohnehin regelmÃ¤ssig doppelt besetzten Blas-

instrumente etwas massigen, wodurch solche Stellen an Deut-

lichkeit ungemein gewinnen wÃ¼rden; dagegen erscheint aller-

dings auch ein noch etwas zarteres piano erreichbar, als es

jÃ¼ngst der Fall war. Doch wenden wir uns zum Einzelnen!

Die in den vier im Abonnement gegebenen Concerten auf-

gefÃ¼hrten Symphonien waren von Beethoven (Nr. 2, 3 und t),

Mozart (Nr. <0 C-dur in drei SÃ¤tzen), Haydn (G-dur), Gade

(Nr. i B-dur). Sonstige OrchesterstÃ¼cke waren von Beethoven

(OuvertÃ¼re zur Namensfeier), Mozart (MaurerischeTrauermusik),

Mendelssohn (Melusinen-OuvertÃ¼re), Schumann (OuvertÃ¼re,

Scherzo und Finale), Bargiel (Prometheus-OuvertÃ¼re), Sponlini

(Olympia-OuvertÃ¼re).

Im Allgemeinen ist Ã¼ber die AuffÃ¼hrung dieser Werke

grÃ¶sstentheils nur das Beste zu sagen. AuÃ�erordentlich er-

quickend war insbesondere die erstmalige VorfÃ¼hrung der bei-

den Symphonien von Mozart und Haydn; wir hoffen, bald

wieder derartige herrliche bisher viel zu wenig gekannte Per-

len Ã¤chter Concerlmusik bewundern zu kÃ¶nnen. Die gute

Wiedergabe der lieblichen Symphonie von Gade war mit Recht

geeignet, diesem hier entschieden nicht genug beachteten

phantasiereichen Tonsetzer neue Freunde zu erwerben. Letz-

teres schien weniger gelingen zu wollen durch die, einen un-

fertigen Charakter an sich tragende OuvertÃ¼re zu Â»PrometheusÂ«

von Bargiel; wir glauben, dass die Medea-OuvertÃ¼re, oder

selbst die Symphonie dieses jungen sehr talentvollen Compo-

nisten ihn dem Publikum nÃ¤her gebracht hÃ¤tte. Einen geradezu

langweiligen Charakter erhielt leider Mendelssohn's gern ge-

hÃ¶rte Melusinen-OuvertÃ¼re durch zu langsames Tempo. Eine

besondere Beachtung verdient das Concert ausser Abonnement

am ersten Weihnachtsfeiertage, in welchem uns unser verehr-

ter Generalmusikdirector Franz Lachnerseine IV. Suite un-

ter eigener Direction als kÃ¶stliche Weihnachtsgabe vorfÃ¼hrte.

Den Eingang dieses Concerts bildete die Coriolan-OuvertÃ¼re

von Beethoven. Nach dem Ungeheuern Erfolge, den Lachner

mit seiner V. Suite vergangene Ostern gehabt hatte, sah man

auch dieser IV. Suite mit der allergrÃ¶sslen Spannung entgegen.

Der Beifall war gleich grossartig, das Orcrrester spielte gleich

meisterhaft. Betreffs der Composilion selbst mag erwÃ¤hnt wer-

den, dass diesmal die beiden letzten SÃ¤tze als Gipfelpunkt des

Werks erscheinen, wÃ¤hrend bei der V. Suite umgekehrt wohl

die beiden ersten die meiste Bewunderung verdienen, ohne

dass jedoch damit gesagt sein sollte, dass nicht auch die Ã¼brigen

StÃ¼cke zu den schÃ¶nsten SchÃ¶pfungen der Lachner'schen Muse

gehÃ¶rten. Der Lachner'schen Muse! â�� Leider auch der Lach-

ner'scben MÃ¼sse! In der Thal ist fÃ¼r das hiesige musikalische

Leben nichts liefer zu beklagen, als dass Allmeister Lachner

sich nicht enlschliessen kann, die oberste Leitung desselben

wieder in seine noch so vollkommen krÃ¤ftige Hand zu nehmen.

Die Hauptschuld hieran soll allerdings, wie man aus bestunter-

richleler Quelle vernimmt, in den mit der jetzigen Leitung der

Hoftheaterintendanz obschwebenden Dissidien liegen.

Von der Betrachtung dieser Orcheslerwerke geben wir zur

Besprechung der aufgefÃ¼hrten Werke fÃ¼r ein Soloinstru-

ment mit Orchester Ã¼ber. Vor Allem sind hier zwei Zier-

den unserer Hofkapelle, die Herren BrÃ¼ckner und Benno

W a 11 h e r, zu erwÃ¤hnen, welche das siebente, beziehungsweise

neunte Violinconcert von Spohr in so vollendeter Weise vor-

trugen, dass es unmÃ¶glich erscheint, dem Einen derselben vor

dem Ã�ndern den Vorzug zu geben. Nur desshalb nahm viel-

leicht Wallher noch mehr das allgemeine Interesse in Anspruch,

weil es Ã¼berraschte, wie er, ein noch ganz junger Mann, schon

zu den bedeutendsten Violinvirtuosen zu zÃ¤hlen sei, wÃ¤hrend

BrÃ¼ckner's Meislerschafl schon lÃ¤ngst von uns geliebl und be-

wuhderl wird. Das Clavierspiel vertraten die Herren BÃ¤rmann

und Scholz: Ersterer in Gade's FrÃ¼hlingsphanlasie fÃ¼r Solo-

stimmen, Orchester und Pianoforte ; Letzterer in Bach's Tripel-

concerl fÃ¼r Pianoforle, FlÃ¶te, Violine (H. Tillmelz und Venzl)

und Sireichinstrumente. Die Wahl dieser Composilionen ist,

so gut dieselben aufgefÃ¼hrt wurden, keine glÃ¼ckliche zu nennen.

Die Gade'sche Composition, obgleich sie eine interessante

Grundslimmung und hÃ¼bsche Motive genug enthÃ¤lt, entbehrt

doch zu ihrer sonderbaren instrumentalen Zusammensetzung,

wobei sich Ciavier und Singstimmen als Nebensache erweisen,

jeden inneren Grundes und kommt trolz ihrer LÃ¤nge zu keinem

rechlen Kern. Das Bach'sche Concerl aber sollte aus Vereh-

rung fÃ¼r den die vollste Hingabe verlangenden Meisler in einem

derartigen Concerl vor einem grÃ¶sslentheils vÃ¶llig dilettan-

tischen Publikum nicht aufgefÃ¼hrt werden ; denn wir bezwei-

feln nichl, dass dem Geschmack und dem VerstÃ¤ndnisÂ» der

HÃ¶rer innerhalb gewisser Grenzen einige Rechnung zu tragen

sei. Ein Missstand fÃ¼r das feinere Ohr war dabei auch die

grosse Verschiedenbeil der Klangfarbe der drei Soloinslrumenle.

welche sich nicht rechl zu einem Ganzen vereinigen wolllen ;

hierauf wÃ¤re aber in Anbetracht des gegen frÃ¼her so verschie-

denen Ciaviertones jedenfalls besonders zu achlen gewesen.

Ein recht seichtes, unbedeutendes Violoncellconcert von Eckert

mag nur wegen seiner ausgezeichneten technischen Wieder-

gabe durch Herrn MÃ¼ller erwÃ¤hnt werden.

Den gesanglichen Theil der Concerte vertraten die

Damen : Gungl, Ritler, Stehle, Vogl, Leonoff und Kaufmann.

Im vollsten Maass verdiente mit einer Arie aus Â»Ezioo von Gluck

und zwei Scbuberl'schen Liedern Frl. Ritter, die leider von

Amor's Pfeil getroffen nun bald von uns scheiden will, den ihr

gespendeten Beifall; diese liebenswÃ¼rdige, bescheidene KÃ¼nst-

lerin mit der wohlgebildeten, krÃ¤ftigen Altstimme und der edlen

Auffassung wird uns MÃ¼nchnern immer im besten Andenken

verbleiben. Weniger GÃ¼nstiges ist Ã¼ber die Leistungen der

Ã¼brigen Damen zu sagen. Frl. Gungl, eine noch wenig Ã¼ber

die AnfangsgrÃ¼nde erhabene junge Sopranistin mil ziemlich

schwacher Slimme und ohne bedeutende Auffassung, versuchle

sich mit Lachner's herrlicher Arie aus Â»Catharina CornaroÂ« und

zwei Liedern von Rheinberger und Schumann; ihr Auftreten

in diesen RÃ¤umen muss geradezu als Anmaassung bezeichnel

werden. Auch unsere auf dem Theater mil Recht so gefeierte
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Stehle thÃ¤te besser daran, dem Concertgesang ein- fÃ¼r alle-

mal zu entsagen; sie sang die bekannte schÃ¶ne Arie aus Â»Ti-

lusÂ« mit mangelhafter Coloralur und ohne Empfindung, welche

sie nur auf ein dadurch fast verdorbenes Lied von Max Zenger

verwenden zu wollen schien. Auch Frau Vogl sang die Fide-

lio-Arie mit unbiegsamer Helallstimme und ohne innere WÃ¤rme,

ermangelte jedoch nicht, die hohen TÃ¶ne in gewohnter unan-

genehmer Weise zu forciren. In keiner Weise wusste leider

Frl. Leon off die mit den Damen Vogl und Ritter gesungenen

zwei wunderhÃ¼bschen Terzetten von Lachner zur Geltung zu

bringen. Ziemlich befriedigend war hingegen der Vortrag der

Mendelssohn'schen Conrerlarie durch FrÃ¤ulein Kaufmann,

welche zwar kaum je eine bedeutende â�¢KÃ¼nstlerinÂ« zu nennen

sein wird, aber seit ihrem Hiersein schon merkliche Fort-

schritte machte. Das Resume' dieser Betrachtung Ã¼ber den Con-

certgesang hierorts zeigt keine gÃ¼nstigen Resultate und lÃ¤sst

keinen erfreulichen Schluss ziehen auf das BlÃ¼hen wahrer Ge-

sangskunst, welche gerade im Concertsaale recht heimisch sein

kÃ¶nnte und sollte, da ohnehin auf der BÃ¼hne etwaige Mingel

durch Spiel, Decoralion und andere Zuthalen mehr verschwin-

den. Wir freuen uns aber, unten noch einige Damen erwSb-

nen zu kÃ¶nnen, welche als ReprÃ¤sentantinnen wahren, edlen

Concertgesanges dahier zu gellen vermÃ¶gen.

Wenn wir uns schliesslich sÃ¤mmtliche eben besprochene

Nummern als Inhalt von fÃ¼nf Concerten denken, so finden wir

als ganz consequente Folge, dass des Guten zu viel geboten

wurde. Und in der Thal: beinahe jedes der Concerte war um

eine oder zwei Nummern zu lang, so dass man sich am SchlÃ¼sse

immer vÃ¶llig ermÃ¼det fÃ¼hlte. Dazu kommt, dass leider noch

die BÃ¼low'sche Anordnung der Concerlprogramme beibehalten

wurde, wonach eine Symphonie, welche an und fÃ¼r sich die

meiste und gespannteste Aufmerksamkeit erfordert, den Schluss

bildet. Es wÃ¤re daher vor Allem wÃ¼nschenswert!), dass in

diesem Punkte zu. der frÃ¼heren Einrichtung zurÃ¼ckgegangen

wÃ¼rde. Es Ist unmÃ¶glich, noch dem Hochgenuss einer Beet-

hoven'scheri Symphonie sich unbeschrÃ¤nkt hinzugeben, nach-

dem man bereits sechs oder sieben andere MusikstÃ¼cke gehÃ¶rt

bat. Derartige kleinere Sachen, die keine so gespannte Auf-

merksamkeit erheischen, gehÃ¶ren passend in die zweite Linie

eventuell wÃ¼rde aber auch dann eine Verminderung solcher

Piecen fÃ¼r einen Abend nicht schaden.

(Schluss folgt.)

Berichte. Nachrichten und Bemerkungen.

â�¢K Wien. Endlich sind nun auch â�� (vier bereits angesagte Vor-

stellungen musslen wegen freiwilligen Unwohlseins des einen oder

deÂ» anderen Gesangs-Martyrers wieder abgesagt werden) â�� Wanner's

â�¢MeistersingerÂ« Ã¼ber die Breter des Opernhauses gegangen. Applau-

direode und Zischende standen sich in dem Ã¼bervollen Hause so

schroff gegenÃ¼ber, dass es eine Zeitlang den Anschein balle, als

werde sich die interessante allgemeine Keilerei, welche den Schluss

des zweiten Acts verherrlicht, in den Zuschauerraum fortpflanzen.

Der dritte Acl freilich griff durch, doch dÃ¼rfte sehr zu bezweifeln

sein, ob die Oper sich auf dem Repertoire erhÃ¤lt, wenn erst einmal

der Reiz der Neuhei'. abgestreift ist.

* Kopenhagen. Die Oper brachte an Hozart's Geburtstage den

â�¢Don JuanÂ« mit zum Theil neuer Besetzung und nach neuer Einrich-

tung und zwar leider nicht, wie ich in einer frÃ¼heren Correspondenz

vermulhete, nach der deutschen, die hier doch unbedingt den Vor-

zug verdient hatte, was auch die dÃ¤nische Kritik hervorhob, sondern

nach einer in Paris gebrÃ¤uchlichen. Im Ganzen war diese AuffÃ¼h-

rung erfreulicher als frÃ¼here dieses Werkes. Doch waren nur we-

nige Darsteller ihrer Aufgabe gewachsen. Eine gewisse Mattigkeit

liegt Ã¼berhaupt nicht selten auf den dÃ¤nischen Operndarstellungen.

Das Beste und Feurigste sind die ChÃ¶re und das Orchester, letzteres

aber accompagnirt den Solisten viel zu stark Die Albernheit frÃ¼herer

hiesiger Don Juan-AuffÃ¼hrungen, dass man den Â»Don JuanÂ« durch

einen Blitz, alias Rakete, lÃ¶dten liess, wodurch man blasphemisch

den lieben Gott zum Handlanger des Teufels machte, ist jetzt glÃ¼ck-

lich verschwunden. Das schÃ¶ne Finale-Quartelt wird leider noch

immer ausgelassen. Die Recitative der Oper, deren Benutzung statt

des elenden Dialogs hier seil lÃ¤ngerer Zeit mit Recht gebrÃ¤uchlich

war, bieten hier das hÃ¶chst EigentÃ¼mliche dar, dass der Kapell-

meister dieAccorde dazu auf dem Piano anschlÃ¤gt!*) (Schluss folgt.)

# LÃ¼neburg. (L. Anger.) Die Allg. Slus. Ztg. bringt in Nr. S

eine Correspondenz aus Luneburg, L. Anger's Tod und die dadurch

entstandene Vacanz betreffend. Wenn wir Alles, was in dieser Cor-

respondenz gesagt ist, im Uebrigen unterschreiben, so bedarf der

Aussprucb des Schlusssalze's, Â»dass in unserer Stadt ein lange

brach gelegenes Feld darbieteÂ«, um nicht missverstanden zu

werden, einer erlÃ¤uternden Berichtigung. Es hat nÃ¤mlich dieser

Aus-pruch nur Geltung hinsichtlich des Gesangunterrichts. Im

Uebrigen hat der Verstorbene wÃ¤hrend der S7 Jahre seines hiesigen

Wirkens das musikalische Feld den VerhÃ¤ltnissen nach tÃ¼chtig be-

arbeitet, wovon die Protocolle des hiesigen Musikvereins den ur-

kundlichen Beweis liefern. In den ersten Jahren seines Hierseins, so

lange der hiesige Musikverein, welcher seine vieljabrigen Dirigenten

bereits hatte, seinem Wirken keine Gelegenheit bot, hat er mehrere

Jahre hindurch eine sogenannte musikalische Akademie, welche die

betten GesangkrÃ¤fle in sich enthielt, geleitet und zugleich in Verbin-

dung mit dem Infanteriemusikcorps unter der Leitung des Musik-

meisters Konig in Ã¶ffentlichen Vocal- und Instrumental - Concerten

Mendelssoha's "WalpurgisnachtÂ« und Â»LobgesangÂ«, so wie Sympho-

nien und OuvertÃ¼ren unserer Musikheroen aufgefÃ¼hrt. Von 4849 an

zuerst als Mitdirigent, spÃ¤ter als einziger Dirigent des Musikvereins

hat er in dessen liebungen und Abonnemeot-Coocerten, in so weit

wir uns eben erinnern, von HÃ¤ndel Â»Judas MaccabÃ¤usÂ«, Â»JosuaÂ«,

Â»AlexanderfestÂ«, Â»SamsonÂ«, Â»SaulÂ«, von Bach die MatthÃ¤us-Passion,

einen Theil der Weihnachts-Cantate, von Mozart MitnicorMas Do-

mini, von Mendelssohn sÃ¤mmtliche Psalmen, auch die achtstimmigen,

â�¢Lorele; von Gade Â»ComalaÂ«, Â»ErlkÃ¶nigs TochterÂ«, FrÃ¼hlings-Phan-

tasie, von Schumann -Der Rose PilgerfahrtÂ«, und in dem instru-

mentalen Theile dieser Concerte sÃ¤mmtliche Symphonien von

Beethoven, Mozart, die grÃ¶sseren von Haydn, zwei von Mendels-

sohn, zwei von R. Schumann, eine von Franz Schubert, so wie Men-

delssohn's OuvertÃ¼ren zum Â«SommernachtslraumÂ«, zur Â»SchÃ¶nen Me-

lusineÂ«, zu den Â»HebridenÂ« aufgefÃ¼hrt. Da er als achter Kunstler die

Forderungen hoch stellte, so waren die Leistungen nach den zu Ge-

bote stehenden Mitteln nicht unbedeutend. Wenn dieselben dea-

noch nicht seinem Ideale entsprachen, so hatte solches einestbeils

darin seinen Grund, dass der Ã¼berwuchernde Mannergesang auch in

unserer Stadt dem Musikverein die MÃ¤nnerstimmen entzog, andern-

theils in einem so naheliegenden Antagonismus, in welchem die cen-

trifugalen Krade oft stÃ¤rker sind als die centripetalen, deren ersten

sich dienstbar zu machen unserm Anger nicht immer gelang. Was

die seine VermÃ¶gensverhallnisse berÃ¼hrende MillheilunÂ» betrifft, so

war unser Anger durch die drÃ¼ckenden VerhÃ¤ltnisse seiner Jugend,

aus denen er sich durch eigene Kraft herausarbeiten musste, darauf

hingewiesen, den Werth eines jeden Groschens zu achten. Unsere

Stadt verdankt ihm zwei schalzcnswerlhc Legate, fÃ¼r das Kranken-

baus 6000 Thlr., fÃ¼r die Johanniskirche 2000 Thlr. Friede seiner

Asche l

* Unter den musikalischen NovitÃ¤ten der letzten Wochen be-

findet sich ein grosseres Werk von Deprosse Â»Die Salbung Da-

vid'sÂ«, Oratorium in drei Tbeilen von Gustav Kieiatt, fÃ¼r Chor, Soli

und Orchester componirt von Anton Deprosse, Op. 80 (Leipzig,

Breitkopf und HÃ¤rte). Ciavierauszug Pr. 8t Thlr.), Ã¼ber welches

demnÃ¤chst ein eingehender Bericht erfolgen wird.

â�¢) Es fehlt nicht an Solchen, welche hiario eine Verkehrtheit

erblicken, obwohl es doch weiter nichts ist, als die AusfÃ¼hrung

dessen, was der Componist gewollt hat (siehe die Besprechung von

Gugler's Ausgabe des Â»Don JuanÂ« in Nr.9 S. 74). Weil man jetzt das

CUvier nirgends hÃ¶rt, als bei Musikproben und in Kammer-Concer-

len, oder in Clavier-Concerten mit Orchester, so glaubt man auch,

dass es nur hier am Platze sei. Wenn es aus dramatischen GrÃ¼nden

nicht in die Oper gehÃ¶ren soll, aus GrÃ¼nden der sogenannten Natur-

wahrheit: so ist nur gut, dass unsere besten Meister viel zu sehr

Musiker und den Gesang liebende und fordernde KÃ¼nstler waren, als

dass sie sich durch derartige ErwÃ¤gungen von dem geraden musika-

lischen Wege ablenken Hessen; und unsere Pflicht kann keine an-

dere sein als die, ihre Intentionen auszufÃ¼hren.
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ANZEIGER

(Â»5] Im Verlage von Robert SeitÂ« in Leipzig u. Weimar

erschien:

SUITE

fÃ¼r Ciavier

in vier SÃ¤tzen

von

Franz Lachner.

Op. 142. Preis: 1 Thlr. 5 Ngr.

Es ist gewiss hÃ¶chst interessant, von dem Componisten der all-

gemein beliebten Orchester-Suiten nun auch eine Suite nir tlavler

â�¢Hell, kennen zu lernen.

In acht Tagen erscheinen von demselben Componislen :

Suite fÃ¼r Pianoforte und Violine

Op. 440. Preis: 4 Thlr. 5 Ngr.

Vier GesÃ¤nge fÃ¼r drei MÃ¤nnerstimmen

(Solostimmen oder Clior)

Op. 444. Partitur und Stimmen Pr. 15 Ngr.

Stimmen allein Pr. a 5 Ngr.

[sÂ«] Warnung vor TÃ¤uschung.

Die in MÃ¼nchen unter dem Namen von J. Hajdn neu erschienenen

SprÃ¼fbwfirter haben ganz denselben Inhalt wie â��SprÃ¼chwÃ¶rter fÃ¼r

4 Singstimmen, mit Begleitung des Pianoforte, von Anton

Andre Op. 32", welches Werk um das Jahr 4840 m meinem Verlag

erschienen ist. Ich lasse nun eine neue Auflage voji Ant. Andre

Op. 32 veranstalten, da obiges Plagiat, resp. die gÃ¼nstige Bf m-tnei-

lung desselben zeigt, welchen Wertb das Werk von A. Andre hat.

In neuer Auflage sind erschienen

Ant. Andre, Op. Â»5. Sinfonie Esdur f. gross. Orch 3 Thlr. 40 Sgr.

- Â»4 -

4

Op. 44.

Â»o -

- 40 -

dieselbe fÃ¼r kleines Orchester

dieselbe fÃ¼r Pfte. zu 4 HÃ¤nden

bearbeitet

dieselbe fÃ¼r Pfte. zu 4 HÃ¤nden

mit Violine und Violoncell .

12 leichte Stacke fÃ¼r !â�¢Â».â�¢ zu

4 HÃ¤nden â�� - 40 -

Letztere waren auch unter dem Namen A. Diabelli nachgedruckt.

Offen bach im Febr. 4870. .loh, Andrt.

[Â«) Verlag von

J. Rieter -Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Ein deutsches Requiem

nach Worten der heiligen Schrift

fÃ¼r

Soli, Chor und Orchester

(Orgel ad libitum)

componirl von

Op. 45.

Parlitur 8 Thlr. 10 Ngr. Orchesterstimmen 8 Thlr.

Chorstimmen: Sopran und Bass Ã¤ 17' , Ngr. Alt und

Tenor Ã¤ 20 Ngr- Solostimmen 5 Ngr.

Clavier-Auszug mit Text 4 Thlr. 15 Ngr.

Ciavier-Auszug zu vier Hunden 3 Thlr. 15 Ngr.

[98] Neuer Verlag von Breitkopf und Hartel in Leipzig.

Compositionen von Sigismund Blumner.

Mazurek fÃ¼r das Pianoforte. 45 Ngr.

Wiegenlied fÃ¼r das Pianoforte. 45 Ngr.

Variationen in Gdur fÃ¼r das Pianoforte zu vier HÃ¤nden von W. A.

Mozart. Zum Connerl-Vorlrag zweihÃ¤ndig arranÂ«irt. SO Nur.

Menuett aus der Symphonie m Ddur Nr. 40 von J. Haydn. fÃ¼r das

Pianofnrle bearbeitet. 45 Ngr.

[39;

Der Ciavierunterricht

hat fÃ¼r Lehrer und SchÃ¼ler einen sehr Â«rossen Theil seiner unange-

nehmen Seite durch die in den Ciavierunterrichtsbriefen von

A. Ilrnnrs aufgestellte Lehrmethode verloren. Diese von so vielen

FachmÃ¤nnern anerkannte Tbalsache hat ihre BegrÃ¼ndung: 4 j in dem

streng stufenmassigen LehrgÃ¤nge; S) in den anmuthigeo Uebungs-

stÃ¼cken, und 8) in dem UmStande, dass der Schuler durch die Ver-

bindung des Technischen mit dem Theoretischen gleichzeitig ein

Bild des ganzen Tonsyslems erhall. Nachdem dus Jahr 1869 drei

starke Auflagen (die 8., 9. und 40 ) verbraucht hat, ist soeben die

eilfte Auflage erschienen und durfte hierin schon der Beweis liefen,

dass diese Lehrmethode sich auf eclalanle Weise bewahrt hat. Preis

des ersten Curses (berechnet fÃ¼r das erste Unterrichlsjahr im zar-

testen Kindesalter) 4 Thlr. Preis des i., 3., 4. und 5. Curses (von

denen der letztere sich an da* Studium der classischen Composilionen

anschliessl) jeder 4 j Thlr. Zu beziehen durch alle Buch- und Musi-

kalienhandlungen (Leipzig, C. A. Hindell, sowie mittelst Poslnach-

nabme und franco durch die Expedition der Clavierunterricbtsbnefe

in Wiesbaden. Durch letztere gratis und franco: Statistische

Notiien Ã¼ber die Verbreitung der Ciavierunterrichtsbriefe mit An-

gabe der betreffenden Clavierlehrer, welche schon seit lÃ¤ngerer Zeit

nach diesem Werke unterrichten.

Da in ThÃ¼ringen (mit Ausnahme von Sondershausen, Greiz

und Sonneberg), sowie In W Ã¼rtam borg, Bxyern und Oester-

reich die Herren Clavierlehrer noch sehr hÃ¤ufig nach alteren Lehr-

methoden unterrichten, so durften die slat. Notizen solchen ganz

besonders zu empfehlen sein, um zu erfahren , von wie vielen Leh-

rern aus den Ã¼brigen Theilen Deutschlands das Werk schon langst

als Ciavierschule eingefÃ¼hrt ist. Zu einer solchen Bestellung auf die

sUt Nolizen genÃ¼gt die einfache Absendung einer gedruckten oder

geschriebenen Adresskarte unter Kreuzband an die Expedition der

Ciavierunterrichtsbriefe in Wiesbaden.

[4Â«] Verlag von

J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

in G m oll

fÃ¼r I* i Â»i n o f o r* t o

von

Felix Mendelssohn Bartholdy.

Op. 105.

freiÂ» l Thlr.

SONATE

in Bdur

fÃ¼r I* i 31. n <> l" <> i* t. 4Â»

von

Felix Mendelssohn Bartholdy.

Op. 106.

Preis l Thlr.

Verantwortlicher Redakteur: Wilhelm Werner in Leipzig.

Verleger: J. Kieler-Biedermann in Leipzig und Winterlhur. â�� Druck von Breilkopf und Hartel in Leipzig.
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V. Jahrgang.

l oh alt: Ueber die Eintheilung der Intervalle in Consonanzen und Dissonanzen bei den Ã¤ltesten Mensuralisten. â�� Beelhoveniana XXIII

und XAIV. â�� Ruckblick auf die jungst verflossene MUncbener Concert-Saison (Scbluss). â�� Berichte. Nachrichten und Bemer-

kungen. â�� Anzeiger.

Ueber die Eintheilung der Intervalle in Con-

sonanzen und Dissonanzen bei den Ã¤ltesten

Mensuralisten.

Von H. Bellermann.

In Anschluss an meine vor lÃ¤ngerer Zeit in diesen

Blattern uiiljielheilte Abhandlung Ã¼ber das elfte Capilel

der Art cantus mensurabilit des FIANCO TON COELN (vergl.

Jahrgang 4868 Nr. 43 u. U) will ich jetzt die Einteilung

der Intervalle, wie wir sie bei anderen mittelalterlichen

Schriftstellern des zwÃ¶lften und dreizehnten Jahrhunderts

finden, wiedergeben. Ich habe a. a. O. pag. 339 gezeigt,

wie die mir bekannten Handschriften des l HANOI in Be-

zog auf diesen Gegenstand alle corruropirl sind, wie aber

aus der Vergleichung derselben sich mit der grÃ¶ssten Si-

cherheit erwiesen hat, dass die FtANCo'nische Eintheilung

keine andere als folgende sein kann : A. DieConsonan-

zen zerfallen in drei Klassen, a. vollkommene: der Ein-

klang und die Octave, b. mittlere: die Quinte und die

Quarte, c. unvollkommene : die grosse und die kleine Terz.

// Die Dissonanzen zerfallen in zwei Klassen, a. un-

vollkommene: die grosse und die kleine Sexte, 6. voll-

kommene : der halbe Ton, der ganze Ton, der tritonus mit

der falschen Quinte, die kleine Septime und die grosse

Septime. â�� Die von mir nachgewiesenen Schreibfehler in

den Handschriften der ars cantus menturabilis mÃ¼ssen

schon frÃ¼h eine Verbreitung gefunden haben und haben

auf die gleichzeitigen oder nicht viel spateren musikali-

schen Schriftsteller ihren nachtheiligen Einfluss ausgeÃ¼bt,

indem sie in die Schriften einiger derselben Ã�bergegangen

sind, woraus wir sehen, dass auch in jenen Zeiten hÃ¤ufig

die Theoretiker nicht genÃ¼gende Kenntnisse in der prak-

tischen Musik besessen, sondern die Arbeiten Anderer auf

gut GlÃ¼ck ausschrieben. Als einen selbstÃ¤ndigen Schrift-

steller muss ich jedoch den JOHANNES DE GARLAKDIA ")

*) El giebt zwei musikalische Schriftsteller dieses Namens,

lobannes de Garlandia der altere ist um 4490 in England

geboren. Nachdem er zunÃ¤chst die Schule zu Oiford besucht, ging

er etwa um 4J4* auf die UniversitÃ¤t zu Paris and wurde daselbst

Doctor. Einige Jahre spater erÃ¶ffnete er zu Garlande eine Schule,

Dach welcher man ihn Johannes de Garlandia nennt. Im Jahre 4M9

verliess er Paris und erhielt eine Stelle an der neu gegrÃ¼ndeten Uni-

Â»ersiwt zu Toulouse. Wenige Jahre darauf, 4231, kehrte er jedoch

nach Paris zurÃ¼ck, wo er die Schule zu Garlandia wieder erÃ¶ff-

nete. Hierauf scheint er nicht mehr lange gelebt zu haben; sein

Todesjahr ist nicht bekannt. â�� Der jÃ¼ngere Schriftsteller dieses

V.

nennen, von welchem uns durch COUSSEMAKBR'S Scriptoru

Band l folgende zwei Werkcben zuganglich geworden sind.

Das erste derselben ist in dem Tractatus de musica des

verdienstvollen Compilators HIEKONYMUS DE MOIATIA erbal-

len und tragt bei CODSSEMAUI den Titel: JOBANNIS DE

GARLANDIA de musica mensurabili poiitio (Ss. l, S. 97â��

447), das andere rÃ¼hrt nach dem Titel zu schliessen nicht

iniiiMiirlli.ir vom JOBANNES selbst her, sondern ist aus des-

sen Schriften zusammengr zogen: Introductio muticae se-

nmdum Magistrum de Gartandia [St. I, S. 457 â�� 475).

In dem erst genannten Werkchen sagt der Verfasser, dass

es dreizehn Intervalle oderConsonanzen*) (d. i. Zusam-

menklange) gebe, welche folgendermaassen eingetheilt

werden (vergl. S. 404 und 405) :

A. Consonanzen. Diese zerfallen in drei Unter-

abtbeilungen:

a. vollkommene Consonanzen: Einklang u. Octave;

b. mittlere: Quinte und Quarte;

c. unvollkommene : grosse Terz und kleine Terz.

B. Dissonanzen. Diese haben ebenfalls drei Un-

lerablheilungen, abweichend von der ars canttu mensura-

bilis, wo nur zwei, vollkommene und unvollkommene, un-

terschieden wurden. Aber auch die Eintheilung selbst

ist nach einem durchaus anderen Princip als dort gesche-

hen, wie wir sogleich sehen werden :

a. unvollkommene: die grosse Sexte und die kleine

Septime;

b. mittlere: der ganze Ton und die kleine Sexte;

c. vollkommene: der halbe Ton, die grosse Sep-

time und der tritonus.

Diese uns befremdende Einlheilung der Dissonanzen wird

Namens lebte ungefÃ¤hr hundert Jahre spater, im Uten Jahrhundert.

Vergl. Coussem. St. III, S. VII. Sehr abweichend hiervon Ist die

Notiz bei A. W. Ambros, Geschichte der Musik, U, S. 848.

*) Das Wort Contoiumtia bedeutet nach der Terminologie des

Mittelalters nicht in unserm modernen Sinne Consonanz, woblWneo-

des Intervall, sondern soviel wie Symphonie, Zusammenklang, wo-

von es auch die getreue Debersetzung ist. Die Consonanzen oder

Zusammenklange .zerfallen in wohllOnende oder concordmtiaÂ» und

das, was wir Dissonanten nennen, diuoiurntiat oder ditcordantiae.

Deshalb beginnt Joh. de Garlandia S. 404 Comonantiarvm i/uuc-

Aam dicuntur concordantiat. Concordantia dirttur fsse guando dwu

voces junguntur in Â«Ã¶dem lempore, ita quod una polest compafi cwn

alia, secundum auditum. Discordantia dicitur contrario modo. Ich

werde jedoch unsrer beutigen Terminologie folgend von Intervallen,

Consonanzen nnd Dissonanzen sprechen. Bei den Intervallen muss

man wieder einen melodischen und symphonischen Gebranch un-

terscheiden, wonach sie entweder Conjumtio oder Ctmnmand'a sind.

44
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S. 406 in dem Kapitel tde consonantÃ¼i et dissonantiis,

tcilicet quae magis concordant et quae minust durch die Zah-

lenverhÃ¤ltnisse zu erklÃ¤ren versucht. Nach der daselbst

angegebenen Folge der Intervalle mdsslen aber der ganze

Ton und die kleine Septime die unvollkommenen Disso-

nanzen und die grosse und die kleine Sexte die mittleren

bilden. Aber schon durch den Umstand, dass der ganze

Ton mit seinem ziemlich einfachen VerhÃ¤llniss 8 : 9 Disso-

nanz, die grosse Terz dagegen mit ihrem complicirten

6i : 81 isecundum auditunu Consonanz ist, ist das ganze

System inconsequent. Zum besseren VerslÃ¤ndniss lasse

ich das ganze Kapitel in freier Uebersetzung folgen. Der

CocssEuui'sche Text ist nicht frei von Fehlern, die ich

angeben und berichtigen werde. (Vergl. Ss.l, S. 106.)

Â»Von den Consonanzen heisst die erste der Einklang,

Â»welcher in vollstÃ¤ndiger Gleichheit besiebt. Die zweite

Â»ist die Octave, welche in dem Verhaltniss 1 : 2 *) steht.

Â»die dritte die Quinte, 9:3; die vierte die Querle, 3:4;

Â»die fÃ¼nfte ist die grosse Terz, welche ein kleineres Ver-

Â»haltniss darstellt als die kleine Terz, so dass sie sich wie

Â»64 : 81 â�¢*) verbalt. Die sechste ist die kleine Terz, welche

Â»ein kleineres Verhaltniss als die anderen folgenden [Inler-

Â»valle] darstellt, so dass sie sich wie 27 : 32 verhalt.

Â»Daher gilt die Regel: diejenigen Intervalle, welche

Â»Â»ich der Uebereinstiontnung mehr nahern, sind die couso-

Â»nirenderen und diejenigen, welche sich der Ueberein-

Â»slimmung weniger nabern, sind die weniger consoni-

Â»renden. Deshalb dissoniren sie mehr nach dem GehÃ¶r.

Â»Aber diese sechs vorher genannten***) Arten kommen

Â»der Uebereinstimmung sehr nahe. Dagegen sind die fol-

Â»genden anderen sieben Arten weit von der Uebereinstim-

Â»mung entfernt. Es consoniren daher die ersten sechs gut

Â»und werden Consonanzen (concordantiae) genannt; die

Â»anderen [sieben] aber consoniren nicht, sie dissoniren

Â»vielmehr und werden deshalb Dissonanzen (discordantiae)

Â»genannt.

Â»Von den Dissonanzen ist der tritonus die erste,

Â»weil sie die vollkommenste ist, deswegen weil sie weiter

Â»[als alle Ã¼brigen] von der Uebereinstimmung entfernt und

Â»in dem Verhaltniss 512 : 729 f) steht. Die zweite Disso-

Â»nanz ist der halbe Ton, welcher sich wie 243 : 256 ver-

Â»li.ili: die dritte ist die grosse Septime, welche sich wie

Â»256 : 486 verhalt; die vierte ist die grosse Sexte, welche

Â»sich wie 32 : 54 verbalt; die fOnfte ist die kleine Sexte,

Â»welche sich wie 468 : 708ff) verhall; die sechste ist die

*) Ich gebe hier nach heutigem Gebrauch die Schwingungsver-

hÃ¤ltnisM der Intervalle im Auge habend die kleinere Zahl vor der

grÃ¶sseren, 4 : l, l: 3, 8 â�¢ 4 etc., wahrend die Mittelalterlichen nach

SaitanUngen rechnend die grÃ¶ssere Zahl voraussetzten, 1:4, 8:1,

4 : t etc., was uns jedoch unbequem geworden ist.

â�¢*) Im Text bei Coussemaker ist das Verhaltniss der grossen

Terz nit Ml tuptr tepttm parlieiu LX quarla* als 64 : 74 falsch an-

gegeben ; TÃ¼r iwptemÂ« muss es mptemdecimt heissen (6t + 17 = 84,

(4 :84). Es ist jedoch nicht einzusehen, wie die grosse Terz ein

kleineres VerhÃ¤llniss darstellen soll, als die kleine, wenn Job. de

Garl. nicht die Zahlen 64 : 74 fÃ¼r richtig hÃ¤lt, was nicht wohl anzu-

nehmen ist. Er hat daher wahrscheinlich statt ein Â«kleineresÂ« ein

â�¢einfacheresÂ« VerhÃ¤ltnis* sagen wollen.

â�¢ â�¢ â�¢ Lies im Text bei Coussemaker : nominatae statt nonutatae.

f; .... aicipitur super ducenta dectiti et septem ptirtitns qvingen-

ttu riuodcrinuu, tu LXXXXIX ad guingenta XU. Lies statt dessen : u<

DCCXXX1X ad quingenta XII. Die Alten stellten sich den Irttontst

Â»Is ans drei ganzen Tonen im Verhaltniss 8 : t bestehend vor, da-

her diesÂ« so sehr complicirte Verhaltniss (8:9 + 8:9 + 8:9*Â»

811:7Â»). Nach moderner Berechnung ist der Tritonus 8 :Â» + 9 :4 0+

8 : t oder 4:5 + 8:9 = 31:411.

â�¢H-) -Bei einigeÂ» Verhaltnissen hat Johannes de Garlandia zÂ» heben

versÃ¤umt, daher die unmassig grossen Zahlen einzelner Intervalle.

DM VerhÃ¤ltnisÂ« der grossen Septime ist besser auszudrÃ¼cken durch

Â»kleine Septime 9:16, und schliesslich die siebente ist

Â»der ganze Ton 8 : 9.

Â»So zeigen sich die sieben Dissonanzen und welche

Â»von ihnen mehr und welche weniger dissonirl. Und jede

Â»Dissonanz endlich hat vor einer vollkommenen und mitl-

Â»leren Cousonanz [also vor dem Einklang, der Octave,

Â»Quinte und Quarte] den Werth einer mittleren Dissonanz.

Â»Und dieses gilt vornehmlich von dem Einklang und der

Â»Octave. Man muss wissen, dass eine Dissonanz niemals

Â»vor einer vollkommenen Consonanz gesetzt wird, ausser

Â»der musikalischen Farbe wegen*) Dies mÃ¶ge Ã�ber die

Â»Intervalle genÃ¼gen.Â«

In dem anderen Werke dieses Schriftstellers, in der

introductio musicae secundum Magislrum de Garlandia wird

ebenfalls die Anzahl der diatonischen Intervalle auf drei-

zehn angegeben, zunÃ¤chst in folgender Reihenfolge, wor-

aus man sofort erkennen wird , dass der uns Ã¼berlieferte

Text ebenfalls nicht zuverlÃ¤ssig und (sicherlich auch an

vielen Ã¤ndern Stellen) corrumpirt ist: Prima tredecim spe-

cierum [cantus] vocatur unisonus; secunda tontts; tertia se-

mitonium; quarta ditonus; quinta semidÃ¼onus; sexta dia-

tessaron; leptima diapente; octava tritonus; nona semito-

nium cum diapente; diapason; aliae quatuor sunt composi-

tae, scilicet tonus cum diapente; ditonus cum diapente; se-

midÃ¼onus cum diapente. â�� Weiter unten, wo die Intervalle

einzeln ausfuhrlich besprochen werden, ist jedoch die

richtige Reihenfolge zu finden, nÃ¤mlich: UnÃ¼onvs, tonus,

semÃ¼onium, ditonus, semidÃ¼onus, diatessaron, tritonus,

diapente, diapason und nun folgt tonus cum diapente, semi-

tonium cum diapente, ditonus cum diapente und semiditonus

cum diapente, woraus zu ersehen ist, dass sich Â»compo-

sitaet (consonantiae) nur auf den Namen der Intervalle,

nicht aber etwa auf ihre Anwendung in der Musik bezieht.

EigentÃ¼mlich ist es, dass wir bei allen mittelalter-

lichen Schriftstellern immer nur zwÃ¶lf oder dreizehn

Intervalle angegeben finden, obgleich die diatonische Ton-

leiter bekanntlich vierzehn verschiedene Intervalle zÃ¤hlt.

Alle unterlassen es, neben dem tritonus die Umkehrung

desselben, die sogenannte falsche oder verminderte Quinte

besonders anzufÃ¼hren, offenbar aus dem Grunde, weil sie

scheinbar von derselben Grosse ist. Der einzige der auf

sie zu sprechen kommt ist JOB. DE GAHLANDIA, indem er

sich bei der ErklÃ¤rung des tritonus pag. 165 folgender-

maassen auslÃ¤sst: Tritonus est conjunctio quatuor vocum

& dispositio trium tonorum sine aliquo semitonio, & dicitur

a tris, quod est tres, & tonus, quasi tribus tonis constans.

Et invenÃ¼ur inter P & l) (unser h) 4 inter b et e, gravibus,

acutis et superaculis litteris, sicut patet hie: **)

418 :143, das der grossen Sexte durch 46 :97. Bei der kleinen Sexte

semiionium cum diapente =2:3 + 943 :156 = 486 :768 = 84 :418)

sind Ã¼berdies ganz falsche Zahlen angegeben. Es heisst der lateini-

sche Text, wie ihn uns Coussemaker bringt: Quinta eil nimloiuum

cum diapente, et accipitur niper CCXLII partiens CCCCLXXXVI, Â«t

stplmgcnta VIII ad CCCCLXXXVI. Es muss aber heissen: et accipi-

tur luper CCLXXX1I partiem CCCCLXXXVI ut teplingenta LXVIII ad

CCCCLXXXVI, (48Â« : 768).

â�¢) Sciendum ett quod nunquam ponitur discordantia ante perfec-

tam cmcordanliam, nisi causa coloris (?) musicae.

*â�¢) Der Tritmiu ist die Verbindung von vier Stufen oder die Auf-

einanderfolge von drei ganzen TÃ¶nen ohne irgend einen halben Ton,

und er hat seinen Namen von rgti{, d. i. drei, und tonus, gleichsam

Â«us drei ganzen TÃ¶nen bestehend. Er findet statt zwischen f und *,

und zwischen b und e, sowohl in den tiefen als m den hoben und

ganz hohen Tonstufen, wie das Beispiel zeigt. (Das Beispiel enthalt

das Intervall jedoch nur in einer Lage.)
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Item tritonus aiiter polest jfgurari, scilicet per quinqiie voces

pro tono duo A semitonia computando, A tvnc quinque voces

quatuor equipoltent & invenitur inter ty et /", 4 inier e & t>

gravibus, acutis. superacutis lÃ¼terit, sicut patet hie m

exemptit: *)

Und vorher hat er ausdrucklich die Zahl der Intervalle

auf dreizehn angegeben: Sunt aulem XIII species cantus,

nee phtres nee pauciores, quia modo debile ratione numeri

lenent; et istae XIII species locuntur de numero relato ad

sonos proportionales.

ARISTOTELES (PSBUDO-BEDA) giebt (CoussEÂ«. .Ss. I, S. 259)

nur zwÃ¶lf Intervalle an, indem er den tritunus mit der fal-

schen 'Quinte gÃ¤nzlich Ã�bergeht. Die folgende Ausein-

andersetzung Ã¼ber Consonanzen und Dissonanzen ist con-

fus und fuhrt zu keinem Resultat.

Hierauf haben wir uns zum ANONYMI s I zu wenden, von

welchem CODSSEÂ«. .S.v. I. S. 296 u. f. einen ausfÃ¼hrlichen

tractatus de consonantiis musicalibus bringt. Derselbe zÃ¤hlt

die dreizehn diatonischen Intervalle der Grosse nach auf:

Tredecim**} consonantiae statt, quibus omnis cantus ecclesi-

asticus contexitur, scilicel: unisonus, semitonium, lonus,

semidilonus, ditonus, diatessaron, tritonus, diapente, semi-

tonium cum diapente, tonus cum diapente, semiditonus cum

diapente, ditonus cum diapente, ultima diapason in se clau-

dens omnes alias. Cumque tarn paucis consonantiis tota vo-

cum harmonia formetur, utilissimum est eas altae memoriae

commendare, nee prius ab hujusmodi Studio quiescere, donec

vocum intervallis, signis, lineis, spatiis, proprie'atibus cete-

risque ad musicam spectantibus cognitis harmoniae totius

facillime queat quis comprehendere notitiam. Has igitur con-

sonantias dulciter musicus commisceat, componensque suos

a intus incipiat primum tonum curratque novissimum. Hur um

consonantiarum si ipsarum voces in eodem tempore profe-

rantur, quaedam concordant aliaeque discordant etc. Nach

dieser Auseinandersetzung folgt die Eintheilung der Inter-

valle in Consonanzen und Dissonanzen, nÃ¤mlich: Conso-

nanzen a: vollkommene: Einklang und Oclave; h\ mitt-

lere : Quinte und Quarte; r unvollkommene : die beiden

Terzen. Dissonanzen, a) vollkommene (vier) : der halbe

Ton, der tritonus, die kleine Sexte und die grosse Sep-

time; 6) unvollkommene (drei) : der ganze Ton, die grosse

Sexte und die kleine Septime. Diese Eintheilung stimmt

genau mit der verdorbenen Lesart der ars cantus mensu-

rabÃ¼ts ttberein, wie sie uns HIEROIHTHUS DE MORAVIA in sei-

nem tractatus de musica Ã¼berliefert hat, und unzweifelhaft

ist auch dort ihr Ursprung zu suchen. Im Folgenden bat

*) Der TViloniu kann auch anders dargestellt werden, nÃ¤mlich

durch fÃ¼nf Stufen, indem man fÃ¼r einen ganzen Ton zwei halbe ein-

setzt and dann lind die fÃ¼nf Stufen mit jenen vieren von gleichem

Wertb. Dies findet statt zwischen A und f und zwischen Â« und 6 in

allen Tonlagen.

â�¢*) Dreizehn Intervalle giebt es, in denen sich der ganze Kirchen-

gesang bewegt, nÃ¤mlich der Einklang etc..,. bis zur Octave, welche

alle Ã¤ndern umschliesst. Und da die ganze Harmonie der TÃ¶ne aus

so wenigen Intervallen sich bildet, so ist es sehr nÃ¼tzlich, dieselben

dem GedÃ¤chtniss tief einzuprÃ¤gen und nicht eher von diesem Stu-

dium zu ruhen, bis man nach Kenntnissnahme der Intervalle, der

TÃ¶nÂ«, der Zeichen, der Linien, der ZwischenrÃ¤ume, der Eigenschaf-

ten und was sich sonst auf die Musik bezieht, die Wissenschaft der

ganzen Harmonie auf das leichteste umfassen kann. Diese Intervalle

also, muss der Musiker annmthig mischen , und wenn er seine Ge-

stloge componirt, so muss er mit dem ersten beginnen und bis zum

letzten geben. â�� Wenn die TÃ¶ne dieser Intervalle selbst gleichzeitig

vorgetragen werden, so bilden einige Consonanzen, andere Disio*

nanzen a. s. w.

unser Anonymus jenen Text mit seinen Fehlern weitlÃ¤ufig

erklÃ¤rt und jedes Intervall ausfuhrlich besprochen.

(Fortsetzung folgt.)

Beethoveniana.

â�¢.Ã�iUheUonffmi von (Instar Nottebohm.

|XXHI.|

(Die Coda des ersten Satzes der achten Symphonie.) Der

erste Satz der Symphonie in F-dur Op. 93 war anfÃ¤nglich um

34 Takte kÃ¼rzer und es ist sehr wahrscheinlich, dass er in die-

ser kÃ¼rzeren Fassung .zur .ersten AuffÃ¼hrung gelangte. Beet-

hoven'Â« spÃ¤tere und vermutblich in der ersten HÃ¤lfte des Jahres

48H vorgenommene Aenderung und VerlÃ¤ngerung beginnt mit

dem neunten Takt auf S. 22 der bei Breitkopf und HÃ¤rte! er-

schienenen Partitur. Von dem frÃ¼heren, kÃ¼rzeren SchlÃ¼sse

kann uns augenblicklich nur eine alte geschriebene Pauken-

Stimme eine annÃ¤hernde Vorstellung geben. Von dem bezeich-

neten Takte an (es ist der Takt mit der Fermate) waren den

Pauken noch folgende acht Takte vorgeschrieben:

XXIV.

(Die Sonate Op. 96.) Die Zeit der Entstehung der Sonate

fÃ¼r Pianoforle und Violine in G-dur, Op. 96, ist bisher ver-

schieden und zum Tbeil unrichtig angegeben worden. Sie wird

aber durch folgende Erscheinungen sicher gestellt.

Auf den letzten BlÃ¤ttern eines Skizzenbuches, *) welches

grb'ssteniheils mit Arbeiten und EntwÃ¼rfen zur siebenten und

achten Symphonie angefÃ¼llt ist, kommen EntwÃ¼rfe zum zwei-

ten, dritten und vierten Satz der genannten Sonate vor. Ein

Entwurf beginnt so

â�¢} Im Besitz der Erben G. Petter's in Wien.

H â�¢
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'3=2=?

gEgg^m^jj; -^yr^i

Ein darauf folgender Entwurf lautet so

[oder)

Aus der Stellung dieser EntwÃ¼rfe gebt hervor, dass sie

spÃ¤ter geschrieben wurden, als die zu den zwei Symphonien.

Das Original-Manuscript der siebenten Symphonie hat das Da-

tum : Â»1812. 4 3ten MaiÂ« ; das der achten Symphonie ist datirt:

Â»Linz im Monath Oclober 1842Â«. Folglich kann die Sonate

Op. 96 â�� mit Ausnahme des ersten Satzes, von dem wir nicht

beweisen kÃ¶nnen, ob er frÃ¼her oder gleichzeitig oder etwas

spÃ¤ter geschrieben wurde â�� nicht vor Oclober 184.2 geschrie-

ben oder fertig geworden sein. *)

*) Nach den EntwÃ¼rfen zur Sonate erscheinen auf der letzten

Seite das Skizzenbuches EntwÃ¼rfe zu dem Liede Â»An die GeliebteÂ«

Nun steht in der Linzer Â»Musikalischen ZeitungÂ» vom

28. Januar (843 ein Bericht aus Wien, geschrieben am i. Ja-

nuar 4843, welcher lautet: Â»Der grosse Violinspieler Herr

Rode*) hat dieser Tage ein neues Duett fÃ¼r Pianoforte und

Violin mit Sr. k. Hoheit dem Erzherzog Rudolph bei Sr. Durchl.

dem FÃ¼rsten Lobkowitz gespielt. Die Composition dieses neuen

Duetts ist von Hrn. Ludwig van Beethoven; es lÃ¤sst sich von

diesem Werke weiter nichts sagen, als dass es alle seine Ã¼bri-

gen Werke in dieser Art zurÃ¼ck lÃ¤sst, denn es Ã¼bertrifft sie fast

alle an PopularitÃ¤t, Witz und LauneÂ«.

Dass das in diesem Bericht erwÃ¤hnte Duett nichts anderes

sein kann als die Sonate in G-dur Op. 96, wird durch Heran-

ziehung einiger Stellen aus dem Briefwechsel Beethoven's mit

Erzherzog Rudolph ausser Zweifel gestellt. Beethoven schreibt

.einmal (KÃ¶chel's 83 Briefe Nr. 4) : Â»Morgen in der frÃ¼heslen

FrÃ¼he wird der Copist an dem letzten StÃ¼cke anfangen kÃ¶nnen,

da ich selbst unterdessen noch an mehreren Ã¤ndern Werken

schreibe, so habe ich um der blossen PÃ¼nktlichkeit willen mich

nicht so sehr mit dem letzten StÃ¼cke beeilt, um so mehr, da

ich dieses mit mehr Ueberlegung in Hinsicht des Spiels von

Rode schreiben muss; wir haben in unsern Finales gern rau-

schendere Passagen, doch sagt dieses R. nicht zu und â�� sche-

nirte mich doch etwas. â�� Uebrigens wird Dienstags alles gut

gehen kÃ¶nnenÂ«. â�� In einem anderen Briefe (83 Briefe Nr. 5)

schreibt Beethoven: Â»Roden anbelangend haben I. Kais. H. die

Gnade mir die Stimme durch Ueberbringer dieses Ã¼bermachen

zu lassen, wo ich sie ihm sodann mit einem liillrt '/nur von mir

schicken werde. Er wird das die Stimme schicken gewiss nicht

Ã¼bel aufnehmenÂ« u. s. w. â�� Ferner schreibt der Erzherzog an

Beethoven**) u.a.: Â»Ã¼ebermorgen Donnerstags ist um '/t6Uhr

abends wieder Musik bei dem FÃ¼rsten Lobkowitz, und ich soll

daselbst die Sonate mit dem Rhode wiederholenÂ« u. s. w.

Aus allen diesen Mittheilungen geht hervor erstens: dass

die Sonate Op. 96 gegen Ende des Jahres <8I2 componirt und

wahrscheinlich zum ersten Mal am Dienstag den 29. Dec. 4842

in einer Gesellschaft bei FÃ¼rst Lobkowilz gespielt wurde; zwei-

tens: dass sie mit RÃ¼cksicht auf Rode's Spiel geschrieben

wurde.***) So hat denn Carl Czerny Recht, wenn er S. 87

des vierten Theils seiner grossen Pianoforte-Schule sagt: Â»Diese

Sonate (Op. 96) wurde um 1842 fÃ¼r den berÃ¼hmten Violin-

kÃ¼nstler Rode geschriebenÂ«.

Auffallend ist die Aehnlichkeit des Anfangs des letzten

Salzes der Sonate mit dem Lied des Jobsen in J. A. Hiller's

Operette Â»Der lustige SchusterÂ», welches so anrÃ¤ngt

Vivace.

-ft

Der Knie-riem blei - bet, mei - ner Treu"! die

mit dem Text: Â«0 dass ich dir vom stillen AugeÂ« u. s. w. (vgl. The-

matisches Verzeichniss der im Druck erschienenen Werke Beel-

hoven's, 1. Auflage, S. 483) und zwar zu derjenigen Bearbeitung

dieses Liedes, bei welcher die begleitende Pianofortestimme Triolen-

bewegung hat. Aus den Daten, die oben weiter mitgetheill werden,

geht hervor, dass diese Bearbeitung frÃ¼hestens Im December 4841

entstanden sein kann und dass sie also nicht, wie irgendwo ange-

geben, von den zwei Bearbeitungen des Liedes die frÃ¼here oder erste,

sondern die zweite oder spatere ist.

â�¢) Rode wer im December 4841 nach Wien gekommen. Sein

erstes Concert gab er am 6. Januar 4843. Vergl. die Linzer musika-

lische Zeitung vom Â»4. Januar 4843, die Leipziger Allg. Musik. Zei-

tung vom SO. Januar und 47. Februar 4843.

*â�¢) Das Original des Briefes ist im Besitz von Friedrich Amerling

in Wien.

â�¢Â«â�¢) In der Leipziger Allg. Musik. Zeitung vom Jahre4804 (111,558)

wird gesagt, dass Rode's Spiel sich durch Grazie und Delicalesse

auszeichnet, dass es immer angenehm, immer rein bleibt, aber xu-

weilen etwas kalt wird u. s. w. â�� Was anderwÃ¤rts milgetheilt wird,

Beethoven habe fÃ¼r Rode eine Â»kÃ¶stliche RomanzeÂ« IdeiictmuÂ» ro-

mance] geschrieben, mag auf einer Verwechselung beruhen.
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Ob Beethoven das Lied gekannt hat? â��

BÃ¼ckblicke auf die jÃ¼ngst verflossene

MÃ¼nchener Concert-Saison.

(Schlau.)

H.

Wahre Feslabende fÃ¼r den gewÃ¤hlteren Kreis der hiesigen

Musikfreunde bildeten auch in der vergangenen Concerlsaison

die von â�¢ Herrn Hofkapellmeister WÃ¼llner geleiteten beiden

Soiri'i-ii der kgl. Vocalkapel l e. Die Leistungen dieses

mit einer Elite von guten SÃ¤ngern und SÃ¤ngerinnen besetzten

Chores Ã¼ber das beschrÃ¤nkte Gebiet der Begleitung des Iloi-

gotlesdienstes hinausgehoben, dem Concert-Publikum zugÃ¤ng-

lich gemacht und in vollendeter Weise verfeinert zu haben, ist

entschieden Wiillner's grÃ¶ssles Verdienst, das selbst von allen

seinen Gegnern rÃ¼'ckhallslos anerkannt wird.

Jede der vielen an beiden Abenden producirlen Nummern

wurde ihrem Charakter und Inhalt gemÃ¤'ss vollendet zu GehÃ¶r

gebracht. WÃ¼rde man nicht den Chor vor sich sehen und die

Worte vernehmen, man kÃ¶nnte glauben, Eine Stimme zu hÃ¶-

ren, die nur durch Eines Willen geleitet ertÃ¶nt; so gross ist die

GleichmÃ¤sslgkeil aller Nuancen, welche die vielen von Einem

in rechter Weise beeinflusslen krÃ¤ftigen Stimmen zu Ã¤ussern

vermÃ¶gen.

Alle einzelnen Piecen hier aufzuzÃ¤hlen, scheint nicht am

Platze; es genÃ¼gt einige derselben hervorzuheben : so zwei rei-

zende altenglische Madrigale von Horley und Weelkes; eine

prÃ¤chtige, fÃ¼r die SÃ¤nger aber etwas ermÃ¼dende doppelchÃ¶rige

Motette von Bach ; Â»Hodie Christus est naivst, eine der schÃ¶n-

sten Compositionen Paleslrina's ; zwei sehr lustige altitalienische

Tanzlieder von Gastoldi; zwei vierstimmige Lieder von Haupt-

mann und zwei doppelchÃ¶rige GesÃ¤nge von Schumann. Zur

erstmaligen AuffÃ¼hrung gelangte eine neue sehr charakteristi-

sche Composilion von Job. Bralims: Gesang aus Â«FingalÂ« von

0-isian fÃ¼r Frauenstimmen, Harfe und zwei HÃ¶rner, welche In-

strumenlirnng einer vortrefflichen Wirkung gewiss nicht ent-

behrt hÃ¤ltÂ«, wenn die HÃ¶rner etwas discreter begleitet hÃ¤tten.

Uebrigens wÃ¤re es sehr wÃ¼nschenswerth, hier Ã¶fters Compo-

sitionen dieses hÃ¶chst bedeutenden Meislers, insbesondere

dessen neuestes Werk Â»Ein deutsches RequiemÂ» recht bald auf-

gefÃ¼hrt zu hÃ¶ren.

Die SolovortrÃ¤ge in den Concerten brachten die Damen

von Mangsll und Seyler (Duett von Clari), Letztere allein

(zwei altdeutsche Volkslieder) und Frau Diez (zwei Lieder

von Gluck und HÃ¤ndel) in vollendetster Weise und unter dem

grÃ¶ssten Beifall des Publikums, welcher bei Frau Seyler und

Diez nicht ruhte, bis sie sich zu einer Wiederholung bewegen

Hessen. Diese drei Damen mÃ¶gen mit Recht die StÃ¼tzen und

TrÃ¤gerinnen der wahren, leider immer seltener werdenden

Gesangskunst dahier genannt werden und mit Fug allen Ã¼bri-

gen SÃ¤ngerinnen zum Musler dienen.

NÃ¤chst ihnen sang Herr Kindermann eine einfache, edle

Arie von Stradella vorzÃ¼glich. Eine wohlthuende Neuerung

gegen frÃ¼her war die Einlage von ein paar InslrumentalstÃ¼cken

zwischen die GesangsvortrSge, wodurch die lange Reihe dieser

fÃ¼r Vortragende und HÃ¶rer minder ermÃ¼dend war. So spielte

im ersten Concerle der Violinist Venzl die Fdur-Romanze von

Beethoven und liess dabei seine hÃ¼bsche Technik und vollen

Ton bewundern, wÃ¤hrend allerdings bezÃ¼glich der Auffassung

Manches zu wÃ¼nschen Ã¼brig blieb. In jeder Weise befriedigend

war jedoch der Vertrag des Cellisten Hrn. Werner in zwei

StÃ¼cken von Pergolese und Bach im zweiten Concerte.

Wir glauben nicht zu viel zu sagen, wenn wir behaupten,

dass diese Concerte fÃ¼r die wahren Musikfreunde dahier jetzt

den grÃ¶ssten und reinsten Genuss bieten. MÃ¶ge, wie bisher

der immer grÃ¶ssere Andrang von ZuhÃ¶rern eine Uebersiede-

lung aus dem akustisch weil ungÃ¼nstigeren Saal der Musik-

schule in den grossen Odeonssaal bewirkte, auch fernerhin das

Gedeihen dieses vortrefflichen Institutes in jeder Beziehung

fortschreiten.

III.

Quartett-Soireen haben wir vier zu verzeichnen;

denn ausser unserer hiesigen Quartett-Gesellschaft, welche un-

ter Wallher's trefflicher AnfÃ¼hrung dreimal auftrat, liess sich

auch das Florentiner Quartett einmal hÃ¶ren, dessen Pro-

duction, an sich schon erwÃ¤hnenswerlh genug, uns den inter-

essantesten Stoff zu Vergleichen bietet. Ohne damit unserem

einheimischen Quartette irgend einen seiner vielen VorzÃ¼ge

absprechen zu wollen, muss doch zugegeben werden, dass die

Fremden ein unvergleichliches Zusammenspiel voraus haben.

Wie bei den Concerten unserer Vocalkapelle, glaubt man auch

hier nur einen KÃ¼nstler zu hÃ¶ren; so weiss sich jeder dersel-

ben dem Ã¤ndern anzuschmiegen und unterzuordnen. Hingegen

ist nicht zu leugnen, dass bei uns insbesondere Viola und Cello

in krÃ¤ftigeren HÃ¤nden ist, als bei jenen. Uebrigens gewÃ¤hrte

ihre VorfÃ¼hrung des Quarletls von Mozart (G-dur) und Beet-

hoven (Bs-dur) ausserordentlichen Genuss. Nur schade, dass

die stets willkommenen GÃ¤ste auch Zeit und MÃ¼he mit einem

ziemlich unbedeutenden Quartett von Herbeck vergeudeten.

Nach solchen VorlÃ¤ufern halte unser MÃ¼nchener Quartett

in seiner ersten Soiree einen harten Sland und konnte nicht

ganz unbedingl befriedigen. Dazu mag allerdings auch der Um-

stand beigelragen haben, dass Herr C. Ramftler, der fÃ¼r diesen

Cyklus die Partie des verdienten Secundgeigers Herrn Closner

Ã¼bernommen hatte, mit den Ã¼brigen Herren noch nicht sojganz

zusammengespiell war. Leider zeigt auch Herr Jos. Wallher,

der unbestritten zÂ« den ersten lebenden Geigenvirtuosen ge-

hÃ¶rt, wohl gerade, um seine Meisterschaft im vollsten Lichte

glÃ¤nzen zu lassen, eine bedauerliche Vorliebe, die Finales in

zu schnellem Tempo zu nehmen, was der Klarheit und Reinheit

der AusfÃ¼hrung und des VerstÃ¤ndnisses ungemein schadet.

Unter den Quartetten der ersten Soiree (Haydn, F-dur; Mozart,

D-dur; Beethoven, E-moll) war im Ensemble das von Mozart

das vollendetste, wÃ¤hrend bei dem von Haydn anfangs auch

die Stimmung der Instrumenle keine ganz reine war.

Welches von den in den beiden anderen Soireen aufge-

fÃ¼hrten Quartetten (Haydn, Es-diir; Mozart, A-dur; Beethoven,

F-dur und A-moll; Cherubini, Es-dur, und Schumann, A-moll)

sich der gelungensten Wiedergabe erfreute, isl schwer zu

sagen. Ganz besonders hervorragender schien uns jedoch der

Vortrag des Quartetts in A-moll von Beethoven und des von

Cherubini. Wenn wir uns fÃ¼r die Zukunft ausser der Bitte um

eine gleich vortreffliche Fortsetzung der Quarletlabende wie

bisher noch einen Wunsch auszusprechen erlauben, so glauben

wir den KÃ¼nsllern und Kunslfreunden einen Gefallen zu er-

weisen, wenn wir erinnern, dass in dieser Saison Mendels-

sohn und Schuberl vÃ¶llig ruhlen, und dass insbesondere eine

BerÃ¼cksichtigung des Schubert'schen neu enldecklen Bdel-

sleines, des Quartetls in G-dur, hÃ¶chst dankenswertb wÃ¤re.

IV.

Nach der Betrachlung dieser regelmÃ¤Ã�igen Concerlcyklen

erÃ¼brigen uns noch einige Worte Ã¼ber die einzelnen Con-

cerle vergangener Saison.
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Entschieden am meisten Interesse unter denselben boten

zwei Concerte des Pianisten Tausig aus Berlin, der mit BÃ¼low

und Rubinstein um den Ruhm, der erste der lebenden und

wirkenden ClsvierviHuosen zu sein, streitet. Indem wir unser-

seits eine endgiltige Entscheidung dieser Frage fÃ¼r nahezu un-

mÃ¶glich halten, kÃ¶nnen wir uns hÃ¶chstens die VorzÃ¼ge eines

Jeden veranschaulichen, damit uns der Einzelne selbst wieder

um so hervorragender erscheine.

WÃ¤hrend Rubinstein seinen ganz individuellen und ori-

ginellen Geist walten lÃ¤sst und der Empfindung des HÃ¶rers die

TÃ¶ne und Stimmungen seines eignen Innern bald mit grÃ¶sster

Kraft, bald mit hÃ¶chster Zartheit millheilt, sucht Tausig durch

das klarste, bis in das Feinste ausgearbeitete Spiel und die

grÃ¶sste Ruhe und Sicherheit zu bestricken; und hinwiederum

BÃ¼low weiss sich auf das Vollkommenste in den Geist des

Componisten zu verliefen und, sich seinem Willen beugend,

dessen PersÃ¶nlichkeit zu reprÃ¤sentiere. Hieraus mÃ¶chte aber mit

Recht gefolgert werden, dass, insbesondere bei VorfÃ¼hrung klas-

sischer Werke, BÃ¼low den richtigen Weg einschlagt. Und in der

Thal, obwohl Chopin und Schumann kaum einen vollendeleren

Interpreten ihrer Werke finden kÃ¶nnen, als Tausig, mÃ¼ssen

wir gestehen, dass wir die Sonalen Op. 53 und 57 von Beet-

hoven durch BÃ¼low schon bewunderungswÃ¼rdiger gehÃ¶rt

haben, als jÃ¼ngst durch jenen, der sich dabei zu sehr als Vir-

tuosen fÃ¼hlen liess.

DarÃ¼ber sind Ã¼berhaupt die hiesigen KÃ¼nstler und Kunst-

freunde aller Parteien einig, dass BÃ¼low als Clavierspieler und

Clavierlebrer hier kaum irgend genÃ¼genden Ersatz finden wird,

obwohl, nebenbei gesagt, sein SchÃ¼ler Scbolz dahier, der

sich auch als gediegener Componlst ausweist, eine bedeutende

Stelle einnimmt.

Ein sehr spÃ¤rlich besuchtes Concert der Pianistin Frau

Ziegler-Legrand, die sich noch mit Thalberg'schen Phan-

tasien Lorbeeren zu erringen sucht, ist kaum der ErwÃ¤hnung

werlh.

Ein von Herrn Benno Walther gegebenes Concert mag

hier ebenfalls nur der VollstÃ¤ndigkeit halber erwÃ¤hnt werden,

da wir die ausgezeichneten Leistungen dieses jungen KÃ¼nstlers

selbst oben schon hervorhoben, wÃ¤hrend FrÃ¤ul. Gungl in dem-

selben nur unser frÃ¼heres Urlheil bestÃ¤tigte.

Beachtenswert!) ist jedoch ein Concert des hiesigen Ora-

torienvereins, welcher unter der trefflichen Leitung Rhein-

b er g er' s das Oratorium Â»JosuaÂ« von HÃ¤ndel recht wacker

auffÃ¼hrte. Die ChÃ¶re waren recht prÃ¤cis einstudirt und in ihrer

einfachen Charakteristik theilweise von Ã¼berwÃ¤ltigender Wir-

kung. Die Sopran- und Altpartie wurden durch die Damen

Leonoff und Ritter lobenswert!) wiedergegeben. Weniger ent-

sprachen die TrÃ¤ger der Tenor- und Basspartie.

Von dem zweimaligen Auftreten des LiedersÃ¤ngers Wal -

len'reiter vermÃ¶gen wir nur vom HÃ¶rensagen zu berichten:

derselbe soll, allerdings mit etwas ausgesungener Stimme,

Schubert'sche, Schumann'scbe und Beethoven'sche Lieder recht

hÃ¼bsch vortragen, dabei aber doch Stockhausen nicht errei-

chen und Ã¼berdies bei seiner zweiten Prodnction eine ausser-

ordenlliche Unsicherheit gezeigt haben.

Cm dem MÃ¤nnergesang noch einige Worte zu widmen,

mag mitgelheilt werden, dass derselbe am Ireueslen vom aka-

demischen Gesangverein gepflegt wird, wie derselbe wieder

in einer recht gelungenen Unterhaltung bewies. Dessen Lei-

stungen kÃ¶nnten nahezu auf das PrÃ¤dicat Â»kÃ¼nstlerischÂ« An-

spruch machen, wenn sein verdienstvoller Dirigent, Rechts-

prakticant Heurung, vielleicht noch zwei Dinge berÃ¼cksich-

tigen wÃ¼rde: die GegensÃ¤tze von piano und /orte weniger

schroff und unvermittelt gegenÃ¼ber zu stellen, und gewisse

Namen, wie Beschnitt, Becker etc., ein- fÃ¼r allemal aus den

Programmen fernzuhalten, dafÃ¼r aber Franz Schobert's herr-

liche Compositionen fÃ¼r MÃ¤nnergesang nicht ganz zu vergessen.

Von grossem Interesse war jedoch die gelungene AuffÃ¼hrung

des neuen hÃ¶chst bedeutenden Werkes von Gernsheim : Â»RÃ¶mi-

sche LeichenfeierÂ«, des Schlusschores aus Â«FrilhjofÂ« von Bruch

und einiger kleinerer Lieder von Gade.

MÃ¶chte es uns gelungen sein, durch vorstehende Zeilen ein

zutreffendes Bild der hiesigen MusikzustÃ¤nde gegeben zu haben.

Eines ist jedenfalls an denselben mangelhaft: es fehlt dem

gegenwÃ¤rtigen musikalischen Leben in MÃ¼nchen ein Centrum,

um das sich alles Uebrige gruppiren kÃ¶nnte, welches frÃ¼her

Lachner in so wÃ¼rdiger Weise darzustellen wussle, und das

auch BÃ¼low darauf mit grosser Geschicklichkeit fÃ¼r sich in An-

spruch nahm. S.

Berichte. Nachrichten and Bemerkungen.

* Wien. Die formelle Besitzergreifung des neuen

HauseÂ» durch die Â»Gesellschaft der MusikfreundeÂ« ge-

schah erst in diesen Tagen, bei welcher Gelegenheit auch mehrere

BefÃ¶rderer zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden. Der PrÃ¤ses derGe-

sellschaft, Dr. Egger, gedachte anerkennend Aller, welche das Werk

gefÃ¶rdert halten, bemerkte aber auch, dass die Zahl der sogenann-

ten Â»Stiften hinter den Erwartungen zurÃ¼ckgeblieben sei und nicht

den pecuniÃ¤ren Gewinn gebracht habe, welchen man sich davon

versprochen. Beinabe wlre dieser Act der Besitzergreifung eines

leidlich fertigen Hauses unmÃ¶glich geworden oder doch auf Jahre

verschoben, denn schon 44 Tage nach der Schlusssleinlegung (im

Januar) brach in dem neuen Hause Feuer aus, welches demselben

leicht das Schicksal des Dresdener Theaters liatie bereiten kÃ¶nnen.

Die Â»VorkehrungenÂ« waren darnach. Frau Schumann, welche da-

mals dort concertirte und bereits ihre drei angekÃ¼ndigten Abende

gegeben hatte, liess auf allgemeinen Wunsch noch ein viertes Con-

cert folgen, und zwar im kleinen Saale des neuen Hauses, welcher

bei dieser Gelegenheit eingeweiht wurde. Eine Stunde nach diesem

Concert wurde in der Garderobe Feuer bemerkt. Der Gehulfe'des

Hausmeisters lief auf die Strasse und rief Â»FeuertÂ« Die Polizei aber,

welche um diese Zeit Ruhe haben wollte, sperrte Ihn ein. Im Hause

wollte min den WasserbehÃ¤lter Ã¼fTnen , konnte aber den SchlÃ¼ssel

nicht finden. Unter so Â»gcmuthlichenÂ« UmstÃ¼nden, die spÃ¤ter in Zei-

tungs-Erklarungen als Â»bedauerliche MissversiandnisseÂ« bezeichnet

wurden, erreichte das Feuer schnell eine Ausdehnung, die arge Ver-

wÃ¼stungen zur Folge hatte. Kein Wunder, wenn sich die Gesell-

schaft in.finanziellen Verlegenheilen befindet, lieber BaufÃ¼brung und

Baukosten enthalten die der Generalversammlung vorgelegten Be-

richte Folgendes. Die Kosten des Baues, der inneren Einrichtung etc.

beliefen sich bisher auf 687,864 fl. und werden noch ausserdem

444,000 fl. zur Vollendung des Baues erforderlich sein. Der Ge-

sammt-Koslenaufwand, Inbegriffen die HÃ¶he des Brandschadens mit

circa 45.000 fl., isl sonach 804,S64 fl., wÃ¤hrend das PrÃ¤liminare nur

mit 550,000 II. beziffert war. Die Direclion war in der Lage, den

Mehraufwand zu bedecken. Es traten 397 GrÃ¼nder mit 384 Grunder-

beitragen und 76 Stifter bei, und der Beitritt vieler Stifter siebt noch

in Aussicht, wie man hofft; so bat sich z. B. ausser dem Stifte

Schollen keines der reichen KlÃ¶ster der Umgebung noch an dem

Unternehmen belhelligl, obwohl diese zuerst berufen waren, mit

ihren reichen Mitteln die Tonkunst zu unterstÃ¼tzen, da ihnen an der

Ausbildung tÃ¼chtiger Organisten etc. gelegen sein musste. Die Direc-

lion hofft auch fÃ¼r die Bedeckung der noch erforderlichen 444,OOOfl.

Sorge tragen zu kÃ¶nnen, doch ist der durch den Brand verursachte

Schaden, der Ausfall der Einnahmen wahrend der Zeit der Renovi-

rungs-Arbeiten unter den gegenwartigen finanziellen VerhÃ¤ltnissen

der Gesellschaft ein sehr empfindlicher Verlust. Dr. B. Schulz

schlÃ¼gt vor, die Grunder und Stifter der Gesellschaft mÃ¶gen eine

zehnpercentige Nachzahlung leisten, um die Direclion aus den finan-

ziellen Verlegenheiten zu befreien. Die Versammlung nimmt diesen

Vorschlag mit lebhafter A cd a mal ton auf, und die Direclion wird

nun ein Circular in dieser Hinsichl an die Â»GrÃ¼nderÂ« und Â«Stifter-

richten. Ob aber besagte Â»GrunderÂ« und Â»StifterÂ« den Vorschlag mit

gleich lebhafter Acclamation aufnehmen werdtn, isl wohl zu be-

zweifeln. Noch misslicher scheinl uns die Hoffnung auf die reichen

KlÃ¶ster der Umgegend, denn die Zeit ist llngst vorÃ¼ber, wo diese

KlÃ¶ster etwas fÃ¼r die Tonkunst thalen. Die Kirchenmusik be-

findet sich in Wien und dessen Umgebung in einem traurigen Zu-

stande â�� worÃ¼ber ein ander Mal.
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* Hannover. Wagner's Â»MeistersingerÂ» sind auch jetzt auf der

hiesigen HolbÃ¼hne aufgefÃ¼hrt, aussei dl sorgsam einstudirt und

ausserlich reich ausgestattet. Die HÃ¶rerschaft spendete vielen Bei-

fall; das Unheil steht, wie immer bei den Werken dieses Tondich-

ters, in schroffem Gegensatz: dort Ã¼berschwengliches Lob und hier

unzufriedener Tadel. Â»Die Meistersingen mischen jedenfalls manches

SchÃ¶ne mit Ã¤usierst Bizarrem und scheinen ihrem SchÃ¶pfer auf dem

Gebiete der heileren Oper nicht gleichen Erfolg xu verheissen, wie

er Â»TannbÃ¤user* und Â»LohengrinÂ« zu Theil wurde, denn Wagner ist,

von allem Uebrigen abgesehen, zu pathetisch fÃ¼r eine komische Oper.

* Hildeshelm. Am U Februar brachte der hiesige Oratorien-

Verein unter der Leitung Â»eines trefflichen Dirigenten, des Dom-

Musikdireclors Nick , HÃ¤ndel'Â» -Messias, zur AuffÃ¼hrung, und mÃ¼s-

sen wir dieselbe als sehr gelungen bezeichnen. NÃ¤chst den mit

grÃ¶saler PrÃ¤zision und feiner Nttancirung vorgetragenen ChÃ¶ren, von

denen einige von wahrhaft ergreifender Wirkung waren, traten be-

sonders die Bass-Soli als Glanzpunkte hervor. Herr Bietzacher,

Mitglied der kgl. Oper in Hannover, welcher dieselben Ã�bernommen

hatte, bewÃ¤hrte seinen Ruf als tÃ¼chtiger Oratorien-SÃ¤nger, indem er

es verstand, die dem Oratorium gebÃ¼hrende ruhige Wurde mit einem

lebenswarmen, ja begeisterten Vortrage in schÃ¶nsten Einklang zu

bringen. Die Ã¼brigen Solopartien wurden von Dilettanten recht

wacker vorgetragen.

â�¢W Nachdem kÃ¼rzlich Emma Brandes aus Schwerin durch ihr

Clavierspiel Aufsehen erregte, concerlirt jetzt ein gleichaltriges

â�¢KindÂ« aus Wien mit demselben Erfolge. Man schreibt uns darÃ¼ber

auÂ« Landlberg a. Â¥. u. a.: Â»Ein hÃ¶chst merkwÃ¼rdiger ZÃ¶gling des

Wiener Conservatorinms hat sich seit Kurzem auf Reisen begeben

und nach seinem Auftreten in Prag und Wien auch in unserer Stadt

zwei Concene veranstaltet. Es ist dies Laura Kabrer, eine Cla-

viervirtuotin von vierzehn Jahren. KÃ¶rperlich wie geistig in jeder

anderen Beziehung bis jetzt nur wenig entwickelt, zeigt sich dieseÂ«

Kind, sowie es die HÃ¤nde auf die Tasten legt, als vollkommener

Meister seines Instruments, dem nichts zu schwer ist, weder die

Giga am variaiioni (Op. 9l) von Raff, noch die Hhnpsodie hmgroite

oder die Transscription des TannbÃ¤user- Marsches von Liszt. In

allen SUdten, in denen sich das Wunderkind bis jetzt hat hÃ¶ren

lassen, bat sich die Kritik hÃ¶chst gÃ¼nstig Ã¼ber dasselbe geaussert,

so Ambros in Prag, Gumprecht und Wuerst in Berlin; auch Liszt

hat der jungeo KÃ¼nstlerin in einem schmeichelhaften Briefe seine

volle Anerkennung ausgesprochen. Auffassung und Vorlrag der

kleinen Virtuosin zeigen eine bei ihrem Aller unbegreifliche Gereift-

beil ; doch vielleicht noch wunderbarer als diese Begabung ist die

Leichtigkeit, mit der das MÃ¤dchen, ohne sich je Ã¼bertrieben mit

Uebungen anzustrengen, in der kurzen Zeit von vier Jahren alle

Schwierigkeiten der Technik vollstÃ¤ndig Ã�berwunden hat. Auch als

Componislin hatten wir Gelegenheit Laura Kahrer kennen zu lernen

und auch auf diesem Gebiete setzte sie uns durch Reichthum der

Erfindung und Frische der Melodien nicht minder als durch wirk-

same Verarbeitung derselben in Erstaunen*. â�� Wir denken Ã¼bri-

gens, der Ciavierwunder hatten wir nachgerade genug, und wÃ¼rden

sehr dankbar sein, wenn die gÃ¼tige Vorsehung uns zur Ausgleichung

demnÃ¤chst einige G e s a n gwunder schenken mÃ¶chte.

$. Prag. F. D. Das Conservalorium bereitet fÃ¼r die Fastenzeit

bedeutende Concerte vor, bei welchen in erster Linie berÃ¼hmte

Kunstler, wie der Violinvirtuose Wilbelmj und Clara Schumann,

ferner Franz Lachner mit seiner neuesten SuitÂ« ins Feld rÃ¼cken wer-

den. Es ist ein grosaes Verdienst, welches sich Director Krejii bei

Uebernahme der Leitung des Conservatoriums dadurch erworben

hat, das* er das bisher bestandene Verfahren, in jenen Fastencon-

certeo einige Solonummern von SchÃ¼lern vortragen zu lassen, ab-

schaffte. Abgesehen davon, dasa auch bei der grÃ¶ssten MÃ¼he, die

lieh Lehrer und ZÃ¶glinge gaben, das SchÃ¼lerhafte Ã¼berall hervor-

stach und der Production mehr die FÃ¤rbung einer PrÃ¼fung als eines

Concertes gab, trat noch ein bedeutender Nachlheil dadurch her-

vor, dass die SchÃ¼ler durch den billigen Applaus und eine nach-

sichtige Kritik eitel gemacht wurden und ihr KÃ¶nnen mehr in

Aeusserlichkeiten wie in der Tiefe und dem innern Wesen der Musik

resultirte. â�� Rubinslein hat unsere Stadt mit einem Concert be-

ehrt. Ich sage beehrt, weil die KÃ¼nstler es heutzutage als eine Gnade

ansehen, dem Publikum einen Kunstgenuss zu verschaffen; das

arme, einst vielumworbene Prag, der PrÃ¼fstein der KÃ¼nstler, wird,

wie man sagt, nur eben mit hingenommen und mit Kleinigkeiten ab-

gespeist. Auch in Rubinstein's Concerte vermisste man die Reich-

haltigkeit des sonst Ã¼blichen Programms; vier kleinere National-

tanze neuester Composilion, das Andante aus Schubert's I. Hefte der

Homtm muticati und der TÃ¼rkische Marsch aus den Â»Ruinen von

AlbenÂ«: das waren die hervorstechendsten Punkte des Programms,

in denen die Eitelkeit als Compositeur doch zu sehr hervorblickte.

â�� Im Theater ging Â»Guido und GinevraÂ« und Â»Indra* Ã¼ber die Breier;

das sind Â»unsere NovitÃ¤tenÂ« und wir hoffen auf Besserung; mÃ¶ge

dieselbe recht bald in ErfÃ¼llung gehen.

* Kopenhagen. (Scbluss.j Eine andere Oper von besonderem

Interesse war Gluck's Â»Ipbigenia In AulisÂ« in neuer Einstudirung und

mit zum Theil neuer Besetzung. Die majestÃ¤tische, ewig junge Mu-

sik des grossen Meislers fÃ¼llte das Maus viele Mal* hinler einander.

Zwei Debulanlen ballen Hauptpnrlien darin und zufallig waren es

beide geborene Theaterkinder, deren Mutter vor zwanzig Jahren als

bedeutende Sangerionen in der dÃ¤nischen Oper wirkten. Der junge

Baritonist, Herr Simonien, sang und spielte den Agamemnon wie

ein all bewahrter KÃ¼nstler. Die grosaen Stimmmittel, in Verbindung

mit einem bedeutenden dramatischen Talent und einer stattlichen

PersÃ¶nlichkeit, sichern ihm die glÃ¤nzendste Aufnahme vor jedem

Publikum. Auch als Â»Hans HeilingÂ« hat er sich bereits verdiente

Lorbeeren errungen. Als Iphigenia trat, in zweiter Rolle (die Agathe

im Â»FreischÃ¼tz* ging nÃ¤mlich schon voraus) eine achtzehnjÃ¤hrige,

hÃ¶chst liebenswÃ¼rdige und in reinster Begeisterung sich dar Kunst

weihende junge Dame auf. Es ist die Tochter von DÃ¤nemarks frucht-

barstem Liedercomponisten, des Stifters und Directors des hiesigen

Cacilienvereins, H. Rung, Frl. Sophie Rung. Ein inniger, Seelen-

voller Gesang eines lieblichen, ausgebildeten Mezto-Soprans, ein

tief gefÃ¼hltes, natÃ¼rlich richtiges Spiel gaben der Darstellung dieser

Iphigenie einen eigenthÃ¼mlichen Reiz und Hessen uns fast vergessen,

dass die Kraft der Stimme und die etwas schmÃ¤chtige, zierliche,

kleine Gestalt weder den Vorstellungen von der Braut eines Achilles

ganz entsprach, noch dem grossen Stile der Gluck'schen Oper ganz

angemessen war. Die Mutter der jungen Dame, welche noch !â�¢â�¢!>;.

aber der BÃ¼hne entsagl hat, Ist eine geborene Deutsche. Sie kam als

junge Schauspielerin mit einer deutschen reisenden Truppe, der

Becker'schen, hierher, und fand so grossen Beifall, dass man sie fÃ¼r

die dÃ¤nische Nationaloper engagirte. Als Frl. Lichtenstein, und spa-

ter Frau Rung, sang sie dann viele erste Partien, u. a. die der Â»Klein

Kirslin*, in der nach sogenannlenKtmpeweisenmoliven componirten

Oper gleichen Namens von J. P. E. Hartmann. In dieser Oper schuf

derselbe den eigenlhttmlich national-dÃ¤nischen Musikstil, wodurch

Gade spÃ¤ter auch in Deutschland so grosse Erfolge erzielte, wÃ¤hrend

der VorgÃ¤nger daselbst wenig gekannt ist. â�� Das Ballet brachte,

als Novitai, eine neue prÃ¤chtige and poesievolle Arbeit deÂ» uner-

schÃ¶pflichen Bournonville Â»Cort Adeler in Venedig* mit Musik von

P. Heise. Cort Adeler war ein im 47. Jahrhundert lebender Norwe-

ger von niederer Herkunft, der sich im venetianischen Dienst den

Ruhm eines grossen Seehelden erwarb. Seine romantischen Schick-

sale in dem malerischen Venedig hat Merr Bournonville mit dem

grÃ¶ssten Geschick benutzt und dies Tanzpoem seinen zahlreichen

frÃ¼heren Werken hinzugefÃ¼gt. Ehe wir das Naiionaltbeater verlas-

sen, fÃ¼gen wir noch hinzu, dass die Wagner'scbe Oper Â»Lobeogrin*

im MÃ¤rz zur AuffÃ¼hrung kommen wird. â�� Der Musikverein

fÃ¼hrte unter Gade's Leitung im letzten grossen Concert den .erMW

Act von Gluck's Â»Alceste* auf und erreichte damit die grossartigste

Wirkung. Die jetzt auch in Deutschland bekannte SÃ¤ngerin, Frau

Zink, sang die Alceste, so wie auf dem Theater in der Oper Â»Iphi-

genia in AulisÂ« die Klylemnestra, mit grasser Brsvour und einer

Energie, die man sonst an dÃ¤nischen SÃ¤ngern und SÃ¤ngerinnen oft

vermisst. â�� Der CÃ¤cilienverein brachteRossini's nachgelassenÂ«

â�¢Jflna soleimtn zur AusfÃ¼hrung, wohl mehr als eine Art Curiosnm

und um dem Vorwurf der Einseitigkeit zu begegnen, denn der oben

genannte Director Rnng ist ein begeisterter Verehrer Palestrina's,

den er kennt und zu wÃ¼rdigen weiss, wie wenig Andere. Auch ein

grosser, sogenannter Musikerverein giebt hier Concerte und fÃ¼hrtÂ« n.Â«.

durch 410 Musiker Scbubert's Symphonie in C-moll, so wie neue

Arbeiten des dÃ¤nischen Componisten Hornemann und dea schwe-

dischen, hier lebenden Componisten A. Aubenson, auf. Von dem

Letzleren stammt die charaktervolle Musik zu der BjÃ¶roson'scben

TragÃ¶die Â»Hulda*, welche durch die AuffÃ¼hrungen In Mannheim and

Meiningen auch in Deutschland bekannt wurde.
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ANZEIGER

[44] Im Verlage von Robert Seite in Leipzig erschienen soeben :

Sechs Lieder

t'iii- -vlerertimmiipen

componirt von

Albert Dietrich.

Heft l* Partitur und Stimmen

Stimmen einzeln .

leR 2, Partitur and Stimmen

Stimmen einzeln .

. . . Preis 45 Ngr.

. . - a 3} Ngr.

Preis 4 Thlr. 4 0 Ngr.

- Ã¤ 6j Ngr.

[*Â»] Verlag von Breitkopf & Harte! in Leipzig.

J. Haydn's Quartette

fflr 2 Violinen, Viola nnd Violoncell.

Zorn Gebrauch im Gewandhause zu Leipzig und im Conservatortum

der Musik daselbst genau bezeichnet und herausgegeben von

(Op. 10. Nr. 4) Ddur .

(Op. 33. Nr. 1) Esdur

(Op. 33. Nr. 8) Cdur

(Op. 54. Nr. 4) Gdur

(Op. 64. Nr. 3) Bdur

(Op. 64. Nr. 4) Gdur

(Op. 64. Nr. 5) Ddur

(Op. 74. Nr. 8) Gmoll

9. (Op..78. Nr. 4] Gdur

40. (Op. 76. Nr. S) Dmoll

44. (Op. 76. Nr. S) Cdur

4Â». (Op. 76. Nr. 4) Bdur

41. (Gp. 76. Nr. 5) Ddur

44. (Op. 77. Nr. 4) Gdur

45. (Op. 77. Nr. I) Fdur

5

5

5

5

4 40

1 4Â»

Diese Ausgabe der vorzuglichsten und beliebtesten Quartette

von Haydn kommt einem lebhaften BedÃ¼rfniss der Quarteltspieler

entgegen. Sie giebt eine treffliche Anleitung zum Vortrag dieser

Meisterwerke, in welchem der Herausgeber selbst als Meister allge-

mein anerkannt ist.

J. S. Bach's Klavierwerke.

Hit Fingersatz und Yortragszeichen zum Gebrauch im

Conservatorium der Musik in Leipzig versehen von

Carl Reinecke.

Knier lind. Nr. 4. 41 kleine PrÃ¤ludien. 41 Ngr. Nr. 1. 45 zweistim-

â�¢ mige Invenlionen. 45 Ngr. Nr. 3. 45 dreistimmige Inventionen.

48 Ngr. Nr. 4. Capriccio Ã�ber die Abreise eines Freundes. 6 Ngr.

Nr. 5. Die 6 kleinen (franzÃ¶sischen) Suiten. 4 Thlr. :< Ngr.

ZwHtfr BÂ«nd. Sechs englische Suiten. Nr. 4. Adur. 41 Ngr. Nr. 1.

Amoll. 41 Ngr. Nr. S. Gmoll. 41 Ngr. Nr. 4. Fdur. 41 Ngr.

Nr. 5. Gmoll. 41 Ngr. Nr. 6. Dmoll. 45 Npr.

Dritter Bind. Der Â»KlavierÃ¼bungÂ« erster Theil. Sechs Partiten.

Nr. 4. Bdnr. Â» Nur. Nr. 1. r ,â��â��11 41 Ngr. Nr. 3. Amoll. 41 Ngr.

Nr. 4. Ddur. 48 Ngr. Nr. 5. Gdur. 41 Ngr. Nr. 6. E moll. 48 Ngr.

Tinter Band. Der Â«KlavierUbung. zweiter Theil. Nr. 4. Italienisches

Concert. 41 Ngr. Nr. 1. Die Partita oder franzÃ¶sische OuvertÃ¼re.

45 Ngr. Nr. 8. Vier Duette. 41 Ngr. Nr. 4. Arie mit 80 VerÃ¤nde-

rungen (Goldberg'sche Variationen). 4 Thlr. 3 Ngr.

FÃ¼nrtrr Band. Das wohltemperirte Klavier. I. Theil. l Thlr. 6 Ngr.

Sechster Band. Das wohltemperirte Klavier. II. Theil. a Thlr. 14 Ngr.

Slfbrnlfr Bind. Nr. 4. Drei Toccaten. Gmoll. Dmoll. Fismoll. 17 Ngr.

Nr. 1. Fuge. Amoll. 9 Ngr. Nr. 3. Phantasie und Fuge. Amoll.

6 Ngr. Nr. 4. Chromatische Phantasie und Fuge. Dmoll. 4l Ngr.

Nr. 5 Zwei Phantasien. Cmoll 6 Ngr. Nr. 6. PrÃ¤ludium und

Fuge. Esdur. 9 Ngr. Nr. 7. Zwei PrÃ¤ludien u. Fughelten. Dmoll.

Emoll. 6 Ngr. Nr. 8. Zwei Fugen. Cdur. 6 Ngr. Nr. 9. Drei

Fugen. Cmoll. E moll. Dmoll. 9 Ngr.

[48] In einer berg. Kreisstadt ist die Stelle eines â�¢nsiklebrers zu

besetzen Das Einkommen wurde sich durch Privat-Unlerricht, Lei-

tung zweier Gesangvereine und Concerte auf Tblr. 800â��4000 be-

laufen, ev. ein Fixum zugesichert werden kÃ¶nnen.

Musikalisch tÃ¼chtig gebildete Bewerber, die auch im Orchester-

wesen grundlich erfahren sind, wollen ihre Offerten unter G M. in

der Eip. d. Ztg. bis zum 10 d. einreichen.

[Â»*]

Verlag von Breitkopf & HÃ¤rtel in Leipzig.

J. S. Bach's MatthÃ¤us-Passion

fÃ¼r Pianoforle mit BeifÃ¼gung der Textworle, bearbeitet von

S. Bagge. Pr. i Thlr.

Diese Ausgabe dient zunÃ¤chst zum Genuss des Werkes am Cia-

vier, zugleich ist sie aber sehr bequem zum Nachlesen in Proben und

AuffÃ¼hrungen.

[*Â»] Soeben erschienen im Verlage von Robert SeitÂ»

in Leipzig:

Compositionen

von

August Klughardt,

Musikdirector tm Horthealer zu WeinÂ»r.

Op. 12. Drei Lieder: An den FrÃ¼hling, â�� Voglein, wohin

so schnell T, â�� Mein Liebchen, fÃ¼r eine Singstimme mit Beglei-

tung des Pianoforte. Pr. 10 Ngr.

Op. 14. Zwei GesÃ¤nge: Mi^non von Goethe und Zul6ikha

von Bodenstedt, fUr eine Singstimme mit Begleitung des Piano-

forle. Pr. 47l Ngr.

Op. 20. Liebestraum. Ein Cyklus von sechs Gesangen

(Dichtungen von H. Heine), fÃ¼r eine Alt- oder Baritonslimme mit

Begleitung des Pianoforte. Pr. 10 Ngr.

Obige Lieder werden besonderer Beachtung bestens empfohlen.

Einfachheit, verbunden mit reicher Melodik, unter Vermeidung aller

TrivialitÃ¤t, â�� alle diese guten Eigenschaften mttssen binnen Kurzem

die Aufmerksamkeit des singenden Publikums auf den hochbegab-

ten Liedercomponisten ziehen. Die Lieder wurden soeben versandt

und sind also auch zur Ansicht zu bekommen.

[*â�¢] Verlag von

J. Rieter - Biedermann in Leipzig und Winlerthur.

HILLER-ALBÃ�M.

Leichte Lieder und TÃ¤nze

fÃ¼r das Pianoforte

componirt und

der musikalischen Jugend gewidmet

Op. H7. Pr. 3% Thlr.

Inhalt: Nr. 4. Marsch. Nr. 1. IrlÃ¤ndisches Lied. Nr. S. Barcarole

Nr. 4. AltfranzÃ¶sisches Lied. Nr. 5. Hirtenlied. Nr. 6. Zwie-

gesang. Nr. 7. Deutsches Lied. Nr. 8. Romanze. Nr. 9. BÃ¶h-

misches Lied. Nr. 40. Carillon. Nr. 4 4. Choral. Nr. 41. Solda-

tenlied. Nr. 43. Standchen. Nr. 44. Trauermarsch. Nr. 45. Me-

nuett. Nr. 46. Ballade. Nr. 47. LBndler. Nr. 48. Poloisches

Lied. Nr. 4 9. Schottisches Lied. Nr. SO. Galopp. Nr. J4. Elegie.

Nr. 11. Gigue. Nr. 13. Wiegenlied. Nr. )4. Jagerlied.

Nr. 15. Ghasel. Nr. 16. Russisches Lied. Nr. 17. Geschwind-

Harsch. Nr. 18. Fandango. Nr. 19. Gavotte. Nr. 30. Geist-

liches Lied. Nr. 3l. Italienisches Lied. Nr. 31. Courante.

Nr. 33. Kuhreigen. Nr. 84. Walzer. Nr. 35. Spinnlied.

Nr. 86. Mazurka. Nr. 87. Sarabande. Nr. 38. Tarantella.

Nr. 89. Schwedisches Lied. Nr. 40. Polonaise.

Verantwortlicher Redakteur: Wilhelm Werner in Leipzig.

Verleger: J. RIeter-Biedennann in Leipzig und Winterthur. â�� Druck von Brcitkopf und Hartel in Leipzig.
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Allgemeine
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V. Jahrgang.

Inhalt: Ueber die Eintheilung der Intervalle in Consonanzen und Dissonanzen bei den Ã¤ltesten Mensuralisten (Fortsetzung). â�� Beel-

hoveniana. XXVâ��XXVIII. â�� Ein Passionsspiel aus Obergrand. â�� Berichte. Nachrichten und Bemerkungen. â�� Anzeiger.

Aufforderung zur Subscription.

Mit nÃ¤chster Nummer schliesst das erste Quartal der Allgemeinen Musikalischen Zeitung. Ich

ersuche die geehrten Abonnenten, die nicht schon auf den ganzen Jahrgang abonnirt haben, ihre Bestel-

lungen auf das zweite Quartal schleunigst aufgeben zu wollen. J. Rieter-Biedermann.

Ueber die Eintheilung der Intervalle in Con-

sonanzen und Dissonanzen bei den Ã¤ltesten

Mensuralisten.

Von H. Bellermaon.

(Fortsetzung.)

Der ANONYMUS H giebt (Ss. l, S. 307 u. f.) ebenfalls

dreizehn Intervalle an: seine Eintbeilung S. 311 ist aber

abweichend von den bis jetzt besprochenen, jedoch nicht

ohne Cousequenz. Bei ihm sind folgende Intervalle Con-

sonanzen: o) vollkommene: der Einklang und die Octave,

6) mittlere: die Quinte und Quarte und c) folgende drei

unvollkommene : die grosse Terz, die kleine Terz und die

grosse Sexte. Diese letzte Klasse, die unvollkommenen

erklÃ¤rt er, indem er Ã�ber ihre Anwendung in der Compo-

silion ausdrÃ¼cklich angiebt, dass die grossen und die klei-

nen Terzen, wenn sie von einer Quinte kommen und wieder

zu einer Quinte gehen gut sind:

:jr-jg^

und ebenso, wenn sie von einer Quinte kommen und zum

EinklÃ¤nge gehen und umgekehrt:

;â��gâ��gÂ«â��g ^ ^g Bâ��Q^^yâ��Qâ��aâ��â�� I

m'-

Von der grossen Sexte heisst es (wie auch bei den mei-

sten anderen Schriftstellern), dass sie vor der Octave

gut ist. *) Die Dissonanzen fÃ¼hrt er nicht vollstÃ¤ndig

auf, nennt aber unter diesen den halben Ton , den gan-

zen Ton, den tritonus und die kleine Sexte (die bei-

den Septimen Ã¼bergeht er mit Stillschweigen). Dass der

unbekannte Verfasser hier die grosse und kleine Sexte

nicht in eine Klasse bringt, ist allerdings auffallend, zeigt

jedoch, dass er mit Aufmerksamkeit beobachtet hat. Die

grosse Sexte, welche die Umkebrung der kleinen Terz

â�¢ Imiicrfectcic consonanÃ¼oe (das Wort ist hier in unserm Sinne

gebraucht sunl ditonus Ac semiililonui, quoe tun! lonac vtnimdo a dia-

fvnte m diapcnte , rc/ a diaptnle ad vnitonvm et e convdrio . et tonus

mm diapnte, gvae ett bona ante diapason.

(5 : 6) ist, hui bekanntlich nach unserer heutigen rich-

tigen Berechnung viel einfachere Schwingungszahlen (3 : 5;

als die kleine Sexte (5 : 8), welche die Umkehrun^ der

grossen Terz (4 : 5) ist. Die grosse Sexte ist daher nach

der grossen Terz das consouirendste Intervall oder steht

sogar, was die Complicirtbeit ihrer Schwingungszahlen

betrifft, ganz auf derselben Stufe. Wie wobllhuend und

consonirend die grosse Sexte wirkt, wenn sie uns barnio-

nisch oder melodisch als Bestandteil des Dur-Dreiklangs

erscheint, â�� ^^g^- ist ja allgemein bekannt.

-- ^ - & â�¢ â�¢â�¢**â�¢

Die anderen Schriftsteller bei COUSSEMAKER enthalten

Ã�ber diesen Gegenstand nichts Wesentliches. Der ANONY-

MUS IV giebt zwÃ¶lf Intervalle an, indem er bei der Zah-

lung den Einklang Ã¼bergeht; der ANONYMUS VII bespricht

nur die Consonanzen und theilt sie Ã¼bereinstimmend mit

der ars cantus mcnsurabÃ¼is ein.

Von dem sehr umfangreichen Werk, Speculum musicae

des JOHANNES DE Mutis*) bat COGSSEMAKER S*. II, S. 193 â��

432 nur das sechste und siebente Buch aufgenommen.

Das siebente Buch handelt zwar grÃ¶sstentheils vom Dis-

cant, bringt uns aber dennoch keine Einlheilung der Inter-

valle, obgleich es im Uebrigen viele vortreffliche Bemer-

kungen namentlich in Bezug auf den Gebrauch der Quarte

und Quinte enthalt und hier der Ursprung der Regel zu

suchen ist, warum die Quarte in der Folgezeit die Be-

handlung einer Dissonanz in der mehrstimmigen Praxis

erfahren hat. Von grosser Wichtigkeit fÃ¼r unsern Gegen-

stand durfte dagegen das vierte Buch sein, aus dessen (in

der Vorrede von COUSSEMAIER mitgetheilten) Ueberschriflen

wir ersehen, dass es fast ausschliesslich Ã¼ber die conso-

nirenden und dissonirenden Eigenschaften der Intervalle

handelt, so z. B. vom 31. Cap. an: Quid sit concordia et

quid discordia. â�� Cap. 32. Concordiae distinctio. â��

*) Johannes de M uris gehÃ¶rt mit seinem Wirken schon dem

vierzehnten Jahrhundert an. Er lebte zu Paris und wurde seiner

bedeutenden philosophischen, mathematischen und musikalischen

Kenntnisse weiren zÃ¼rn Uoctur der Sorbonne berufen.

II
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33. Concordiae perfectae divisio. â�� 3i. Quae sit perfeclior

concordia & quibus competat consonantiis. â�� 35. Quae sit

perfectissima concordia & quibus aptetur consonantiis. â��

36. Concordia media quae sit & quibus msit consonantiis etc.

etc. (Vergl. COUSSEÂ». Ss. II, S. XXI.) Dieses vierte Buch

wÃ¼rde uns sicherlich manchen wichtigen Aufschluss Ã¼ber

die musikalischen Theorien des dreizehnten Jahrhunderts

geben und namentlich den beregten Gegenstand ins Klare

bringen kÃ¶nnen.

Zum Scbluss meiner Abhandlung komme ich noch ein-

mal auf FRANCO von COBLN zurÃ¼ck, indem ich hier sein

kleines Compendium dtscantus in getreuer deutscher L'eber-

selzung mitlheile. Wir sehen hier in Bezug auf die Ein-

theilun'g der Intervalle eine Uebereinstimmung mit dem

Airoimros II, nach welchem die grosse Sexte zwar con-

sonirt, die kleine jedoch dissonirt. Aus dieser auffallen-

den Abweichung von der Lehre, wie sie die ars cantus

mensurabilis triebt, mochte ich den Scbluss ziehen, dass

das Compendium discantus fÃ¤lschlich dem Kolner FIANCO

zugeschrieben wird, trotz seines Anfanges Â»Ego Franco de

ColoniaÂ«. Denn keine der bekannten Handschriften der ars

cantus mensurabilis bringt die Inlervallenlehre in dieser

Gestalt; im Gegentbeil, sie stimmen in der Eintheilung der

Consonanzen und welche Intervalle Ã¼berhaupt zu diesen

zurechnen sind, alle vollkommen Uberein, und nur bei

der Eiotheilung der Dissonanzen finden sich Abweichun-

gen, von denen ich aber glaube nachgewiesen zu haben,

dass sie in Folge von Schreibfehlern entstanden sind.

COHPERDICM DISC1NTCS Ã�AGISTBI FlUNCOmS. '

Â»Cap. < enthalt nach einigen vorausgeschickten Bemer-

kungen Ã¼ber die Cousonanzen und Dissonanzen fÃ¼nf Re-

Â»geln fUr den Discantus, wenn der Tenor aufwÃ¤rts singt.**)

Â»Ich, Fnwco TOH CÃ�IN, habe diesen kurzgedrÃ¤ngten

â�¢Tractat Ã�ber den Discantus, wie er unten folgt, zusam-

Â»mengestellt, indem ich wÃ¼nsche, der Jugend dadurch

Â»einen nÃ¼tzlichen Dienst zu erweisen. Zuerst ist aber zu

Â»merken, dass es dreizehn Arten von Consonanzen und

Â»Dissonanzen im diatonischen Geschlechte der Musik giebt,

â�¢diese sind: Der Einklang, der ganze Ton, der halbe Ton,

Â»die grosse Terz, die kleine Terz, der Tritonus, die Quarte,

Â«die Quinte, die grosse Sexte, die kleine Sexte, die grosse

Â«Septime, die kleine Septime und die Oclave.

Â»Reine Dissonanzen (dissonantiae purae) giebt es

Â»sechs, ***) diese sind: der halbe Ton, der ganze Ton, der

Â»tritonus, die kleine Sexte, die grosse Septime und die

Â»kleine Septime. â�� Von den Consonanzen sind drei an

Â»und fÃ¼r sich vollkommene Consonanzen, diese sind : der

Â»Einklang, die Octave und die Quinte. â�� Drei Consonan-

Â»zen giebt es unter UmstÃ¤nden, diese sind: die kleine

Â»Terz und die grosse Terz, beide durch die Verbindung

Â»mit dem EinklÃ¤nge oder der Quinte (d. h. wenn eiu Ein-

Â»klang oder eine Quinte darauf folgtj und die grosse Sexte

Â»durch die Verbindung mit der Octave. Eine Consonanz

*) Teit bei Coussemaker Ss. I, S. 454 â�� 456.

**) In diesem Sehnlichen sind die Ausdrucke Consonanz und

Dissonani immer im modernen Sinne gebraucht, die Ueberschnft

lautet: Capilulum primum priiemissis confonantiu & dittonantiit con-

tintt quinque regvlu* ascendendi in dÃ¤cantu. Die von mir. gegebene

Deberseteung ist allerdings nicht wÃ¶rtlich, doch kann der Sinn der

Stelle, wie der Verlauf des Kapitels zeigt, kein andrer sein. WÃ¶rtlich

niÃ¼sste es heissen: â�¢ Regeln fÃ¼r das Aufsteigen im DiscantÂ«. Der

Verfasser will jedoch angeben, wie der Discant sich einem aufwttrts-

steigenden Tenor gegenÃ¼ber zu verhalten hat. Da die Gegenbewe-

gung die bevorzugte ist, so bat der Discantus meistens sogar ab-

wÃ¤rts zu singen.

â�¢ â�¢ â�¢ Kap. l ist die Zahl der Dissonanzen nur auf fÃ¼nf angegeben.

Â»giebt es aber, die vollkommen ist und dennoch ein Acci-

tdens haben muss. *)

Â»Regel T Wenn der Tenor den Einklang hat [d. h.

Â»zweimal denselben Ton singt], und man befindet sich [im

Â»Discant] auf der Octave Ã¼ber demselben, so steige man

Â»drei Schritte [d. h. eine Quarte] abwÃ¤rts und mache die

Â»Quinte zum Tenor [s. Beispiel o]. Wenn man sich auf der

Â»Quinte befindet, so gehe man drei Schritte [d. h. eine

Â»Quarte] aufwÃ¤rts und mache die Octave [Beisp. 6] ; oder

Â»gebe vjer Schrille [d. h. eine Quinte] abwÃ¤rts und mache

Â»den Einklang mit dem Tenor [c] ; und wenn man sich mit

Â»dem Tenor im Einklang befindet, so steige man vier

Â»Schritte [d. h. eine Quinte] aufwÃ¤rts und mache die Quinte

Â»Ã¼ber dem Tenor [d] ; oder man steige vier Schrille [d. h.

Â»eine Quinte] abwÃ¤rts und mache die Quinte unter dem-

Â»selben [e], wie das Beispiel **) zeigt:

Discanlus.

Â»Regel 2. Wenn der Tenor einen Schritt aufwÃ¤rts singt

Â»und man befindet sich in der Octave Ã¼ber demselben, so

Â»steigq man eine Terz abwÃ¤rts und mache die Quinte [a]:

Â»und wenn man sich auf der Quinte befindet, so steige

Â»man eine Quarte abwÃ¤rts und mache den Einklang mit

Â»dem Tenor [6]; und wenn man sich mit dem Tenor im

Â»EinklÃ¤nge befindet, so steige man eine Quarte abwÃ¤rts

Â»und mache die Quinte unter demselben [c], wie das Bei-

nspiel zeigt:

M

s

â��--**

==1

Â»Regel 3. Wenn der Tenor eine Terz aufwÃ¤rts singt

Â»und man befindet sich auf der Octave, so steige man einen

Â»Schritt abwÃ¤rts und mache die Quinte zu demselben [a]:

"und wenn man sich auf der Quinte befindet, so steige man

*) Tres sunt [consonantiae] per acciiiens. sciltcet: temiditotms, di-

tonus m ordine diapente vel unÃ¼onum, tonus cum diapente in online

diapaton; unn ett perfecta et nun per accidens. Der letzte Satz ist un-

verstÃ¤ndlich und muss wahrscheinlich heissen: una est perfecta &

tutncn ptr accidw, und dieses Intervall wurde dann die Quarte

sein, deren Nennung merkwÃ¼rdigerweise bei den vollkommenen

Consonanien fehlt, auch in den folgenden Regeln keine Anwendung

findet. Der Verfasser wurde dies Intervall hiernach eine Comonantia

perfecta nennen wegen der einfachen Zablenverhatlnisse, aberdennoch

nicht per te, sondern ptr accidens, weit sie schon damals in der

Praxis als Dissonanz behandelt zu werden anfing.

**) Die Notenbeispiele sind von mir ergÃ¤nzt; statt derselben

bringt die Handschrift einige freie Liniensysteme. Nach Regel 4 ste-

hen vier fÃ¼nf- und vierlinige Systeme Ã¼berschrieben : Quadmplum,

Triplum, Ditomttu, ISediia. Die folgenden Liniensysteme haben meist

keine Ueberschriften.

â�¢**) In diesem wie in allen folgenden Notenbeispielen habe ich

dem Tenor das untere Liniensystem, dem Ditcantta das obere ge-

geben.
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Â»eine Terz abwÃ¤rts und mache den Einklang mit dem l <â�¢-

Â»nor [6]; und wenn man sich mit dem Tenor im Einklang

â�¢befindet, so sieige man eine Terz abwÃ¤rts und mache die

â�¢Quinte unier demselben [c], wie das Beispiel zeigt:

a. b. c.

â�¢Regel i. Wenn der Tenor eine Quarte aufwÃ¤rts singt

Â«und man befindet sich Ã�ber demselben in der Octave, so

Â»bleibe man auf dem Tone liegen und mache dadurch die

â�¢Quinte [a]: und wenn man sich auf der Quinte befindet,

Â»so gehe man einen Schritt abwÃ¤rts und mache den Ein-

aklang mit dem Tenor [6]; und wenn man sich mit dem

Â»Tenor im Einklang befindet, so gehe man einen Schritt

Â»abwÃ¤rts und mache die Quinte unter demselben [c], wie

Â»das Beispiel zeigt:

(P câ��g 1tâ��gâ��â��-:

I

Â»Regel 6. Wenn der Tenor eine Quinte aufwÃ¤rts singt

Â»und man befindet sich auf der Octave Ã�ber ihm, so gehe

Â»man einen Schritt aufwÃ¤rts und mache die Quinte [a];

Â»oder steige eine Quarte abwÃ¤rts und mache den Einklang

Â»[6], wie das Beispiel zeigt:

o 6.

m

Â»Das zweite Kapitel enthÃ¤lt vier Regeln fÃ¼r den

Â»Discantus, wenn der Tenor abwÃ¤rts singt. â�� Regel 1.*)

Â»Wenn der Tenor einen Schritt abwÃ¤rts singt und man be-

tfindet sich auf der Quinte unter ihm, so steige man eine

Â»Quarte aufwÃ¤rts und mache den Einklang [n]; und wenn

Â»man sich mit dem Tenor im Einklang befindet, so steige

Â»man eine Quarte aufwÃ¤rts und mache die Quinte Ã�ber

Â»ihm [6]; und wenn man sich auf der Quinte Ã¼ber ihm

â�¢befindet, so steige man eine Terz aufwÃ¤rts und mache die

â�¢Octave [c], wie das Beispiel zeigt:

Â»Regel 2. Wenn der Tenor eine Terz abwÃ¤rts singt

Â»und man befindet sich auf der Quinte unter ihm, so steige

Â»man eine Terz aufwÃ¤rts, damit man den Einklang mit

Â»demselben bekommt [a]; und wenn man sich mit dem

â�¢ Der Text dieses Satzes enthalt einige nicht richtig angegebene

Intervalle: Rtyula prima. Ad descensum unius existent in diapente

infra, ascende guatuor (muss beissen tres oder quartam) et fac uniso-

wmÂ» curo MnorÂ« [a]: Â«f existens (ergÃ¤nze in unisono) cum tenore,

ascende guatuor (muss ebenfalls frÂ« oder quartam heissen; et fac

diapentÂ» [b]; et existens in diapente ascendÂ» duo (dies ist richtig) Â«t fac

diapason (cj, ut nie palet.

Â»Tenor im EinklÃ¤nge befindet, so steige man eine Terz

Â»aufwÃ¤rts und mache die Quinte [6]; und wenn man sich

Â»auf der Quinte befindet, so steige man einen Schrill auf-

Â»wÃ¤rts und mache die Octave zum Tenor [c], wie das Bei-

spiel zeigt:

pf^j^^l^^^F^^

Â» rg ^L__JIâ�� â��i :di n

â�¢Regel 3. Weun der Tenor eine Quarte abwÃ¤rts sieigt

Â»und man befindet sich eine Quinte unter demselben, so

Â»steige man einen Schritt aufwÃ¤rts und mache dÂ«n Ein-

Â»klang [a]; wenn man sich mit dem Tenor im EinklÃ¤nge

Â»befindet, so gebe man einen Schrill in die HÃ¶be und

Â»mache die Quinte zum Tenor [b\; und wenn man sich auf

Â»der Quinte befindet, so singe man denselben Ton noch

Â»einmal und mache die Octave zum Tenor [c], wie das

Â»Beispiel zeigt:

a. 6. e.

4. *) Wenn der Tenor eine Quinte abwÃ¼ris

Â»steigt und man befindet sich auf der tieferen Octave, so

Â»steige man eine Quarte aufwÃ¤rts und mache den Einklang

Â»mit dem Tenor [a]; befindet man sich aber auf der tie-

feren Quinte, so behalte man denselben Ton und mache

Â»den Einklang [6], oder steige eine Quinte aufwÃ¤rts und

â�¢ mache die Quinte [c]; befindet man sich im EinklangÂ«

Â»mit dem Tenor, so singe man denselben Ton noch ein-

in.il und mache die Quinte [ofj, oder steige eine Quarte

Â»aufwÃ¤rts und mache die Octave; und wenn man sich auf

Â»der Quinte Ã�ber dem Tenor befindet, so singe man eine

Â»Stufe abwÃ¤rts und mache die Octave [f], wie das BPJ-

Â»spiel zeigt:

i

Â»Das dritte Kapitel bringt noch einige allgemeine

Â»Regeln, nach denen der Discantor sich stets richten

Â»mÃ¶ge. â�� In dem Vorhergebenden ist gezeigt worden,

Â»dass ein jeder, der gut discanlisiren will, sich zunÃ¤chst

Â»auf einer der vollkommenen Consonanzen dem Tenor

Â»gegenÃ¼ber befinden mÃ¼sse. Offenbar muss er dann so-

Â»wohl die kleine als auch die grosse Terz dazwischen

Â»bringen, wenn darauf in angemessener Weise der Ein-

â�¢ Dieser Sitz ist im Text gÃ¤nzlich corrumpirt, indem fast alle

Intervalle falsch angegeben sind; ich setze ihn daher mit meinen

Conjecluren hierher : Aepula quarta: ad desi-tnsum quatuor, erislens

m diapason in/ra, ascrnde qwnque (muss heissen frÂ» = quartam et fac

unitnnum cwn Unart [a]; et existens in diapente infra (ergÃ¤nze stet ibi

et) fac unÃ¼onum [6], Ml astende ouincuÂ« (muss heissen ouofuor =

quinttun et fac diapente [c] . et existens in unisono cum ttnore fac uni-

sonum (fac unÃ¼onum beisst hier, man singe denselben Ton noch ein-

mal, besser Stande dafÃ¼r sles ibi & fac diapente [d]; cel ascende guin-

gue (muss heissen frÂ« = quartam et fac diapaion [e]; et existens in

diapente suprti, ascende muÂ«> heissen descende] untim et fac diapason

\f]. Hl MC siehe das Nolcnbrispiel).

(*â�¢
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Â»klang oder die Quinte folgen kann, und auch die grosse

Â»Sexte soll man nicht gebrauchen, wenn sie nicht in schick-

lieber Weise von der Octave begleitet wird (d. h. wenn

Â»ihr nicht eine Oclave folgen kann). â�� Es ist daher zu be-

Â»achten, dass, wenn der Tenor aufwÃ¤rts singt, der Dis-

Â»canlus herabsteigen muss und umgekehrt, indem er im-

Â»mer die besseren und gebrÃ¤uchlicheren Consonanzen

Â»uimmt und Longen, Breven und Semibreven einreiht.

Â»Doch kann man bisweilen auch mit dem Tenor zugleich

Â»auf- und abwÃ¤rtssteigen in Rucksicht auf die SchÃ¶nheit

Â»und den Schmuck des Gesanges, indem man an passen-

Â»den Stellen die fÃ¼nf Dissonanzen einmischt, jedoch auf dem

Â»vollen Takt stets eine gute Consonanz festhÃ¤lt.*) â�� Auch

Â»muss der Discantor sowohl die TÃ¶ne des Tenors, als auch

Â»die des Discantus fest im Kopfe haben, damit er im Stande

Â»sei, ohne sich zu irren, unier und Ã�ber dem Tenor zu

Â»discantisiren. â�� Und wenn er durch die rechte Musik die

Â»brauchbaren Consonanzen nicht haben kann, so muss er

Â»eine falsche nach Belieben bilden. **) â�� Und nun merke

Â»man, dass, wenn man Ã�ber die Oclave hinaussteigen will,

Â»man sich einbilden muss, man wÃ¤re mit dem Tenor im

Â»EinklÃ¤nge und man discantisire auf dieselbe Weise, als

Â»wenn man unten (d. h. eine Oclave liefer) Ã¼ber dem Te-

Â»nor discantisirte, weil kein anderer Unterschied besteht

Â»als in der grÃ¶sseren HÃ¶he. Und eiu solches Hinaufsteigen

Â»{in hÃ¶here Octaven) ist vielfÃ¤ltig bis ins Unendliche.

Â»Hier endet Meister FHANCO'S Compendium.Â«

â�¢j Dieselbe Regel haben wir mit ziemlich denselben Worten be-

reits in der ars cantus mtnsvrabilis kennen gelernt; auch hier wird

der volle Takt oder die gute, betonte Taktzeit opriHcipium per/fecdonuÂ«

genannt.

**) El quando per rectam musicam comonantias utilei hÃ¶here non

potent, falsam fingat, sicut placeat, d. h. wenn der discantisirende

SÃ¤nger das gewÃ¼nschte Intervall in der diatonischen Tonleiter nicht

findet, so soll er dasselbe mit HÃ¼lfe von Kreuien (Â») oder Been (fc)

herstellen.

(Schluss folgt.)

Beethoveniana.

Mittheilnngen TOD Onstav Nottebohm.

XXV.

(Eine Stelle in der Sonate Op. 109.) Das Variationen-

Thema in der Sonate in E-dur Op. 109 enthÃ¤lt im sechsten

Takt einige verzierende Noten, bei denen man, wenn man von

inneren GrÃ¼nden absieht, in Zweifel sein kann, wie sich Beet-

hoven die AusfÃ¼hrung gedacht hat und ob sie zwischen dem

zweiten und dritten Taktviertel oder erst mit dem Eintritt des

dritten Viertels gespielt werden sollen. Es lÃ¤sst sich eine Er-

scheinung vorlegen, die darÃ¼ber Aufscbluss giebt.

In einem Skizzenbuch, welches unter Ã¤ndern EnlwÃ¼rfen

auch Arbeiten zum zweilen und drillen Salz der Sonate ent-

hÃ¤lt, kommt das Variationen-Thema zuerst in etwas anderer

Gestalt und ohne jene verzierende Noten vor. SpÃ¤ter hat dann

Beethoven genau Ã¼ber dem drillen Vierlei des sechsten Taktes

eine Verzierung dieses Taktviertels in ordentlichen Nolen an-

gebracht, so dass der erste Tbeil des Themas ungefÃ¤hr so

aussieht

Cm molto trnttmmto ed etpretrivo.

Ã¼

J

?=^=

die hinzugefÃ¼glen Nolen sind etwas undeutlich geschrieben, so

dass man sie auch so :

â�� oder so

oder vielleicht noch anders lesen kann. Jedenfalls lÃ¤sst ihre

Stellung und Schreibweise keinen Zweifel Ã¼brig, dass sie nur

auf das dritte Taktviertel zu beziehen und mit dem Eintrill des-

selben auszufÃ¼hren sind. Den fÃ¼nften Takt bat Beethoven spÃ¤-

ter mil Bleistift so geÃ¤ndert , â�¢ j ^ |~~

ul-

XXVI.

(Eine gefÃ¤lschte Stelle in den Variationen Op. 120.) Die

Variationen Ã¼ber Diabelli's Walzer erschienen im Juni < 823 bei

Â»Cappi und DiabelliÂ« in Wien. UngefÃ¤hr ein Jahr spÃ¤ter Ã¤n-

derte die Verlagshandlung ihre Firma und es erhielten die

fortan gedruckten Exemplare die Firma Â»A. Diabelli u. Comp.c

In sehr vielen Exemplaren nun, welche mil dieser neuen Firma

ausgegeben wurden, zÃ¤hl! der erste Theil der vierleu Variation

l6 Takle, wÃ¤hrend derselbe Tbeil in den mil der Firma Â»Cappi

u. DiabelliÂ« versehenen alleren Exemplaren nur aus l 5 Taklen

besteht. Der hier fehlende und dort stehende sechste Takl lautet:

Dieser Takt, welcher also spÃ¤ter

eingeschoben wurde, fehlt auch

im Original-Manuscript. Es fragt

sich nun: wer hat den Takl ein-

geschoben? Kann nicht Beet-

hoven, der, wie wir aus dem

Briefwechsel mit Diabelli wissen, die Original-Ausgabe selbst

corrigirt bal, nachtrÃ¤glich eine Aenderung vorgenommen haben T

Ein geringscheinender Umstand hal Ã¼ber lelzleren Punkl Ge-

wissheil verschallt. Es hat sich ein mit der Firma Â»A. Diabelli

u. Comp.Â« versebenes Exemplar vorgefunden, in welchem

jener Takt nicht steht, und nach Untersuchung des dazu be-

nutzten Papieres hat sich herausgestellt, dass dasselbe nicht

vor dein Jahre ) 830 aus der Papierfabrik gekommen sein kann.

Die Aenderung wurde also ersl nach dem Jahre 1830 vorge-

nommen. Das isl aber eine zu lange Zeit nach Beethoven's

Tode, als dass man annehmen kÃ¶nnte, die Aenderung sei vom

Componisten ausgegangen. Man wird ihren Urheber vielmehr

anderwÃ¤rts und nÃ¤her zu suchen haben. Wenn man nun weiss,

wie Anton Diabelli, der Mitbesitzer der genannten Verlags-

handlung und selbst Componisl, Werke von Franz Schubert

geÃ¤ndert und in welch unverantwortlicher Weise er sie mit

KÃ¼rzungen und Zulbalen zum Stich gegeben bat: so kann man

gar nicht zweifeln, dass er auch fÃ¤hig war, in einer Compc-

sition Beethoven's eine vermeintliche Verbesserung vorzuneh-

men, zumal wenn der Composilion, wie es hier der Fall isl,

ein Thema von ihm zu Grunde liegl. Offenbar hat Beelhoven

wissenllich dem ersten Theil der Variation eine ungerade An-

zahl von Taklen gegeben. Wir erklÃ¤ren uns diese Ungleichheit

durch Zusammenziehung zweier Takle in einen. Dass man

aber solche Zusammenziehung sich nicht da, wo in der Dia-

belli'scben Ausgabe die Aenderung vorgenommen isl, sondern
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zwei Takte frÃ¼her zu denken hat, mag folgender Auszug aus

einem Skizzenbuch beweisen, wo der erste TbeÃ¼ in einer regel-

mÃ¤ssigen Bildung von 4 6 Takten vorkommt.

In der Breitkopf und HÃ¤rtel'schen Gesammt-Ausgabe hat

die Stelle ihre ursprÃ¼ngliche und Ã¤chte Lesart wiedererhalten.

XXVII.

(Der vierte Satz des Quartetts Op. 130.) Es ist sehr wahr-

scheinlich, dass der Â»Alla danza tedescat Ã¼berschriebene Satz

des grossen Quartetts in B-dur ursprÃ¼nglich in anderer Tonart

dem Quartett in A-moll Op. 432 angehÃ¶ren sollte. In einem

kleinen Skizzenheft nÃ¤mlich, welches in eine Zeit fÃ¤llt, wo das

Quartett in B-dur noch nicht in Angriff genommen war und

welches auf den ersten Seilen Arbeiten zum dritten Satz des

Quartetts in A-moll enthÃ¤lt, kommt gleich nach diesen Arbeiten

ein in A-dur stehender und auf den genannten Satz zu bezie-

hender Entwurf vor, welcher so beginnt

Schindler, welcher in seiner Biographie Beethoven's (3. Aufl.

II, 4 l', eine Ã¼bereinstimmende Ansicht ausspricht, scheint den

in A-dur ausgefÃ¼hrten Satz besessen zu haben.

XXVIII.

(Beethoven's letzte Composition.) Drei verschiedene Com-

positionen Beethoven's werden als die letzten bezeichnet. Zu-

erst ist zu nennen ein kleines StÃ¼ck fÃ¼r Pianoforte in B-dur

(vergl. Thematisches VerzeichnisÂ« der im Druck erschienenen

Werke Beetboven's, 2. Auflage, S. 451), welches im Jahre

4840 mit der Ueberschrlft 'Derniere pensee mtmcateÂ« bei Schle-

singer in Berlin erschien. Beethoven schrieb es im August l 8l 8,

gleichzeitig mit dem Finale der Sonate Op. 106. Selbstver-

stÃ¤ndlich kann es nicht als Â»letzter GedankeÂ» gelten. Anders

verhÃ¤lt es sich mit dem Finale des Quartetts fÃ¼r Streichinstru-

mente in B-dur, Op. 130. Es wurde fertig nach glaubwÃ¼r-

digen Angaben im November 1826, also ungefÃ¤hr vier Monate

vor Beethoven's Tode, und ist von den in ihrer Original-Gestalt

bekannt gewordenen Compositionen der Entstehung nach die

letzte. Nun erschien um 1838 bei A. Diabelli u. Comp. in

Wien ein StÃ¼ck in f.-dur fÃ¼r Pianoforte zu zwei und vier HÃ¤n-

den mit der Ueberschrift und Bemerkung (vergl. Thematisches

Verzeichniss S. 482 u. 453) : Â»Ludwig van Beethoven's letzter

musikalischer Gedanke, aus dem Original-Manuscript im No-

vember 4826. Skizze des Quintetts, welches die Verlagshand-

lung A. Diabelli u. Comp. bei Beethoven bestellt, und aus

dessen Nachlasse kÃ¤uflich mit Eigentumsrecht an sich ge-

bracht hatÂ«. Das von der Verlagshandlung erstandene Manu-

script ist im Licitations-Verreichniss so angefÃ¼hrt: Â»Nr. 473.

BruchstÃ¼ck eines neuen Violinquintelts vom November 1816,

letzte Arbeit des CompositeursÂ«. Seite 28 der Leipziger Allg.

Musik. Zeitung vom Jahre 4828 wird u. a. Ã¼ber den Ankauf

berichtet: Â»Der- Compagnon des Hrn. Diabelli kaufte Beet-

boven's letzte Arbeit, ein im November <826 angefangenes

Quintett, von welchem jedoch leider kaum 20 bis 30 Takle im

Entwurfe zu Papier gebracht sindÂ». Diese Angaben wider-

sprechen sich in einem Punkte; denn nach einer Angabe soll

das StÃ¼ck ein BruchstÃ¼ck, also bis zu einem gewissen Punkte

ausgefÃ¼hrt, nach den anderen aber nur im Entwurfe vorhan-

den gewesen sein. DarÃ¼ber lÃ¤sst sich jetzt nichts entscheiden,

da das Original-Manuscript nicht vorhanden (st. Jedenfalls ist

uns das StÃ¼ck nicht in seiner ursprÃ¼nglichen Form als Quintett-

Salz, *) sondern nur in zwei Uebertragungen bekannt. Alle

Angaben stimmen aber darin Ã¼berein, dass das StÃ¼ck im No-

vember <826 geschrieben oder componirt wurde. Nun wurde

das Finale des Quartetts in B-dur Op. 430 aber auch im No-

vember 4826 componirt. Man kann also fragen: welches von

den beiden StÃ¼cken wurde zuletzt componirt? Antwort giebt

uns ein Blatt, welches anfÃ¤nglich zur Partiturschrift des Finales

des Quartetts in B-dur bestimmt war, dann aber von Beethoven

zu anderen Arbeiten benutzt wurde. Die zum Finale gehÃ¶ren-

den Stellen sind mit Tinte geschrieben und auf mehreren leer

gebliebenen Zeilen finden sich mit Blei geschriebene EntwÃ¼rfe

zu jenem Quintettsatz in C-dur, von denen der erste so anfÃ¤ngt

Mett

P ~ l l l l U. l

Es ist also der QuinleUgalz In C-dur spÃ¤ter geschrieben als der

letzte Salz des Quartetts in B-dar. Auf dem nSmlicben Blatte

finden sich weiterhin EntwÃ¼rfe zu einem anderen Satze, wel-

cher wahrscheinlich auch zu jenem Quintett bestimmt war. Ein

Entwurf lautet, so weit er leserlich und mittheilbar ist:

*) In den frÃ¼her mitgetheilten Briefen an Ditbelli ist von einem

â�¢QuintettÂ« und von einem Â»Quintett fÃ¼r FlÃ¶teÂ« die Rede.
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Moder uto.

Dass Beethoven diesen Entwurf ausgefÃ¼hrt habe, ist nicht be-

kannt. Vielleicht ist er nur durch den Tod an der AusfÃ¼hrung

verhindert worden.

Ein Passionsspiel aus Obergrand.

In dem Herbst-Programm des k. k. Obergymnasiums in Trop-

pÂ«u vom Jahre 4868 macht Professor Anton Peter bocbst inter-

euante Mittbeilungen Ã¼ber ein Passionsspiel, dessen Manuscript

sich in Obergrand bei Zuckmantel vorgefunden, und das noch in

der zweiten HÃ¤lfte des vorigen Jahrhunderts in letztgenannter Stadt

gespielt wurde. Das ganze Stuck, dem eine Â»Aria anstatt einer Vor-

redeÂ» voraufgeht, zerfallt in U Auftritte. Auf die beiden ersten,

welche die Erschaffung des Menschen vnd den SUndenfall zum Ge-

genstand haben, folgt im dritten Auftritt der Rechtsstreit der Gerech-

tigkeit und Barmherzigkeit vor Gottes Thron. Dann wird in einem

lÃ¤ngeren Prolog die Leidensgeschichte Christi ihrem wesentlichen

Inhalte nach angekÃ¼ndigt, worauf ein nochmaliges Vorspiel das Aus-

treiben der Wucherer aus dem Tempel durch Jesus vorfÃ¼hrt. Die

folgenden Auftritte sind dann mit Scena l, 11 etc. (bis X) Ã¼berschrie-

ben und werden alle durch einen kurzen speciellen Prolog eingeleitet.

Abgedruckt ist in dem Programm eusser den Vorspielen nur der

Text der ersten Scene, der Berathung des Synedriums Ã�ber Jesu

Gefangennehmung; die Fortsetzung, auf das folgende Programm ver-

schoben, wird unterdess auch erschienen sein, ist uns aber noch

nicht zuganglich geworden. Die Abfassung des Spieles l.il.t nach

Vermutbung des Herausgebers m Anfang oder Mitte des 47. Jahr-

hunderts ; doch scheinen Ã¤ltere Elemente dazu benutzt zu sein. Auch

die Melodien zu sieben GesÃ¤ngen oder Arien sind erhalten und finden

sich in dem Programm mitgetheilt. FÃ¼r sie scheinen weltliche Volks-

lieder benutzt zu sein; sie sind leierig und ohne allen kirchlichen

Ernst, vermÃ¶gen auch nicht den Eindruck hohen Alters auf mich zu

machen.

Zur ProbÂ« tbeile ich die Anfange der beiden ersten Lieder mit

4. Aria von Erschaffung der Welt.

E?EÂ£

B=*

Kommet, koamot in be â�¢ trachten, fromme Chriiten uch der Pflichtâ��

1. Aria am Oelberg.

Sftn-der, mach dich be-rÂ«lt, du hast sehr ho - he Zeit â�� etc.

V. J.

Bas Passlonssplel In Oberammergan. In diesem Sommer

wird das bekannte Passionsspiel in Oberammergau wieder zur Auf-

fÃ¼hrung gelangen und ohne Zweifel abermals grosse Heerschaaren

von Touristen anziehen. Es ist dem oben beschriebenen aus Ober-

grund gleichartig und auch gleichen Alters. Diese Spiele stammen

sammtlich aus dem 17. Jahrhundert (die Musik zu dem Oberammer-

ganer ist spÃ¤ter modernisirt) und rÃ¼hren von dem tonangebenden

geistlichen Elemente der damaligen Zeit, den Jesuiten her, sollten

dessbalb Jesultenspiele genannt werden. Mit einem solchen

Namen wÃ¤re auch die Â»geistliche* Vermischung des Dramatischen

und des Erbaulichen, sowie das unleugbare Geschick auf grosse

Volksmassen zu wirken, am besten erklÃ¤rt, denn dies war den Je-

suiten eigen in allem, was sie unternahmen, in der Religionslebre

wie in ihren sonstigen Wissenschaften, in ihrer Baukunst, in der

Musik nnd in Ihren dramatischen Versuchen. Vieles findet sich bei

ihnen im Keime vor, was eine spÃ¤tere Zeit zur Reife gebracht hat.

Das meiste davon ist vergessen; die neuerdings bekannt gewordenen

Deberbleibsel der jesuitischen Passiontspiele aber werden zur Zeit

weit Ã¼berschÃ¤tzt. Dies gilt auch von dem Oberammerganer Spiel, in

welchem die Phantasie Â«gebildeten Zuschauer schon merkwÃ¼rdige

Dinge entdeckt hat â�� was sich vielleicht daraus erklÃ¤ren mag, dass

bei sommerlichen Touristen die Gedanken Ferien haben und die

Phantasie allein die Herrschaft fuhrt. Chr.

Berichte. Nachrichten nnd Bemerkungen.

* FrankfÃ¼rt t. H. U". Seit meinem letzten Berichte sind von

unseren Museumsconcerten das fÃ¼nfte bis zehnte verflossen. Ersteres

brachte uns als Neuigkeit die Reformationssymphonie von Mendels-

sohn. Ein Meister von der Bedeutung wie Mendelssohn hat das Recht,

auch in schwÃ¤cheren Werken gehÃ¶rt zu werden; als ein solches er-

schien mir allerdings diese Symphonie; die Erfindung darin scheint

mir fast durchgangig unbedeutend, und der Choral macht den Ein-

druck des Fremdartigen. Frau Joachim sang eine Arie von Bach

nnd Â»Die Priesterin der Isis in RomÂ« von Bruch. Diese Scene ist wie

geschaffen fÃ¼r die Stimme und PersÃ¶nlichkeit der Frau Joachim.

Nicht minder glÃ¼cklich hatte sie Lieder von Schubert (Memnon und

Schumann (Soldatenbraut)gewÃ¤hlt. Herr Ernst LÃ¼beck bewahrte

seinen Ruf in Beetboven's Concert in G und in Chopin's Allegro mit

Orchester, Op. 46. Den Schluss bildete die OuvertÃ¼re zur Â»Zauber-

flÃ¶teÂ«. â�� Der sechste Abend brachte im ersten Tbeile Beelboven's

Symphonie in B, im zweiten Â»Der Rose Pilgerfahrt* von Schumann.

Die AusfÃ¼hrung des letzteren, tbeilweise sehr schweren Werkes war

im gesanglichen Theile dem Cacilienverem und fÃ¼r die Soli den Da-

men Thomae und Oppenheimer von hier und Hausmann

aus Karlsruhe, ferner Herrn Den n er aus Kassel und Ossenbach

von hieranvertraut. Siegelang, wenn nicht glÃ¤nzend, doch genÃ¼-

gend. Das Werk selbst erreicht die Â»PcriÂ« nicht. Es fehlt ihm zwar

nicht an Erfindung, und an Arbeit, so zu sagen an Detailzeichnung ist

es Ã�berreich; aber gerade dies mag es sein, was ihm die Frische

einigermaassen raubt; selbst der Waldchor besitzt jene Lebendigkeit

nicht, welche ihm, mit geringeren Mitteln, z. B. ein Haydn gegeben

haben wÃ¼rde. â�� Das siebente Concert begann mit einer Ouver-

tÃ¼re des Hofkapellmeisters G. A. Schmilt ans Schwerin unter dessen

persÃ¶nlicher Leitung. Das Werk zeichnete sich nach keiner Seite

aus, ebensowenig das von Herrn Scbmitt vorgetragene Rondo (mit

Orchester) von seines Vaters, des berÃ¼hmten Etudenverfassers, Com-

posltion. Der Vorlrag des letzteren Stuckes war Ã¼brigens hÃ¶chst

brillant. Beethoven's Concert in C-moll haben wir doch schon feu-

riger und poetischer gehÃ¶rt, als es Hrn. Scbmitt geling. Die GesÃ¤nge

des Abends hatte Frtul. Hausen aus Mannheim Ã¼bernommen. Ste

sang die Cdur-Arie ans Â»FigaroÂ« und Schubert sehe Lieder. Dass sie

transponirte, bat nach meiner Ansicht Nichts zu bedeuten. Uebri-

gens sang sie verstÃ¤ndig und natÃ¼rlich. Der Glanzpunkt des Abends

war Schumann's Symphonie in B, ein Werk, das an Kraft und Leben

jedenfalls von keinem neueren Ã¼bertreffen wird, nach meiner An-

sicht selbst von seiner Schwester in C nicht. â�� Die Orchestersluc.e

des achten Abends waren: Mendelssohn'Â« FingalshÃ¶hle, Cberubini's

Anacreon-OuvertÃ¼re, eine wahre Prachtleistung unseres Orchesters,

und als Neuigkeit, die nur wenig Anklang fand, Gade's Symphonie

in F. Auch das Violoncell-Concert von Eckert, von Herrn W. MUI-

1 e r sehr wacker gespielt, errang keine Sympathien, auch die meinige

nicht; es verspricht von Anfang viel mehr, als es hÃ¤lt. Fruul. Mur-

jahn aus Karlsruhe zeigte sich als sehr tÃ¼chtige, vielseitige SÃ¤nge-

rin, sie wurde der deutschen und italienischen Oper, wie dem Liede,

gleich gerecht â�� Die OuvertÃ¼re zu Spobr's Â»JessondaÂ«, mit welcher

der neunte Abend begann, liess unsere ZuhÃ¶rer kalt, was mich

nicht hindern kann, sie dennoch fÃ¼r eine der schÃ¶nsten OuvertÃ¼ren

zu halten, die es giebt. Frl. Stella vom hiesigen Theater sang die

grosse Arie aus der Â»EntfÃ¼hrungÂ«, ferner Variationen von Nicolai

Ã¼ber Weber's Â»Schlaf. HerzenssohnchenÂ« und Lieder von Berg und

Taubert. Sie zeigte schÃ¶ne, umfangreiche Stimme und grosse Fertig-

keit. Beliebige TÃ¶ne hielt sie sechs- bis zehnmal so lange aus, als

vorgeschrieben, und bewies damit, was geschulter menschlicher

Athem leisten kann; TÃ¼r die anwesenden Aerzte und Physiologen

jedenfalls sehr interessant. Frl. MaryKrebs aus Dresden spielte

Schumann's Clavierconcert und Liszl's Don Juan-Phantasie. Ein

Vergleich mit Frl. Brandes (siehe meinen letzten Bericht) lag hier zu

nahe. Frl. Krebs hatte mehr Gelegenheit, virtuosenhafte Fertigkeit

zu zeigen und zeigte diese auch in erstaunlichem Grade. Dass ihr

Spiel auch sonst noch das der Brandes tibertroffen habe, kann ich

meinerseits nicht sagen ; es mag dies vielleicht daher kommen, weil

ich Manches, was Andere Â»geistvoll, durchdacht, mit kÃ¼nstlerischer

FreiheitÂ« nennen, bereits fÃ¼r Â»phantastisch, gesucht, willkÃ¼rlichÂ«

halte. Der zweite Theil des Concerts bestand in Beethoven'* Sym-

phonie in D â�� Den Schwerpunkt des zehnten Abends bildete die

Symphonie von Haydn in D Allegro % mit Einleitung in Moll '/i),

deren reizender zweiter Theil wiederholt werden musste. Die An-

fangsnummer war Gluck's Â»Furientanz und Reigen seliger GeisterÂ«
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und den Schluss bildete die FreischÃ¼tz-OuvertÃ¼re. Hr. Dr. KrÃ¼ckl

aus Kassel sang mit VerstÃ¤ndnisÂ« die Arie Â»Liebe ist die zarte BlÃ¼theÂ»

aus -FaustÂ« und Lieder von Schubert und Mendelssohn. Neu war die

â�¢idyllische SceneÂ» fÃ¼r fÃ¼nf Blasinstrumente mit Orchester von J. Rietz.

Der Vortrag durch die Mitglieder unseres Orchesters: Zesewitz

(Flute), Reuter (OboeJ, Abel (Clartnette), Siegel (Fagott) und Grimm

(HÃ¶rn) war sehr gut; das Werk selber konnte, trotz theilweise sehr

interessanter Arbeit, auf die Dauer nicht fesseln. Gerade das Â»Idyl-

lischeÂ« ist Etwas, das nur dann nicht langweilig wird, wenn ihm

durch klangliche Abwechslung und durch eine Erfindungskraft ersten

Ranges aufgeholfen wird; das StÃ¼ck konnte sehr gut wirken, wenn

es halb so lang wÃ¤re. â�� Die vierte bis sechste Quartett-

soiree der Herren Heermann und Genossen brachten Folgendes:

Streichquartette von Schumann (A-moll), Haydn (G-dur und D-dur),

Mozart (Es-dur), Beethoven (A-dur), J. Lachner (C-dur); Streich-

quintctt von Mozart (D-dur); Ciaviertrio in Es Op. 70 von Beethoven

und Cia vierquintett von Srhumann; beide letztere unter der bewahr-

ten Mitwirkung des Herrn Wallenstein. â�� Besonders interessant war

das erste Concert des Cficilien verein s. Es begann mit Handel's

Trauerode. Jeder einzelne Satz, dieses Werkes ist trefflich in seiner

Art; gleichwohl wirkt der tiefe, schwere Ernst, wenn er durch drei

Viertelstanden anhÃ¤lt â�� die Satze: Â»Wessen Ohr sie hÃ¶rteÂ« und

Â»Doch ihr Ruhm lebet ewiglichÂ« sind die einzigen, welche einiger-

maassen aus der Grundstimmung heraustreten â�� ermÃ¼dend. Denken

wir DOS ein Volk in Trauer versenkt um eine geliebte Todte und zur

Todtenfeier in der Kirche versammelt, so werden wir sagen mÃ¼ssen,

der Couip"iiisl darf den Ton der Klage gar nicht zu sehr verlassen ,

er muss selbst bei den Stellen, welche Trost und Hoffnung ausspre-

chen, nicht zu weit im Contraste gehen. Wir werden dann bewun-

dern kÃ¶nnen, wie sehr Handel das rechte Maass getroffen. Anders

verhalt es sich, wenn im Concertsaale ein Publikum versammelt ist,

das keineswegs in Trauer versenkt ist, das die Person, welcher das

Klagelied gilt, nie gekannt bat: der Eindruck des ErmÃ¼denden, der

ziemlich allgemein war, scheint mir hier ganz naturlich. Es wÃ¤re

dessbalb, so sehr ich sonst dem ZerstÃ¼ckeln abhold bin, doch die

Frage in ErwÃ¤gung zu ziehen, ob man nicht ein Concert in zwei Ab-

theilnngen theilen solle, deren erste mit der ersten HÃ¤lfte dos An-

thems begÃ¤nne ; mit der zweiten HÃ¤lfte wurde dann die zweite Ab-

theilung erÃ¶ffnet werden.*) â�� Die Bebte Festfreude in Eccard's acht-

stimmigem Weihnachtsliede: Â»0 Freude Ã¼ber Freud' lÂ« wirkte sichtlich

erfrischend ; wahrend das liebliche Â»Es ist ein' Ros' entsprungenÂ» von

PrÃ¤torius Alle fÃ¼r sich einnahm. Die beiden anderen StÃ¼cke von

Eccard: Â»Maria wallt zum HeiligtbumÂ» und Â»Zu dieser Ã¶sterlichen

ZeitÂ« befremdeten mehr, als sie gefielen ; es ist dies wohl hauptsÃ¤ch-

lich den alten Tonarten zuzuschreiben, die unserm Publikum hier

ja noch ganz fremd sind. Man muss bedenken, dass diese Pracht-

stÃ¼cke reinen Chorgesangs, an vielen Orten lÃ¤ngst eingebÃ¼rgert, bei

uns zum allerersten Male gehÃ¶rt wurden. Ich hoffe, der Verein wird

sich durch keine Localkritik â�� deren Eine meinte, er sei auf dem

besten Wege, aus einem musikalischen ein archÃ¤ologischer Verein zu

werden â�� einschÃ¼chtern lassen und uns alljÃ¤hrlich wenigstens ein-

mal dergleichen vorfÃ¼hren. Den Schluss des Concerts bildete Bach's

Motette Â»Jesu, meine FreudeÂ«, ebenfalls ohne Begleitung, und zwei

Nummern aus desselben Meisters Cantate Â»Bleib1 bei umÂ«, mit Or-

chester. Der Chor hielt sich trefflich, auch nicht das leiseste Sinken

war in den GesÃ¤ngen a capella bemerklich. â�� Nicht gleich vortreff-

lich , wenn auch immerbin gut, Bei dag zweite Coocert desselben

â�¢) Weil unser werther Herr Correspondent Vorschlage macht

zur AuffÃ¼hrung dieses Werkes, der Â»Trauerode auf den Tod der KÃ¶-

nigin KarolineÂ«, so ist es dem Leser vielleicht erwÃ¼nscht, auch un-

sere Meinung hierÃ¼ber bei dieser Gelegenheit zu erfahren. Wie wir

hÃ¶ren, bildete jene Musik in dem genannten Concerte des CÃ¤cilien-

vereins die erste Abtheilung, welcher eine zweite mit kleineren,

zumeist der alteren Kirchenmusik entlehnten StÃ¼cken folgte. Wir

wÃ¼rden nun die umgekehrte Ordnung vorschlagen: kleine, frische,

mannigfaltige kirchliche ChÃ¶re, wenn irgend mÃ¶glich ansschliess-

lich aus dem IC. und 17. Jahrhundert, aber sÃ¤mmtlich aus frohen

Festzeiten, hauptsÃ¤chlich aus dem Weihnachtscyklus, als erste Ab-

theilung, und sodann die Trauerhymne als z w e i t e. Mit allen guten

Mitteln mÃ¼sste ein mÃ¶glichst vollkommener Gegensatz erzielt wer-

den. Aus der ersten Abtheilung wurde der HÃ¶rer dann ein natÃ¼r-

liches BedUrfniss mitbringen fÃ¼r die zweite, fÃ¼r eine ernstere liefere

Stimmung: und was ihn, wenn er unvorbereitet in sie eintritt, auf

die Dauer ermÃ¼det, wÃ¼rde ihm auf diese Weise eine wahre innere

Erhebung verschaffen. In Hamburg, wo das Werk in einer solchen

Abfolge aufgefÃ¼hrt wurde, haben wir dieses erfahren. Damit ist aber

noch nicht genug geschehen, um dasselbe zu einem durchschlagen-

den ConcertstÃ¼cke zu gestalten, was ebenfalls jene im Ã¼brigen

mangelhafte und gegen die Frankfurter gewiss zurÃ¼ckstehende Ham-

burger AuffÃ¼hrung gelehrt hat. HierÃ¼ber in der nÃ¤chsten Nummer,

da fÃ¼r heule der Raum fehlt. D. Red.

Vereins aus : Beelhoven's Messe in D-dur. Das Werk ist bekanntlich

fÃ¼r Chor, Solo und Orchester um die Welle schwer, fÃ¼r den Gesang

speciell so recht eigentlich Â»unpraktischÂ«, und es wird desshalb nicht

leicht eine AuffÃ¼hrung ohne Schwachen abgehen, wie sie diesmal,

wenn auch in geringem Maasse, doch auf jeder Seite der AusfÃ¼hren-

den bemerkbar waren. So lange dieses Werk als ein unbekanntes

gelten konnte, war es Pflicht, darauf hinzuweisen und seine AuffÃ¼h-

rung zu fordern. Dank der Energie desRUhl'schen Vereins, dem sich

der Cicilienverein nun darin angeschlossen, kann es als unbekannt

in unserer Gegend nicht mehr gelten. Wir wissen nun, dass es in

der Intention gross, in der AusfÃ¼hrung gewaltig, ja tbeilweise unge-

heuerlich ist Wir wissen auch â�� d. h. ich und Viele mit mir sagen

es â��, dass es die Schwachen Beethoven'scher Gesangmusik in rei-

chem Maasse theilt und einen ganz reinen Kunstgenuss nur in ein-

zelnen Theilen gewÃ¤hrt. Eine VorfÃ¼hrung desselben etwa alle 4 bis

S Jahre dÃ¼rfte fÃ¼r die Folge gewiss genÃ¼gen. â�� Der RUhl'sche

Verein brachte als zweites Concert den Â»KainÂ« von M. Zenger. Die

AuffÃ¼hrung soll â�� ich konnte derselben nicht beiwohnen â�� noch

exacter gewesen sein als voriges Jahr, und unsere Localblatter loben

das Werk fast einstimmig. â�� Das hiesige Orchester gab zum Besten

seines Wittwenfonds ein Concert unter Mitwirkung der besten hie-

sigen KrÃ¤fte, sowie der SÃ¤ngerin Otto aus Wiesbaden, der Pianistin

B r a ndes und des SÃ¤ngers H i 11 aus Schwerin. Ich hebe aus dem

Ã¼berreichen Programm nur Einzelnes hervor: die OuvertÃ¼re zu

Â»LoreleyÂ« von unserm Kapellmeister J. Lachner und eine Serenade

fÃ¼r fÃ¼nf Singstimmen mit Begleitung, von demselben, fanden sehr

beifÃ¤llige Aufnahme. Zwei Tbeile einer Symphonie unseres zweiten

Kapellmeisters G. Goltermann konnten die schon ermÃ¼deten ZuhÃ¶rer

nicht mehr erwÃ¤rmen; hier reichte treffliche Arbeit nicht aus, sie

hÃ¤tten in der Erfindung ersten Ranges sein mÃ¼ssen! Herr Hill sang

den ganzen Liederkreis Â»An die ferne GeliebteÂ« und entzÃ¼ckte na-

mentlich in der grossen Arie des Agamemnoo von Gluck. â�� Von

einzelnen KÃ¼nstlern gaben Folgende Concert: Herr Kapellmeister

Schmitt aus Schwerin, Herr Julius Sachs, Frl. Fried und Frl. Os-

wald, sÃ¤mmtlich Clavierspieler. ferner der Violinist M. Hess und die

SÃ¤ngerin Frau Konewko, endlich das BrÃ¼derpaar Leopold und Ger-

hard Bnssin, Ersterer Pianist, Letzterer Violinist. Es wurde den

Raum des Blattes wie die Gediild des Lesers zu sehr in Anspruch

nehmen, wollte ich Ã¼ber jedes dieser Concerte NÃ¤heres sagen; die

ErwÃ¤hnung mÃ¶ge daher genÃ¼gen.

(Eingesandt.) 'Carl Maria von Weber in seinen Werken Chro-

nologisch-thematisches Verzeichniss seiner sÃ¤mmt-

lichen Compo sitionen nebst Angabe der unvollstÃ¤ndigen,

verloren gegangenen, zweifelhaften und untergeschobenen, mit Be-

schreibung der Autographe, Angabe der Ausgaben und Ar-

rangements, kritischen, kuasthfrtorischen und biographischen An-

merkungen, unter Benutzung von Weber's Briefen und

Tagebuchern von Fr. Wilb. J 8 h n s, KÃ¶nigl. Musik-Director in

Berlin.Â« â�� So lautet der Titel eines im Kreise aller musikalischen

Kunstfreunde ein hervorragendes Interesse erregenden Werkes, rÃ¼ck-

sichtlich dessen der Autor soeben eine Einladung zur Subscription

erlassen hat. Â»Die Werke Weber's werdenÂ«, so sagt der Autor, Â»in

Â»chronologischer Reihenfolge aufgefÃ¼hrt; der Anfang jedes eiuzel-

Â»nen, sowie der jedes HaupUheiles der grÃ¶sseren derselben, wird in

Â»Noten gegeben, demnÃ¤chst werden zur Besprechung gebracht:

Â»<) Das Original-Manuscript (Autograpb); i) sÃ¼mmtliche ver-

Â»schiedene Ausgaben, auch der Arrangements, nebst Preis der-

Â»selben; 3) (unter Anmerkungen) Entstehungsgeschichte jedes

â�¢Werks â�� Zeit seines Erscheinens â�� innere und Ã¤ussere Verbindung

Â»der Werke untereinander â�� erste und sonstige wichtige AuffÃ¼hrun-

Â»gen derselben, wie deren spÃ¤terÂ« Verbreitung; ferner Beurtheilungen

Â»oder charakteristische Besprechungen sowohl seitens JesCom-

Â»ponisten selbst und seiner zeitgenÃ¶ssischen HÃ¶rerschaft, als

Â»seitens des unterzeichneten Autors, â�� Untersuchung vermeintlicher

Â»Entlehnungen â�� Literatur â�� Curiosen etc. etc.Â« Durch das Ganze

wird der Faden fortlaufender Original-Mittbeilungen aus Weber's

TagebÃ¼chern und einem reichen Schatze von W e b e r' s c h e n 0 r i-

ginal-Briefen hindurch gehen. Musik-Director JÃ¤hns erwÃ¼nscht

eine lebhafte Theilnahme des Publikums fÃ¼r dies Werk vieljÃ¤hriger

Arbeit, dessen Herausgabe nur mit bedeutenden Kosten ermÃ¶glicht

wird, wogegen der Preis des gebundenen Exemplars von

St Thlrn. bei 400 bis 450 Seiten gross Octav ein sehr massiger er-

scheint. Der Schluss der Subscription findet am 45. April

d. J. statt, wonach eine ErhÃ¶hung des Preises eintritt. Druck und

Ausstattung hat die Oflicin von Breitkopf und HÃ¤rtel in Leipzig

Ã¼bernommen. â�� Subscriptionen auf das Werk ersucht der

Autor ihm selbst, Krausenstr. da, oder dem Verleger desselben,

Herrn R. Lienau (Schleslnger sehe Musikhandlung) Unter den

Linden 34 hier einzusenden.
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[*'] Soeben erschienen im Verlage von Robert Seitz

in Leipzig:

SUITE

fÃ¼r Ciavier und Violine

in vier SÃ¤tzen

Franz Lachner.

Op. UO. Preis: l % Thlr,

Vier GesÃ¤nge

fÃ¼r dr-ei jVrÃ¤nnerstimrnen

(Solostimmen oder Cborj

von

Franz Lachner.

Op.ui. Partitur and Stimmen Pr. Â»5 Ngr. Stimmen einzeln * 5 Ngr.

Vor vier Wochen erschien :

Lachner, Franz, Op. 142. Suite fÃ¼r Ciavier in

vier Salzen. Pr. Â«.% Thlr.

m Verlag von Breitkopf & HÃ¤rtel in Leipzig.

Max Bruch's Compositionen.

Op. 3. Jubilate-Amen fÃ¼r Sopran-Solo, Chor nnd Orchester. Par-

titur 45 Ngr, Orchesterstimmen zij Ngr., Ciavierauszug 45 Ngr.,

Singstimmen 7| Ngr.

Op. 4. Drei Duette IUr Sopran und AU mit Begl. des Pfle. 4 Thlr.

Op. 5. Trio fÃ¼r Pianoforte, Violine und Violoncell. l Tblr. 45 Ngr.

Op. 1. Secbl GesÃ¤nge fÃ¼r eine Singstimme mitBegleitung des Piano-

forte. 4 Thlr. 5 Ngr.

Op. 8. Die Birken und die Erlen. Gedicht fÃ¼r Sopran-Solo, Chor

und Orchester. Partitur i Thlr., Orchesterstimmen Ã¤ Thlr., Cla-

vierauszug K Ngr., Singstimmen 90 Ngr.

Op. 9. Quartett r. l Violinen, Bratsche u. Violoncell. l Thlr. 40 Ngr.

Op. 40. Quartett Hr. 2. Edur fÃ¼r i Violinen, Bratsche u. Violoncell.

l Thlr. 10 Ngr.

Op. 44. Fantasie fÃ¼r zwei Claviere. l Thlr. 40 Ngr.

Op. 4l. Sechs CiavierstÃ¼cke. 2: Ngr.

Op. 43. Hymnos fÃ¼r eine Singstimme mit Begl. des Pfte. 45 Ngr.

Op. 44. Zwei CiavierstÃ¼cke. I. Romanze. II. PhantasiestÃ¼ck. 15 Ngr.

Op. 45. Tier Lieder fÃ¼r eine Singstimme mit Begleitung des Piano-

forte. 15 Ngr.

VorzÃ¼gliche neuere Lieder

fÃ¼r eine Singstimme mit Pianofortebegleitung.

Fr<inZ, RÂ», Op. 38. Sechs Lieder von Btinrich Seine. 15 Ngr.

Op. 39. Sechs Lieder von demselben. 25 Ngr.

Op. n. Sechs GesÃ¤nge von verschiedenen Dichtern. <i! Ngr.

HlnrlChS, F., Op. '. Sechs Gedichte von a. //Â«>v. fÃ¼r eine

Sopran- oder Tenorstimme mit Pianoforte. 4 Tblr.

Op. 5. Sechs Gedichte von Scheffel. Seine, Goethe, Kiickert,

M. Oi'ti- nnd Th. Moore, fÃ¼r eine Bassstimme mit Pfle. 4 Thlr.

KlCflV'l, ArilO, Op. 41. Leu und Liebe. Eine Liederreihe fÃ¼r

eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. Heft l, H Ã¤ 25 Ngr.

RÃ�ICr, TU., Op. ^. Drei Lieder fÃ¼r eine Singstimme mit Be-

gleitung des Pianoforte. iii Ngr.

Taubert, Ernst Ed., Op. ?. Des Trompeters von Sackin,

gen Lieder ans Welschland. Ein Cyklus von neun Gesangen fÃ¼r

eine Singslimme mit Begleitung des Pianoforte. 4 Thlr. 71 Ngr.

[4t] Verlag von Breitkopf & HÃ¤rtel in Leipzig.

Thematisches Verzeichniss

der im Druck erschienenen Werke Ton

Â«Liul\% ig van Beethoven.

Zweite, vermehrte Auflage.

Zusammengestellt und mit chronologisch-bibliographischen

Anmerkungen versehen

von Gr. IVottebohm.

Hoch 40. t Thlr. Â»o Ngr.

[50] Bei JP. E, C. LeucJca/rt in Breslau erschien soeben :

Mozart's Don Giovanni.

Partitur

erstmals nach dem Autograph herausgegeben

unter BeifÃ¼gung einer neuen Teitverdeutschung

XIX u. Â«76 Seiten Folio. Carlonnirt Preis: fÃ¤ Thlr.

i51] Verlag von

J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Op. T. Drei Gesunde fÃ¼r eine Singstimme mit Begleitung des Piano-

forte. (Frau Fanny SchrÃ¶der gewidmet.) 17} Ngr.

Nr. 4. Â»Zu deinen FUssen will ich ruhenÂ» von Otto Roquetle.

- 1. Â»So dunkel sind die StressenÂ« von Tb. .Storni.

- 8. StÃ¤ndchen: Â»HUttelein, still und kleinÂ« von Fr. RUckert.

Op. 8. Zwei GesÃ¤nge fÃ¼r eine Singstimme mit Begleitung des Piano-

forte. (Herrn Dr. Franz Liszt gewidmet.) 45 Ngr.

Nr. 4. Â»Horst du nicht die Baume rauschenÂ« von J. von Eicben-

dorff.

- 2. Wandrers Nachtlied : Â«lieber allen Gipfeln ist RuhÂ« von

Goethe.

Op. 9. Drei Geslng-e fÃ¼r eine Singstimme mit Begleitung des Piano-

forte. (Herrn Robert Franz gewidmet.) 42l Ngr.

Nr. 4. Â»So hast du ganz und gar vergessenÂ« von U. Heine.

- 1. Sie liebt mich nicht: Â»Hinweg mein Ã�ug'l In jener Tba-

lesweiteÂ« aus Â»Heinrich FalkÂ« von Otto Roquette.

- 3. MÃ¤dchenlied: Â»0 Blatter, dÃ¼rre Bla'tterÂ» von L. Pfau.

Op. 40. Sechs Lieder im Volkston fÃ¼r eine Singstimme mit Beglei-

tung des Pianoforle. (Frau Henriette Merkel zugeeignet.) (7{ Ngr.

Nr. 4. Czecbisches Volkslied: Â»HaselnÃ¼sse zu pflÃ¼ckenÂ« von

J. Grosse.

- 1. Lettisches Lied: Â»Ach Schwesterlein, was hast du dich

so weit hinaus versprochenÂ«.

- 8. Heimlicher Liebe Pein: Â»Mein Schatz, der Ist auf die Wan-

derschaft hinÂ«, Volkslied.

- 4. Zuversicht: Â»Mag kommen, was da willÂ« von Fr. Eggers.

- 5. Rotbe Aeuglein: Â»Konnist du meine Aeuglein sehnÂ«

Volkslied.

- 6. Â»Mei Mutter mag mi net.Â«

Op. 44. Tier (.csiiiig-e fÃ¼r eine Singstimme mit Begleitung des Piano-

forte. (Herrn Carl LÃ¼hrss gewidmet.) 41l Ngr.

Nr. 4. Klage und Trost: Ich bor' ein Sichlein rauschenÂ«, Volks-

text.

- 1. Â»Mei Schatzel das hat mi verlassenÂ«, Volkstext.

- 8. Â»In meinen Armen wieg' ich dichÂ« von Natorp.

- 1. Die rothe, rotbe Ros': Â»Dem rothen Roslein gleicht mein

Lieb'Â« (Â»01 my love 's like a redÂ«) nach Hob. Burns von

W. Gerhard.

Verantwortlicher Redakteur: Wilhelm Werner in Leipzig.

Verleger: J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur. â�� Druck von Breitkopf und HÃ¤rtel in Leipzig.
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Inhalt: lieber die Einlheilung der Intervalle in Consonanzen und Dissonanzen bei den Ã¤ltesten Uensuraliiten isehluss). â�� Anzeigen

und Beurteilungen (Rinaldo, Canlate von Job. Brahms). â�� Ueber die AuffÃ¼hrung von Htndel's Trauerhymne. â�� Berichte. Nach-

richten und Bemerkungen. â�� Anzeiger.

Ueber die EintheÃ¼ung der Intervalle in Con-

sonanaen und Dissonanzen bei den Ã¤ltesten

Mensuralisten.

Von II. Bellermann.

(Schlau.)

Es folgt jetzt zur bequemeren Vergleichung eine Ueber-

sichtstabelle der verschiedenen Einteilungen der

Intervalle in Consonanzen und Dissonanzen. Wir haben

auf derselben der EintheÃ¼ung nach der urs cantut mentu-

rabilis als der normalen und wohl Ã¤ltesten der hier ge-

gebenen die erste Stelle angewiesen.

1.

S.

3.

i.

5.

Ars cantus mensura-

bilis Franconis de Co-

lonia.

Verdorbene Lesart der

ars cant. mens.

Anonymus 1.

Jobannes de Gar-

landla.

Anonymus II.

Franconis compen-

dium discantus.

i

Einklang

Coiuonantiai per u.

Einklang

g

wie 4.

wie l .

wie <.

Quinte

o

=

Octave

Octave

ananzen

> i

Quarte

Quinte

wie r

wie 4.

wie 1.

â�¢

I

S

o

Conionanlitu ptr

u

8

kleine Terz

kleine Terz

kleine Terz

Hiridmi.

J

grosse Terz

wie t.

wie 1.

grosse Terz

grosse Ten

O

Quarle (.VA.)

Â§

grosse Sexte

grosse Sexta.

e

ganzer Ton

o

kleine Sexte

liissimantiaf. DiuoiuuUiaÂ» purat.

| halber Ton

= ganzer Ton

Â£ Tritonus

unvollk

grosse Sexle

grosse Sexta

kleine Septime

grosse Sexte

kleine Septime

B

Â£

1

ganzer Ton

kleine Sexte

j3 kleine Sexte

g kleine Septime

8

Q 4

E

â�¢g grosse Septime.

i

s

1

halber Ton

halber Ton

halber Ton

ganzer Ton

ganzer Ton

5

Tritonus

Tritonus

Tritonus

1

kleine Sexta

"o

kleine Septime

,

grosse Septime

grosse Septime

grosse Septime

Wenden wir unsere Blicke noch einmal zu dem be-

handelten Gegenstand zurÃ¼ck, so sehen wir, dass die

mittelalterlichen Musiker in zwei dem Principe nach ver-

schiedene Klassen zerfallen. Die einen, an deren Spitze

V.

FRANCO VON COILN steht, gehen in ihrer Lehre allein nse-

cundum auditumÂ», und lassen mit Recht die veralteten

Zahlenverhaltnisse unbeachtet. Die anderen dagegen, wie

JoHiirms DI GiiLAirou, versuchen es, jene ZahlenverbBlt-

4l
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nisse zu Grunde zu legen, sie kÃ¶nnen aber zu keinem

irgendwie befriedigenden Resultat kommen, weil sie die

Praxis der Kunst nichl ganzlich ausser Acht lassen dÃ¼rfen

und sich (also gegen den Sinn der Zahlen) genÃ¶lbigt sehen,

die Terzen tecundum cutditum zu den Consonanzen zu

rechnen, obgleich nach der alten pylbagorischen Zablen-

lebre unzweifelhaft die grosse Terz 64 : 8) und die kleine

Terz 27 : 32 viel complicirlere und somit dissonirendere

VerhÃ¤ltnisse bilden als der ganze Ton 8 : 9. Diese Colli-

sion zwischen Praxis und Theorie fand erst mit der An-

nahme der Verhaltnisse 4 : 5 : 6 (d. h. mit zu Grunde

Legung des Dreiklanges) fÃ¼r Â»He consonirenden Intervalle

im sechzehnten Jahrhundert durch ZARLINO ihre Losung.

Dass bei jenen nach dem GehÃ¶re urtheilenden Musikern

kleine Abweichungen stattfanden, dass z. B. einige die

grosse Sexte noch zu den Consonanzen, andere zu den

Dissonanzen rechneten, ist unwesentlich.

Im vierzehnten Jahrhundert sehen wir hÃ¤ufig schon die

Eintbeilung der Intervalle, wie sie im sechszehnten und

spater Gellung hatte. Der jÃ¼ngere JOHANNES DE GAILANDIA

giebl (Coussu. Ss. III, S. 12) folgende ErklÃ¤rung: FUnf

lnlervÂ»lle*) sind vollkommene Consonanzen, nÃ¤mlich: der

Einklai'g, die Quinte, die Ortave (ferner die Duodecime

und die Doppelorlave); sie werden vollkommen genannt,

weil sie vollkommen und vollstÃ¤ndig ftlr das GehÃ¶r Ã�ber-

einstimmen. Mit diesen muss jeder Disrant anfangen und

emligen; und niemals dÃ¼rfen zwei derselben Art auf ein-

ander folgten, weder zwei EinklÃ¤nge, noch zwei Quinten,

noch zwei Ortaven u. s. w. â�� Die unvollkommenen Conâ��

sonanzen sind vier, die Terz (d. h. die grosse und die

kleine Terz), die Sexte (d. h. die grosse und die kleine

Sexte) nebst der Decime und der Terzilecime. Diese kann

man nach Beliehen auf- und ahwSrlssleigend nach ein-

ander gehrauchen. â�� Alle Ã�brigen Intervalle sind die

Dissonanzen, also auch die Quarte; der Verfasser hat

dieselben Â«her nicht namentlich aufgezahlt.

AusfÃ¼hrlicher behandelt PBILIPP TOIÂ» VITRY") in seiner

an nova (CoussiM. Ss. III, S. 27) diesen Gegenstand. In

der Eintheilung der Consonanzen stimmt er mit dem eben

genannten jÃ¼ngeren JOHANNES DE GARLANDIA Uberein; er

nennt uns aber folgende sechs Intervalle als Dissonanzen :

den halben Ton, den ganzen Ton, die Quarte, den tri-

tonui, die kleine Septime und die grosse Septime. Dies ist

also ganz die spatere Inlervallenlehre. wie sie alle guten

Vocalcomponislen im strengen A capella-Salze angewen-

det haben und welche wir noch heutzutage unseren Stu-

dien im Contrapunkte (vergl. Fox, gradus ad parnassum,

Wien 17Z5, â�� oder des Verfassers Conlrapunkt, Ber-

lin 1862) zu Grunde legen mtlssen. Es dÃ¼rfte daher das

vierzehnte Jahrhundert als eins der wirbligsten fÃ¼r die

Entwicklung einer regelmassigen mehrstimmigen Musik

anzusehen sein.

JOHANNES DE MDRIS nimmt hei GERBERT, Ss. III, S. 306

t de dÃ¼cantu & consonantiis* Ã¼bereinstimmend mit dem

compmdium discanlus und dem ANONYMUS II Einklang, Quinte

und Octave als vollkommene Consonanzen, die beiden

Terzen uud die grosse Sexte als unvollkommene an. In

â�¢} Bei Coussem. heisst der Text: Ittarum aufm ipecienm

,, iit'ii/ur mit perfectae, scilicel uni'nmw, [tertia,] guinla, [texte.,]

oclava. ivodecima & quintadecima. Die Terz und Sexte, welche ich

hier eingeklammert hÃ¼be, stehen also fÃ¤lschlicherweise dazwischen.

Dieselben werden weiter unten Â«nuefÃ¼hrl- Quatuor autem aliae tun!

imperfectaÂ», videliat tertia, serta, decima el tertiadecima.

*â�¢) Philipp von Vitry Hat. P/alippus de Vitrinen , Bischof von

Meaux, ist in der zweiten HÃ¤lfte des dreizehnten Jahrhunderts ge-

boren und lebte noch 4350.

dem von COOSSESUIEK S*. III, S. 68 herausgegebenen Werk-

chen ars discantus secundum JOHANNEN DE MUIIS (welches

also mÃ¶glicherweise nicht von ihm selbst herrÃ¼hrt) finden

wir dagegen schon die moderne Eintbeilung. Das Schrift-

eben beginnt mit dem Fehler, dass daselbst nur fÃ¼nf Con-

sonanzen aufgezahlt werden, obgleich die Zahl derselben,

DÃ¤mlich sieben, richtig angegeben ist; diese sieben sind :

der Einklang, die kleine Terz [die grosse Terz,] [die

Quinte], die kleine Sexte, die grosse Sexte und die Oc-

tave. Die hier in Klammer [] gesetzten fehlen bei COUSSE-

MAKER*), werden aber spater bei der Besprechung genannt.

*) Hier, wie an den anderen Citaten sehen wir, wie fehlerhaft

im Allgemeinen der Text in den Coussemaker'schen Scriptores Ã�ber-

liefert ist, es durften sieb nicht alle solche Fehler immer leicht be-

richtigen lassen, so dass mancher Irrt h u m durch den Gebrauch des

sonst so verdienstvollen Sammelwerkes entstehen kann. Ich lasse es

dahin gestellt, ob alle diese Fehler in den Manuscriplen enthalten

sind, oder ob sie sich durch eine gewisse Fluchtigkeit des Heraus-

gebers eingeschlichen haben. Im ersteren Falle wundert es mich

nur, dass Coussemaker den Leser nicht auf dieselben aufmerksam

gemacht hat.

Anzeigen und Beurth ei hingen.

Rinalilo, Cantale von Goethe, fÃ¼r Tenorsolo, MÃ¤nnerclior

und Orchester componirt von Johannes BrahroÂ«. Op. SO.

Berlin, Simrock. (Partitur 7% Tblr., Ciavierauszug

4 Thlr.)

H. D. In Tasso's befreitem Jerusalem wird der

tapfere Rinaldo, welcher von der schÃ¶nen Armida Zauber-

netzen umstrickt in unmÃ¤nnlicher Selbstvergessenheit bei

derselben verweilt, durch zwei zu diesem Zwecke abge-

sandte Ritter aus dem Christenheere dadurch befreit, dass

sie ihm einen Diamantschild vorballen, in welchem er sein

eigenes Bild erblickt; von Scham und Zorn erfÃ¼llt, reisst

er sein weichliches Gewand ab und folgt den Genossen.

Armida eilt ihm nach und erhebt laule Klage; er aber

bleibt kalt, redet ihr sogar verstandig zu; da gehl ihre

Klage in heftigen Zorn Ã¼ber, und als er dennoch ungerÃ¼hrt

absegelt, lÃ¤sst sie noch einmal ihre ZauberkÃ¼nste spielen;

in grausigem Sturm und Gewitter verschwinden Palast und

alle Herrlichkeit.

Diese Episode hat Goethe mit einigen Aenderungen

zum Gegenstande einer Canlate gemacht, die weder er-

zÃ¤hlend noch eigentlich dramatisch, in einer Reihe charak-

teristischer Situationen und Stimmungen der Musik eine

Grundlage bereiten will. Aus den zwei Rittern hat Goethe

einen Chor von Rittern gemacht, die zu Anfang sich zur

Abfahrt und AusfÃ¼hrung des Werkes ermuntern. Wie sie

ankommen, wie sie Rinaldo Ireffen und mil sich zum

Strande fÃ¼hren, wird nicht ausgefÃ¼hrt; Rinaldo ist es, der

zuerst spricht; wir sehen ihn bereits schwanken in dem

Gebote der POicht und dem Schmerze der Trennung, die

ihm schon hier unahweislich scheint. Nachdem er sich

dann in lebendigen Farben das vergangene GlÃ¼ck noch

einmal ausgemalt, sprechen die Genossen die Absicht aus,

die Wunde des Freundes zu heilen, und erst als sich die

Erinnerung an Armide selbst der Seele Rinaldo's immer

dringender bemÃ¤chtigt, und ihn wieder vÃ¶llig gefangen

zu nehmen scheint, lassen sie ihn das eigene Bild in dem

Spiegelschilde anschauen. Aufs tiefste erschÃ¼ttert, he-

schliesst er nunmehr sich zu fassen und zu folgen, worin

ihn der Chor bestÃ¤rkt; auch das Erscheinen der Armida

kann ihn in diesem EntschlÃ¼sse nicht mehr wankend

machen, wiewohl sie die alte Gluth noch einmal in vollem
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Maasse in ihm anfacht, so dass er, nachdem er die Zer-

slÃ¶rung noch mit angesehen, nur mit der Wunde im Her-

xen scheidet. In einem Schlusscbore sprechen dann alle

Betheiliglen noch einmal ihiv Freude darÃ¼ber aus, dass

sie nun mit erneuter Kraft ihrem hohen Ziele zueilen werden.

Die Verschiedenheit, welche Goetbe's Behandlung die-

ser Episode von der ursprÃ¼nglichen des italienischen Dich-

ters zeigt, lÃ¤sst sich, wie uns scheint, ohne Schwierigkeil

auf ihre Idee und Absicht zurÃ¼ckfÃ¼hren. Sie tritt vorzugs-

weise in dem Verhallen Rinaldo's nach dem Wieder-

erscheinen der Armida hervor, und man hat das erneuerte

Hervortreten der Liebesglulh schwÃ¤chlich und poetisch

tadelnswerth rinden wollen (s. den Wiener Bericht Ã¼ber

die AuffÃ¼hrung des Â»RmaldoÂ«, Allg. M. Ztg. IMi'i Nr. 40);

wie uns scheint mit Verkennung der Absicht, ja der Dichter-

natur Goelhe's. FÃ¼r einen Dicblergeist, dessen Grosse in

der Darstellung des menschlichen Herzens und seiner

KÃ¤mpfe liegt, konnte eine Verzauberung und Entzaube-

rung keine liefere Bedeutung, keine innere Wahrheit halten,

und er musste streben, was dort als Wirkung einer Ã¼ber-

menschlichen und unfassbaren Kraft erscheint, aus mensch-

lichen und sittlichen Motiven zu erklaren. FÃ¼r den Rinaldo

Tasso's ist die MÃ¶glichkeit eines ConfJicts nicht vorhanden,

seine Liehe, eine Folge der Verzauberung, isl durch die

Aufhebung des Zaubers vÃ¶llig ausgelugt. Die wahre

menschliche Liebe aber verschwindet durch kein Macht-

wort, und auch wo der wÃ¤gende Verstand, wo deutliche

Erkennlniss des eigenen Selbst sie verbannen will, schei-

det sie nicht ohne hefligen inneren Kampf; der Held be-

wÃ¤hrt sich als solcher, wenn er Sieger im Kampfe bleibt,

ohne dass er dabei seine Natur zu verleugnen nÃ¶lhig

hÃ¤tte. Ob es also tadelnswerth isl, dass nach dem er-

neuerten Anblicke des geliebten Gegenstandes das GefÃ¼hl

noch einmal erwacht, wollen wir nicht entscheiden; dass

es menschlich wahr ist, wird man nicht leugnen wollen,

und ebensowenig also, dass durch die Goetbe'sche Be-

handlung ein ganz entschiedener Fortschritt Ã¼ber Tasso

hinaus gegeben ist. Dies ist der Charakteristik in hohem

Grade zu Gute gekommen, die eigentlich erst hier mÃ¶glich

geworden ist. Hier erst Irin uns Rinaldo als wahres volles

Menschenbild, mit dem wir empfinden kÃ¶nnen, entgegen â�¢

ein glÃ¼hend liebender Jungling, von seinem GefÃ¼hle bis

zur Leidenschaft durchdrungen, und dennoch, wenngleich

mit tiefem Schmerze, dem Gebole der Pflicht folgend. Ihm

zur Seite ein Chor, nicht blos von abgesandten Schergen,

die den Abgefallenen, den Schwachen und Feigen zurÃ¼ck-

holen wollen, sondern von wahren und warmen Freunden,

die vollkommen mit dem Leidenden fÃ¼hlen, und daher

zwar mit Ernst, doch auch mit liebevoller Schonung den-

selben seinen Liebesbanden zu entreissen bemÃ¼ht sind.

Dass durch diese Verlegung eines bei Tasso rein

Ã¤usserlich behandelten Ereignisses in das Innere des Her-

zens auch der Musik in ganz besonderem Grade vorge-

arbeitet war, bedarf weiter keines Beweises. Obgleich

nun zur Composilion hierdurch geradezu einladend, ist

doch bisher das Gedicht von berufener Hand nicht com-

ponirt worden. In der Thal ist auch die Aufgabe keine

leichte: sie erfordert die Gabe einer feinen Charakteristik,

einer geistvollen Auffassung der Situation, die Gabe fer-

ner, die schonen Goethe'schen Worte in ihrer Tiefe und

PrÃ¤gnanz zu erfassen und mit wirklicher SchÃ¶pferkraft ein

musikalisches Ganzes herzustellen, dem Ã¤hnlich, welches

dem Dichter vorschwebte. Da alle diese VorzÃ¼ge Brahms

in sich vereinigt, so ist die Wahl fÃ¼r ihn eine glÃ¼ckliche

zu nennen, an welcher mancher Andere gescheitert wÃ¤re.

Hinsichtlich der Charakteristik zunÃ¤chst hat er sich

ebensowohl als treuen Interpreten der Goethe'schen Ab-

sicht, als auch, was sich hier aufs engste mil jenem Um-

slande verbindet, als selbstÃ¤ndig denkenden KÃ¼nstler ge-

zeigt. Zu charakterisiren sind der Held selbst und der

Chor seiner Genossen. Nicht der kalte und ahslracte Ri-

naldo Tasso's, sondern nur Goethe's menschlich warm

empfindender JÃ¼ngling ist es, der dem Tonsetzer als Gegen-

stand der Darstellung dienen konnte; es isl ganz der von

feuriger Liebe erglÃ¼hte Held, welcher nur mil schwerem

Kampf und tief verwundetem Herzen, als die Pflicht ruft,

den geliebten Gegenstand fahren lÃ¤sst. Die hieraus her-

vorgehenden wechselnden Stimmungen der seligen Ver-

senkung in das GefÃ¼hl, der leidenschaftlichen Aufwallung

und VerzÃ¼ckung, der tiefschmerzlichen Resignation hat

Brahms treffend und mit lebendigen Farben wiederzugeben

gewusst. Aber auch die Rolle des Chores ist, wie dies

ebenfalls schon Goethe angedeutet hat, eine vÃ¶llig andere,

als die eines, der nur mechanisch einen ihm gewordenen

Auftrag ausfÃ¼hrt; er nimmt durchaus inneren Anlbeil an

dem Seelenzuslande des Helden, empfindet mit das

Schmerzliche desselben und ist sich seiner Pflicht be-

wusst, mit zarter Vorsicht das Unvermeidliche auszu-

fÃ¼hren und die geschlagene Wunde wieder zu heilen.

Sehr schÃ¶n und dabei mit den einfachsten Mitteln ist dies

von Brahms wiedergegeben; es liegt Ã¼ber allen'den Chor-

sÃ¤tzen, welche die unmittelbare AusfÃ¼hrung der Aufgabe

zum Gegenstande ihres Textes haben, ein milder, ruhiger,

oft feierlicher Ton, der uns auch die Texlesworte in ver-

klÃ¤rtem GlÃ¤nze erscheinen lÃ¤ssl.

Von dem Uebrigen werden wir am besten so sprechen,

dass wir den Verlauf des SlÃ¼ckes in KÃ¼rze an uns vor-

UbcrfÃ¼bren. Nur wenige Verse sind es bei Goethe, die

uns die geschÃ¤ftigen KÃ¤mpfer in voller RÃ¼hrigkeit und im

Begriffe zeigen, Ã¼bers Meer zu fahren und Rinaldo wieder-

zuholen. Was die Worte nur andeuten, hat Brahms zu einer

grÃ¶sseren Situation gestaltet, in welcher in einer, man

mÃ¶chte, sagen epischen Weise das ganze Ereigniss vor un-

serem geistigen Auge, oder sagen wir hesser vor unserem

GemÃ¼lbe vorÃ¼bergefuhrt wird; ein glÃ¼cklich erfundenes,

einheitlich gestaltetes, wirkungsvolles musikalisches Ge-

bilde (Allegro, Es-dur*/,). Eine personliche Charakteristik

war hier noch nicht an der Stelle ; dafÃ¼r ist aber der Aus-

druck der Situation und das zu demselben gewÃ¤hlte Colorit

ein um so glÃ¼cklicheres. Durch ein lÃ¤ngeres Vorspiel wer-

den wir gleich in dieselbe versetzt â�� nicht etwa durch

eine Ã¤usserlicbe Malerei, sondern dadurch, dass die Mo-

tive und die Bewegung, welche spÃ¤ter den Gesang be-

gleiten, schon gleich in breiler AusfÃ¼hrung eingefÃ¼hrt

werden. Zu aufgehaltenen HornlÃ¶nen erklingen nachein-

ander aufwÃ¤rts gehende Octavenfiguren auf B in den Blas-

instrumenten, gleichsam leise rufende Signale; aus ihnen

entwickelt sich, nachdem auch die Violinen in syncopirler

Bewegung hinzugetreten sind, ein lang ausgespanntes

charakteristisches Thema, mit dem Ausdrucke eines ver-

langenden Hinausscbweifens in die Ferne, welches dem

Geiste Bilder verschiedener Art vorfÃ¼hrt. Nach einem

kaum markirten AbschlÃ¼sse beginnt dasselbe Ton neuem

in der lieferen Terz (Ges) und gestallet sich am SchlÃ¼sse

durch Imitation der Schlussfigur in verschiedenen Instru-

menten mannigfaltiger; wir erhallen den Eindruck einer

ruhelosen Bewegung und Erwartung. Diese erscheint in

einem noch hÃ¶heren Grade der Spannung, wo zu schein-

bar leerer Oclavenbewegung, nachdem die frÃ¼heren Mo-

tive verstummt sind, kurze Rufe und leise PaukenschlÃ¤ge

erklingen. In starkem AufschwÃ¼nge entwickelt sich hier-

aus die Dominantbarmonie von Es â�� es scheint der Enl-
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schluss zur AusfÃ¼hrung Ã¼berzugehen; die Steigerung

schliesst mit einem Tremolo in grÃ¶sster StÃ¤rke (Ges-dur),

nach welchem, bei Fortklingcn der Harmonie, die Oboe

eine inuig sÃ¼sse, bittende Weise anstimmt â�� es ist das

Motiv der Bitte Rinaldo's. Nachdem dieselbe in anderer

Lage wiederholt worden, geht sie in AccordgÃ¤nge der Blas-

instrumente von sÃ¼ssem Wohllaute Ã�ber; aber noch ehe

man Zeit gefunden, sich dem Eindrucke derselben ganz

hinzugeben, werden sie durch eine drangende Triolen-

beweguflg der Geigen, mit welcher sich Theile des ersten

Motivs verbinden, unterbrochen, und der Chor fallt leb-

haft ein mit den Worten: Â»Zu dem Strande, zu der BarkeÂ«.

Man wird die Feinheit und die Meisterschaft bewundern

dÃ¼rfen, mit welcher hier dem ungeduldig drangenden

Sinne in mystischer Ferne bereitÂ« das Ziel gezeigt wird,

so dass nun der Eintritt des Chores eine ganz eigenthÃ¼m-

liche innere Motivirung erball; und doch sind es rein mu-

sikalisch-technische Mittel, welche diesen Eindruck her-

vorbringen. Mit welcher treffenden Wahrheit derComponist

charakteristische Situationen auch in kÃ¼rzester Ausdeh-

nung darzustellen im Stande ist, kann eine genauere An-

schauung dieses Uebergangs zeigen. Noch sind wir ganz

eingewiegt von dem seligen Liebesmolive:

Ob.

da sehen wir plÃ¶tzlich alles innere Leben sich regen und

zu kraftigem Verfolgen der Bahn auffordern :

(man merke das originelle Paukenmoliv). Der Gesang

bringt keine neue Melodie; zu einfacher, klarer und aus-

drucksvoller Declamation ertÃ¶nen im Orchester die uns

bekannten Motive in immer neuen Wendungen; beschrei-

ben lÃ¤sst sich das nicht, es muss gehÃ¶rt werden, wie hier

mit freudiger Kraft und Regsamkeil alles vorwÃ¤rts treibt.

Mit grosser Feinheit hebt Brabms im weiteren Verlaufe

die Worte hervor: Â»Hier bewÃ¤hre sich der StarkeÂ«. Die

Bewegung scbliesst plÃ¶tzlich ab, um in neuer Harmonie

wieder zu erstehen, und als nun die leere Octavenbewe-

gung wieder erklingt, setzen jene Worte ein, wie als

Resultat eines Nachdenkens, einer erlangten Gewissbeit.

Dieselbe Steigerung, wie im Vorspiel, fÃ¼hrt nun auch hier

zu dem erschÃ¼tternden, uns mÃ¤chtig erfassenden Tre-

molo â�� und sofort schliesst sich Rinaldo's rÃ¼hrende Bitte

Â»O lasst mich einen Augenblick noch hierÂ« an, in chroma-

tischem Auf- und Niedersteigen der Stimme, welches als

der natÃ¼rlichste Ausdruck des Bittens uns hier recht Ã¼ber-

raschend entgegentritt. Man fÃ¼hlt, in wie natÃ¼rlicher Weise

die Worte Rinaldo's sich dem vorherigen Satze anschliessen,

und doch giebt das Gedicht kein Wort der Hinweisung

hierzu; es ist lediglich eine Leistung der Musik und des

Componisten, welche diese innere organische Verbindung

hervorgerufen bat. Von dieser Stelle an ist nun die Be-

wegung beendigt und zu ruhigerer, einfacherer Begleitung

folgen wir dem rÃ¼hrenden, lief empfundenen GesÃ¤nge Ri-

naldo's, in dessen Declamation, worin das chromatische

Aufsteigen der Harmonie als wirksames Ausdrucksmittel

verwendet ist, der Schmerz der auferlegten Trennung in

eindringlicher Weise sich ausprÃ¤gt. Zu einer ruhigen, wie-

genden Begleitung tritt das erste Motiv wieder ein, als

Rinaldo die Worte singt Â»Ihr wart so schÃ¶n, nun seid ihr

umgeborenÂ«; unnachahmlich reizend ist dieses Versenken

in die Erinnerung und die demselben folgende EnttÃ¤u-

schung ausgedrÃ¼ckt; man kann sagen, nur die einfache

SchÃ¶nheit Goethe'scher Worte vermochte auch dem Ton-

dichter so herrlichen Impuls zu geben. Wollte man dem-

selben in das Detail seiner poetischen SchÃ¶pfung folgen,
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so kÃ¶nnte man manche feine ZÃ¼ge erwÃ¤hnen: wie er das

Motiv, welches das Treiben der Genossen begleitete, in

die Trostlosigkeit Rinaldo's hineinkliogen, wie er zu den

Worten Â«Was halt mich noch am SchreckensortÂ« im Or-

chester, wenn auch im Mollklange, die Melodie des Â»Hier

bewahre sich der StarkeÂ« anklingen lÃ¤ssl; der Chor ver-

stummt zwar zu der Klage des Rinaldo, aber seine An-

wesenheit und stille Einwirkung macht sich im GemÃ¼the

desselben gellend, und so vereinigt sich alles dies, ohne

Ã¤uÃ�erliche Malerei zu sein, zu einem vollen, reichen Bilde

der tief und schmerzlich erregten Seelenslimmung Ri-

naldo's.

Aus vÃ¶lliger Versunkenheit erhebt sich eine anmuthige,

sehnsÃ¼chtige Weise (As-dur, Poco Adagio %) in der Oboe,

von den Ã�brigen Blasinstrumenten reizend umspielt, zu

welcher Rinaldo dann eine Arie anstimmt und in ihr die

RÃ¼ckerinnerung an das genossene GlÃ¼ck noch einmal in

ganzer FÃ¼lle geniesst:

Stel-le her der gold - nen Ta - ge

etc.

Fa - ra - die - se noch ein - mal

Bei dem durch und durch romantischen Charakter, der tief-

erregten Stimmung, dem vollen, ja gesÃ¤ttigten Coloril in

dieser Arie ist doch die knappe und durchsichtige Form

derselben als besonderer Vorzug zu rÃ¼hmen. Einzelne

Stellen, wie das iLiebes Herz, ja schlage, schlagen, erin-

nern durch die Warme des Ausdrucks an die schÃ¶nsten

Stellen der Mageloneromanzen. Diesem langsamen Salze

folgt ein bewegterer (Unpoco Allegretto */4), in welchem

die Erinnerung lebhafter wird und ein Bild des vergange-

nen GlÃ¼ckes fÃ¶rmlich noch einmal aufgerollt wird. Die

Hauptmelodie, vielleicht weniger originell als manche der

Ã¼brigen, drÃ¼ckt die Stimmung richtig und lebh.ift aus;

einzelne geistreiche ZÃ¼ge der Declamalion (so der drei-

taktige Rhythmus bei den Worten Â»Dieses Gartens weile

RÃ¤umeÂ«) und des Ausdrucks, so z. B. das

KÂ» - sen an

Er - de blÃ¼ - hen

treten hervor; Ã¼berall ein edles, wahres Empfinden in

einer gewÃ¤hlten, dem GewÃ¶hnlichen durchaus enlrÃ¼ckten

Sprache, und gelragen von einer ganz reizenden Instru-

mentation , welche schon der genannte Wiener Bericht-

erstatter als einen Hauplvorzug des Werkes hervorhob.

DÃ¼rfen wir hinsichtlich der harmonischen Behandlung ein

Bedenken Ã¤ussern, so wÃ¤re es dies, dass uns Brahms das

Mittel der raschen Transposition von Motiven in weiter

entlegene Tonarten, welche er mit grossem Geschicke

bandhabt, ein wenig oft anzuwenden scheint; was an be-

sonders bervorlrelenden Stellen ein wirksames Mittel des

Ausdrucks wird, darf nicht ein blos Ã¤usserer Schmuck

werden. (Schluss folgt.)

Ueber die AuffÃ¼hrung von HÃ¤ndel's ,,Trauer-

hymne auf den Tod der KÃ¶nigin KarolineÂ«.

Die Bemerkungen S. 95 der vorigen Nummer hier fort-

setzend , sei zunÃ¤chst daran erinnert, dass es sich nicht nur

um ein Werk von grÃ¶sstem Kunstwerth handelt, sondern auch

um ein solches, dessen allgemein eingÃ¤ngliche Natur, dessen

PopularitÃ¤t aufs entschiedenste bezeugt ist. Noch heute gehÃ¶rt

das Â»Funeral AnlhemÂ« in England zu den beliebtesten Werken

von HÃ¤ndel, obwohl sich bei der Art und Richtung der jetzigen

englischen Chorvereine wenig Gelegenheit bietet, es Ã¶ffentlich

aufzufÃ¼hren, und obwohl die edle liebenswÃ¼rdige KÃ¶nigin, zu

deren Preise und Grablegung es geschrieben wurde, dort fast

so vollstÃ¤ndig in Vergessenheit gerathen ist, wie bei uns. Die

Musik hat sich lediglich durch ihre eigenen Mittel erhalten.

Einen anderen Beweis fÃ¼r die PopularitÃ¤t dieses Tonwerkes

hat Deutschland geliefert. Hier ist demselben bekanntlich das

UnglÃ¼ck widerfahren, denjenigen auserwÃ¤hlten Werken bei-

gesellt zu werden, die durch Hiller Schicht Mosel u. Co. ver-

unstaltet sind, bei welcher Gelegenheit unsere Trauerhymne

sich in eine Passionsmusik verwandelte, betitelt Â»Empfindungen

am Grabe JesuÂ«. Als solche ist sie lange Zeit jahraus jahrein

besonders in Leipzig, wo Schicht sie ins Werk gesetzt hatte,

producirt, und erinnere ich, dass zwei namhafte Lehrer des

dortigen Conservaloriums nach dem AnhÃ¶ren derselben, in

dem Glauben eine originale Composilion von HÃ¤ndel vernom-

men zu haben, die KÃ¶pfe schÃ¼ttelten und meinten, es sei denn

doch ein Unterschied, ob HÃ¤ndel Â»eine Passion macheÂ« oder

Bach. Heuteerscheintuns dieser Weisheilsspruch lÃ¤cherlich;

aber er bleibt doch ein drastisches Beispiel von den Folgen

solcher Verhunzungen. MÃ¶ge dieses nun sammt und sonders

der Vergessenheit anheimfallen und nur so viel daraus gemerkt

werden, dass die AuffÃ¼hrung eines solchen Werkes mit der

sichern Hoffnung unternommen werden kann, dem Publikum

ein TonslÃ¼ck zuzufÃ¼hren, welches ihm abermals, und zwar

nun in reinerer Gestalt, (neuer werden und dauernd sich ein-

prÃ¤gen wird. Es handelt sich nur um die erste EinfÃ¼hrung da,

wo es gÃ¤nzlich unbekannt ist. Welches mÃ¶chte hier der beste

Weg sein?

Bei der berÃ¼hmten GedÃ¤chtnissfeier fÃ¼r HÃ¤ndel in der Wesl-

minsler-Abtei 4784 wurden am ersten Tage (26. Mal) auch

mehrere StÃ¼cke dieses Funeral Anthems gesungen. HÃ¶ren wir

hierÃ¼ber den Feslbeschreiber Burney: â�� Â»Nach all dem lÃ¤r-

menden JubeigetÃ¶ne des Te Drum, nach den mÃ¤chtigen SchlÃ¤-

gen der Pauke und den tÃ¶nenden StÃ¶ssen der Trompeten und

Posaunen in dem Todtenmarsch (aus Saul) war der schÃ¶ne,

sanfte und wehmÃ¼thige Gesang aus diesem AnilinÂ» 'When Ihr

ear heard her â�� Wessen Ohr sie hÃ¶rte, der pries sie selig'

dem Ohre labend und erquickend. Conlrast ist die grosse Quelle

unseres musikalischen VergnÃ¼gens; Abwechslung ist zur An-

spornung der Aufmerksamkeit so notbwendig, dass eine Mu-

sikauf FÃ¼hrung, der es an GegensÃ¤tzen fehlt, niemals einer

sichern Wirkung gewiss ist. Diese reizende Melodie ist immer

neu. Die folgenden Worte lauten 'She delivered thepoor tkat

cried â�� Wer zu ihr um HÃ¼lfe rief. Die allein singenden Dis-

cante, blos im Unisono von Discantinstrumenten begleitet, tha-

ten bei den Worten 'Grossmuth, GÃ¼te und Trost war in ihrem

Mund' eine herrliche Wirkung, in Ansehung des Contrastes

mit der vollen Harmonie des Ã¼brigen Theiles dieses schÃ¶nen

Chors. Die SchÃ¶nheiten dieses Gesanges schicken sich fÃ¼r jedes

Land und Zeitalter; kein Wechsel der Mode kann sie vertilgen

oder bewirken, dass sie nicht von jedem, der GefÃ¼hl hat, tief

sollten empfunden werden. Nun folgte der Chor ' Their bodies

are buried in peace â�� Ihr Leib kam im Grabe zur Ruh '. Die-

ser vortreffliche Satz, voll feierlicher und ergreifender Har-

monie, im Kirchenslil, fast ganz ohne Instrumente, ist eine
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herrliche Einleitung zu der darauf folgenden erhebenden Me-

lodie der Worte ' But their name liveth evermore â�� Doch ihr

Nam' lebet ewiglich': einer der eigenthiimlichsten und ange-

nehmsten ChÃ¶re, die ich kenne, und mit einer Genauigkeit,

StÃ¤rke und Lebhaftigkeit ausgefÃ¼hrt, die unÃ¼bertrefflich war.

Jeder von den drei SÃ¤tzen dieses BegrÃ¤bnissarithems schien so

lebhafte Empfindungen rege zu machen, dass manche der An-

wesenden selbst bis zu ThrÃ¤nen gerÃ¼hrt wurdenÂ«. Dass Burney

mit diesen Worten einer eilig aufgesetzten Gelegenbeitsscbrifl

nicht flÃ¼chtige EindrÃ¼cke, sondern eine feslbegrÃ¼ndete Ueber-

zeugung aussprach, ersehen wir auch aus seiner Geschichte der

Musik, in welcher er einige Jahre spÃ¤ter (4789) offen gestand,

dass dieses Anthem an Ausdruck, Harmonie und angenehmer

Wirkung seiner Meinung nach an der Spitze aller HÃ¤ndel'schen

Werkestehe. (History of music IV, il'.i.i Dnd Reichardt, der

es zur selben Zeit in London kennen lernte, hielt das Werk

fÃ¼r so mannigfaltig, dass er sagen konnte: Â»das genaue Studium

dieses einen Werks kÃ¶nnte ein achtes Genie zum Compo-

nisten bildenÂ«. (Studien fÃ¼r TonkÃ¼nstler und Musikfreunde

4792, S. 76.) Beide hatten ihre hohe Meinung â�� was man

nicht vergessen wolle â�� durch die Londoner AuffÃ¼hrungen

sich gebildet oder doch befestigt.

Hiermit mÃ¶chte ich zugleich die Frage nach dem besten

Wege, die Trauerhymne unter uns wieder bekannt zu machen,

beantwortet haben. Man gebe zuerst nicht das Ganze, auch

nicht die HÃ¤lfte, auch nicht (wie unser Frankfurter Bericht-

erstatter S. 95 vorschlÃ¤gt) zwei gelrennte HÃ¤lften, sondern

einzelne Sitze, und zwar die bei der GedÃ¤chtnissfeier 4784 in

London gesungenen. Sie sind sammllich leicht zu executiren,

mit Ausnahme des > She delivered the poor Â«, bei welchem die

Discant-Soli ohne die Verwendung von Knabenstimmen

schwerlich ihre volle Wirkung erreichen. Wo man solche nicht

besitzt, ihut man also wohl am besten, auch diesen Satz einst-

weilen wegzulassen.

Sind die hervorstechendsten einzelnen SÃ¤tze nun den

HÃ¶rern bekannt und lieb geworden, so darf man getrost mit

dem Ganzen vorgehen und wird dann eine Gesammtwirkung

erzielen, die endlich auch eine wirkliche Tbeilnahme fÃ¼r die

unbekannte, lÃ¤ngst vergessene KÃ¶nigin erzeugt. Dies ist der

natÃ¼rliche Lauf bei Werken der Kunst und ein PrÃ¼fstein ihrer

GÃ¼te; das Kunstwerk erzeugt durch seine Macht die Theil-

nabme fÃ¼r den Gegenstand, nicht umgekehrt der Gegenstand

die Tlieilnahme fÃ¼r das Kunstwerk. >Was ist ihm Hekuba, dass

er um sie sollt' weinen?* sagt Shakespeare; es war lediglich

das schÃ¶ne Gedicht, welches den Schauspieler begeisterte. Wir

sind allerdings heule in der Musik ziemlich weit abgeirrt von

dieser allein kunslwÃ¼rdigen Auffassung. Als die Bachgesell-

schart vor einigen Jahren ein Ã¤hnliches Werk von Bach, die

Trauerode auf den Tod einer sÃ¤chsischen KÃ¶nigin (1727), her-

ausgab, deren Text von Gottsched herrÃ¼hrte, hiess es in der

Vorrede dazu wie folgt: Â»Es tritt nun die Frage an uns heran:

kÃ¶nnen die Worte Goltscbed's noch Theilnabme erwecken und

erwÃ¤rmen? KÃ¶nnen wir nach UO Jahren wirklich noch Trauer

anlegen fÃ¼r die fromme KÃ¶nigin Christlaue Eberhardine . . . ?

Wir glauben diese und Ã¤hnliche Fragen mit einem entschie-

denen Nein! beantworten zu dÃ¼rfen. Weder Interesse noch

Theilnabme, weder freudige noch traurige GefÃ¼hle lassen sich

fÃ¼r Personen, von denen man absolut nichts weiss oder deren

Andenken erloschen, in nÃ¤her eingehende Mitleidenschaft zie-

henÂ«. Hier ist also das Dichierwort Â»Was ist ihm Hekuba, dass

er um sie sollt' weinen?Â«, buchstÃ¤blich genommen und sodann

in Irockner Consequenz geschlossen : Â»An sich wÃ¼rde es darum

stets ein seltsamer Einfall genannt werden mÃ¼ssen, Gratu-

lalionscantaten und Traueroden fÃ¼r lÃ¤ngst Verstorbene von

Neuem absingen zu wollenÂ«. Aber je nachdem! Es kommt

lediglich darauf an, wie sie sind; der ganze Pindar ist nichts

anderes, und Goethe nennt jedes wahre Gedicht ein Gelegen-

heitsgedicht. Das Erzeugniss der Kunst muss sich nur hoch

genug erheben, um als solches fÃ¼r ferne Zeiten sichtbar zu

bleiben: alles andere findet sich dann ganz von selbst. HÃ¼ten

wir uns, den reinen kÃ¼nstlerischen Sinn zu trÃ¼ben l Solches

ist aber in dem genannten Falle leider sehr bedenklich gesche-

hen , wenn uns zugemuthet wird, statt der originalen Trauer-

ode (einer der besten Poesien, die Bacb compouirle) eine neue,

mit ChorÃ¤len gespickte Cmdichtung Â»auf den Tag aller SeelenÂ«

anzuhÃ¶ren. Wenn dergleichen noch jetzt geschiebt, und zwar

unter gesellschaftlicher AutoritÃ¤t, auch nirgends ein Prolest

dagegen laut wird, die Gesangvereine vielmehr arglos auf den

Leim gehen: so haben wir eigentlich keine Ursache, Ã¼ber

Schicht Mosel etc. zu spotten, denn was die Bachgesellschaft

in diesem Falle gethan hat, ist ganz dasselbe. Leid l hui mir

nur â�� aus verschiedenen naheliegenden GrÃ¼nden â��, dass ich

wieder derjenige sein muss, welcher gegen ein solches Ver-

fahren den Mahnruf erhebt. Chr.

Berichte. Nachrichten und Bemerkungen.

* Berlin. Sonnabend den 5. MÃ¤rz veranstaltete Herr Rein-

hold Succo in der St. Thomaskircbe ein Vocal- und Instrumental-

Coocerl, in welchem er unier anderen Stucken ein fÃ¼r Chor, Solo-

stimmen und Orchester wohlausgeurbeitetes Te Deum laudamus von

eigener Composition zur AuffÃ¼hrung brachte. Dasselbe besteht aus

mehreren trefflich angelegten ChÃ¶ren und einem sehr wirkungs-

vollen Duett zwischen Alt und Tenor. Das Concert war insofern

von einem gewissen Missgeschick heimgesucht, als unsere ausge-

zeichnete Altistin, Frau Professor Joachim, Â«eiche ihre Mitwir-

kung zugesagt hatte, am Tage zuvor an einer heftigen HalsentzÃ¼n-

dung erkrankte, so dass sie zu singen verhindert war und an ihre

Stelle eine Schwester des ConeertÂ«euers, FrBul. Ha rtha Succo,

eintreten mussle, welche zwar eine sehr tÃ¼chtige SÃ¤ngerin ist und

ilirer Aufgabe m jeder Beziehung vollkommen gewachsen war, aber

dennoch keinen Ersatz fUr die Leistungen der Frau Joachim bieten

konnte. Die Orgelbegleitung, sowie den Vertrag eines Mandel'schen

Orgel -Concerls hatte der zu Landsberg a. d W. ansÃ¤ssige kÃ¶nig-

liche Musikdirektor, Herr Adolph Succo, der Vater des Concerl-

neui-rs Ã¼bernommen, welcher immerhin ein gewandter Organist ist,

aber nicht die vollendete Technik und Sicherheit seines Sohnes be-

sitzt. Wir erwÃ¤hnen dies nur, weil viele ZuhÃ¶rer in dem Glauben

befangen waren, dass Herr Reinhold Succo selbst die Orgelpartie

Ã¼bernommen habe und in Folge davon einige Zcitungeu das Spiel in

der Weise bemangelt haben, als wenn unser als Orgel-Virtuose an-

erkunnl tÃ¼chtige Heinhold Succo RÃ¼ckschritte auf seinem Instru-

mente gemacht hÃ¤tte. (Ein solches MiÃ�verstÃ¤ndnis!) liegt doch sehr

M.iln-, denn man begreift nicht, warum ein Concerlgeber auf seinem

Instrumente zu Gunsten eines weniger BefÃ¤higten zurÃ¼cktritt, na-

mentlich bei neuen StÃ¼cken, mit denen das Publikum erst bekannt

gemacht werden muss. U. fled.)

â�¢X- Berlin. (AurfÃ¼hrung des Â»PaulusÂ« in der Singakademie.

Vergleich zwischen Mendelssohn und LÃ¶we.) Freitag den 48. MÃ¤rz

fÃ¼hrte die Singakademie den l'dulus vun Mendelssohn auf.

Die Auffuhrung war insofern von Interesse, ala das erste Abon-

nement - Concert dieses Winters ebenfalls ein neueres Werk,

nÃ¤mlich den Â»Johann BusÂ« von C. LÃ¼we brachte, und der Ver-

gleich dieser beiden Oratorien nahe liegt Wir haben uns in

Nr. 54 des vorigen Jahrgangs ausfÃ¼hrlich Ã�ber das LÃ¶we'sche

Werk ausgesprochen und namentlich die natÃ¼rliche Einfachheit

der musikalischen Gedanken, das Sangbare sowohl in den ChÃ¶ren

als in den So oparlien, die wohleingerichtetÂ« Instrumentalbegleitung

u. s. w. mit Anerkennung hervorgehoben, dagegen bedauert, dass

LÃ¶we durch die Kleinlichkeit seiner Teile und einen entschiedenen

Mangel an conlrapunktischer Fertigkeit Â»ich zu sehr nur in kleineren

Formen bewegt, wodurch seine Werke auf diesem Gebiete nicht die

genÃ¼gende Verbreitung und Anerkennung bei dem grÃ¶sseren Publi-

kum gefunden haben. Es fehlt den LÃ¶we'schen Oratorien das wirk-

lich chorische Element, welches die Hauptsache im Oratorium

ist. â�� Bei Mendelssohn ist das VerhÃ¤ltnis anders; er hat dem Chore

allerdings eine bedeutsame Stolle angewiesen , aber seine Chore lei-

den an einer gewissen Unsangbarkeit und harmonischen Leere in der

Vocalpartie, die er durch eine Ã�bertrieben starke, fast belaubende

Instrumentation zu Ã¼bertÃ¼nchen sucht. Da wo er sich in kleineren
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einfacheren Formen bewegt, wie in einigen Â»anderen ChÃ¶ren (Â»Siehe

wir preisen selig*, Â»Das widerfahre dir nur nicht- u. a ), glÃ¼ckt ihm

vieles wie seinem VorgÃ¤nger LÃ¶we vorzÃ¼glich. Die leidenschaft-

lichen, oft fugirten ChÃ¶re sind aher durch die UeberfÃ¼llung mit Blech

geradezu unertrÃ¤glich fÃ¼r die Sanger wie fÃ¼r die HÃ¶rer und veran-

lassen die ersteren zu einer dem Wohllaut hÃ¶chst nachtheiligen

Ueberanstrengung der Kehle, so dass auch der durch Grell's aus-

gezeichnete Leitung so musterhaft geschulte Chor der Singakademie

sich an vielen Stellen durch zu starkes Singen Ã¼bernahm. Wir sind

daher der Meinung, dass ein Institut wie die Singakademie, welches

seit seiner GrÃ¼ndung so treu an den wahren Grundsalzen der Vocal-

musik festgehalten hat, di* Mendelssohn'schen Oratorien nur hÃ¶chst

selten auffÃ¼hren darf. Wir kÃ¶nnen nicht umhin, bei diesem Ver-

gleich den Lowe'schen Werken den entschiedenen Vorzug vor den

Mendelssohn'schen zu geben und, wenn dieselben auch nicht Werke

im sogenannten grossen Oratorien-Stile sind, so sind sie doch an-

muthige Gebilde eines genialen, von der Natur reich begabten KÃ¼nst-

lers, der sich eben ganz selbst giebt, liebenswÃ¼rdig, ohne Ziererei â��

oft geistreich, daneben bisweilen etwas trivial, aber immer musika-

lisch natÃ¼rlich ; und so sind seine ChÃ¶re einfach in den harmoni-

schen wie in den rhythmischen Verhallnissen und daher sangbar

und wohltonend. â�� Mendelssohn hat dagegen fast immer grossange-

Iftte, langn, durchgearbeitete StÃ¼cke, in denen aber schon oft die

Wahl des Themas unglÃ¼cklich ist; ich erinnere nur an die fugirten

Satze: Â»Denn siehe, Fiosterniss bedecket das ErdreichÂ« und Â»Denn

alle Heiden werden kommen und anbeten vor dirÂ«, die, wie viele

andere, den Eindruck eines wÃ¼sten Geschreies machen und nir-

gends die Worte zu schÃ¶ner Declamation kommen lassen. Kerner

ist die Rhythmik oft so gesucht unnaturlich, dass es dem SÃ¤nger un-

mÃ¶glich wird, den Teil deutlich auszusprechen, z. B.

denn de! - ne Herr-Geh - kcit

ist of - fen - bar

man denke sich dies Thema im Mendelssohn'schen Â»Alltgro vivace*

durch alle Stimmen gehend I â�� Schon bei den allen Griechen galt

diÂ» vernÃ¼nftige Regel, dass man als Auftaktssylbe (z. B im jambi-

schen Versmaass) auch eine lange Sylbe setzen kÃ¼nne, ja, dass es

sogar schÃ¶n sei, mit einer solchen zu beginnen, d. h. dem Auftakt

â�¢ine gewisse Breite zu geben. Dies solllen auch unsere heutigen Mu-

siker beachten; merkwÃ¼rdigerweise findet man aber in neueren

Werken so hÃ¤ufig das Gegentbeil, und die Auftakte schrumpfen zu

kaum messbaren KÃ¼rzen zusammen, z. B.

Der Erd-kreis

hier haben wir ein Sechszehntel, was kaum noch zu singen ist, wenn

man in dem Worte Â»ErdkreisÂ« den Vocal E (als Spiritus lenis) wirk-

lich aussprechen will. Man konnte daher am Freitag auch nur

Â»DrerdkreisÂ» oder allenfalls Â»DererdkreisÂ» vernehmen. Geht man von

dem Gesichtspunkte aus, dass der Gesang, sei er ein- oder mehr-

stimmig, eine durch Rhythmus, Harmonie und Symphonie geregelte,

gehobene wirkungsvollere Art der Declamation ist als die blos ge-

sprochene Sprache, so kann man sich unmÃ¶glich mit der Mendels-

sobn'scben Vocalmusik einverstanden erklaren und namentlich kann

man es nicht gut heissen, wenn ein Institut wie unsere Berliner

Singakademie, welches allein der Hebung und Veredlung des Ge-

sanges dient, nicht strengeren GrundsÃ¤tzen bei der Wahl der von

ihm aufzufÃ¼hrenden StÃ¼cke folgt. â�� Leitung und EinÃ¼bung halte

diesmal der Musikdirector Blumner Ã�bernommen, abgesehen von

der bereits erwÃ¤hnten grossentbeils durch die Fehler der Compo-

sition veranlassen Heftigkeit und Ã�bertriebenen StÃ¤rke im GesÃ¤nge

{die allerdings von Seiten eines ruhigen Dirigenten etwas hatte ge-

mildert werden kÃ¶nnen) war die AusfÃ¼hrung der ChÃ¶re correct und

sicher. Die Solopartien waren im Sopran durch Frl. Decker und

im Tenor durch den kgl. Domsanger Herrn Geyer vortrefflich ver-

treten. Die einzige Ausstellung, die wir an Letzterem zu machen

hatten, ist die, dass er oft das einfach erzÃ¤hlende Recitativ etwas zu

schleppend vortrÃ¼gt. Im Recitativ ist bei sicherer Intonation die

richtige Betonung, wodurch der Sinn der Worte dem HÃ¶rer ver-

stÃ¤ndlich wird, die Hauptsache, und jedes BemÃ¼hen, etwas Beson-

deres hineinlegen zu wollen, Ã¼berflÃ¼ssig. Die Allpartie hatte Fraul.

8ch wandy Ã¼bernommen, welche ein sehr wohltÃ¶nendes angeneh-

mes Organ besitzt, aber ihre Vocalhildung und Aussprache noch

etwas vervollkommnen kann. â�� Die Hauptpartie, der Paulus,

war leider in den HÃ¤nden eines noch gÃ¤nzlich ungeschulten jungen

ManneÂ«, eines SchÃ¼lers des Herrn M. Blumner, und wir begreifen

nicht, wie der Letztere (Herr Blumner) seinen durch die Leistungen

des Frl. Decker begrÃ¼ndeten Ruf eines guten Gesanglehrers Â»o leicht-

sinnig auf das Spiel setzeu kann, â�� wir begreifen dies um 90 we-

niger, als derselbe SÃ¤nger erst vor Kurzem die schÃ¶nsten Stellen des

HUndel'scben Â»Josu > (z. B. die kostbare Arie Â»Soll ich auf Mamre's

l ,urhi.:<'iinl durch seine unreine Intonation und Unbeholfenheit

ganzlich unwirksam gemacht halte, so dass sowohl im Publikum,

als auch namentlich bei den Mitgliedern der Akademie selbst die

allgemeinste Missslimmung PUtz griff, was Herrn Blumner nicht

verborgen bleiben konnte. Es erfordert das Interesse der Akademie,

dieses durch seine Chorleistungen einzig dastehenden Instituts, dass

kÃ¼nftighin auch auf die EinÃ¼bung und Besetzung der Solopartien

grÃ¶ssere Sorgfalt verwendet wird : einmal ist das die Singakademie,

so lange sie Ã¶ffentliche Concerte fÃ¼r Geld giebt,dem Publikum schul-

dig, zweitens ist es aber auch des Chores wegen nÃ¶thig; denn der

SolosÃ¤nger soll dem ChorsÃ¤nger als Muster dienen, aber nicht um-

gekehrt. Dieser Vorwurf trifft eben so sehr den Sanger, welcher sich

selbst beurtbeilen noch nicht gelernt hal, als auch den Lehrer, der

ihn veranlasst Ã¶ffentlich zu singen.

â�¢jf Berlin. Montag den 14. MÃ¤rz fand das dritte Abnnnement-

Concert des Kotzoll'scben Gesangvereins statt. Wir haben be-

reits mehrfach Ã�ber diese Concerte berichtet und haben daher jetzt

nichts Neues hinzuzufÃ¼gen; Vortrag und Auswahl der StÃ¼cke sind

dieselben geblieben. Den Anfang machte ein fÃ¼nfslimmiges Lied von

LeoHassler, dem ein vierstimmiges Jagdlied von L u d w. S e n ff l

folgte. Die dann folgenden StÃ¼cke waren von Vierung, Adolf

Reicbel, Mendelssohn, Taubert und Ford. H i Her. Ferner

trug der kgl. Concertmeisler Herr De Ahn a eine Aria fÃ¼r Violine

von Seb Bach und eine Ciaconne von Vital i mit gewohnter

Sicherheit und Vollendung vor.

* Berlin. Bei der UniversitÃ¤tsfeier des Geburlstages Sr. Maj.

des KÃ¶nigs, am SS. MÃ¤rz, hielt der Dccan der philosophischen Fa-

ul i., i Herr Professor E. Curtius. die Festrede. Vor derselben

sang der akademische Gesangverein ein von seinem Dirigenten, dem

Professor H. Bellermann componirtes Salvum facngtm fÃ¼r vier-

stimmigen MÃ¤nnerchor mit obligaten Solostimmen und nach der

Rededen 400. Psalm von Ferd. Schullz.

â�¢K Wien. Am 13. d. gelangte im Theater an der Wien auch

Offeubach's neueste Opernposse Â»Die BanditenÂ» (Les brigandt)

zur AuffÃ¼hrung. Libretto: albern. Musik : nicbtswÃ¼rdig. Spiel: vor-

trefflich. Ausstattung: luxuriÃ¶s. Erfolg: volle HÃ¤user. Am 18 zum

Besten des offenbachianischen Musikdiroctors GenÂ«e daselbst ge-

geben, gratulirt ihm eine Zeitung Tags zuvor Â»schon im vornhineinÂ»

zu einer glÃ¤nzenden Einnahme.

4t Karlsruhe. Eine Symphonie -Soirte des Hoforcbestera am

4. MÃ¤rz bot Insofern doppelten Reiz, als Franz Lachner ans

MÃ¼nchen seine neueste Suite(C-moll) selbst zur AuffÃ¼hrung brachte,

und l i .MI l M u r j a h n ausser der Arie aus Cos) fan tutte: Â»/'Â«r piefAÂ«

einige Lieder (von Brahras, Rubinstein, Mozart's Â»VeilchenÂ») ver-

heissen hatte. Was nun am meisten gewirkt hat, bleibe dahinge-

stellt, jedenfalls war der Saal Ã¼berfÃ¼llt. Der verdiente baierische

GÃ¼neralmusikdirector a. D. wurde mit entsprechenden Ehrenbezeu-

gungen empfangen und aus seiner Suite besonders das Menuett mit

Beifall begrÃ¼sst. Unsere vortreffliche SÃ¤ngerin erregte Enthusiasmus

wie immer. Den HÃ¶hepunkt der Orchesterleislungen bildete H an-

ders Orchesler-Concert, wovon ein Satz auf stÃ¼rmisches Begehr

des Publikums wiederholt werden musste. Die OuvertÃ¼re zu Â»MedeaÂ«

von Bargiel wurde kÃ¼hl aufgenommen â�� es ist eben nur viel mo-

derner Weltschmerz nebst starken Reminiscenzen an Egmont und

i IHM.].i,i darin. â�� Auch eine Soiree unserer Quarteitspieler, welche

am 9. d. M. folgte, war durch grossen Zudrang des Publikums aus-

gezeichnet, den sie ebenfalls den Liedern des Frl. Murjahn zu danken

hatte. Die HÃ¶rer nahmen aber auch Schubert'Â» D moll-Quarlett recht

beifallig auf, blieben dagegen bei Beethoven's Cismoll- Quartett,

welches den Abend bescbloss, zum Theil gelangweilt, obwohl die

AuffÃ¼hrung durchaus gut war und sÃ¤mmtlichen Spielern zu wahrer

Ehre gereichte. Dass ein hiesige.Â« Localblalt bei dieser Gelegenheit

von der Verirrung des Geschmacks in Beethoven's letzten Werken

sprach, diene zur Kennzeichnung der Kunstkritik, deren wir uns

hier am Orte seit dem RÃ¼cktritte eines recht umsichtigen Kritiken

zu erfreuen haben.
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ANZEIGER.

w Vacanz einer Orpnistenstelle.

Nachdem durch den Tod des Musikdirectors Anger der Orga-

nlltendienst an der Hauptkircbe St. Johanms zu LÃ¼neburg erledigt

Ist, fordern wir Diejenigen, welche um die vacante Stelle sich be-

werben wollen, hiermit auf, bis zum 4. Mai d. J. sich bei uns zu

melden.

Wir bemerken, zugleich als Antwort auf verschiedene an uns

ergangene Fragen, dass

4) an den Sonn- und Festtagen dreimal Gottesdienst in der Jo-

hanniskirche stattfindet,

1) ausser einigen Accidenzien ein fester Jahresgehalt von 159 Thlrn.

t Ngr. 9 Pfg., aber keine Dienstwohnung mit der Stelle ver-

bunden ist,

l) Gelegenheit zu grosseren musikalischen AuffÃ¼hrungen and zu

Nebenverdiensten durch Ertbeiluug von Musik- und Gesang-

unterricht, sowie auch bei der Leitung von Musikvereinen in

unterer Musik-liebenden Stadt reichlich sich darbietet,

4) weder fÃ¼r die Reise des Bewerbers behuf eines Probespiels hier

an Ort und Stelle vor der Wahl, noch fÃ¼r die Reise des Er-

wÃ¤hlten bei seiner spÃ¤teren Uebersiedlung nach hier Etwas

vergÃ¼tet, und

5) eine Aufforderung an die auf die engere Wahl Gestellten zur

Abhaltung eines Probespiels demnÃ¤chst ergehen wird.

In unserm eignen, sowie im Interesse der Herren Bewerber wÃ¼n-

schen wir, dass den Meldungen, wie solches bei den eingelaufenen

und von dem Magistrate der Stadt LUneburg uns bereits eingehÃ¤n-

digten auch zum Theil schon geschehen ist, Zeugnisse nicht blos

rUcksichtlich des Orgelspiels, sondern auch Ã¼ber die ganze musika-

lische Aasbildung, namentlich Ã¼ber TÃ¼chtigkeit im Ciavier- und

Gesangunterrichte, Ã¼ber orchestrale KenntnisÂ» und Leitung von Mu-

sikvereinen beigefÃ¼gt werden, da bei der Wahl auch letztere von

grosser Bedeutung sind.

LÃ¼neburg, den ix. MÃ¤rz 4870.

Der Kirchenvorstand, AbtheÃ¼ung der St. Johanniskirche

Superintendent E. Schnitz, Vorsitzender.

i"! Verlag von Breitkopf & lliirtol in Leipzig.

Mozart's Opern

in Partitur.

Neue kritisch revidirte Ausgabe von Jul. Rietz.

4) Momeneo. Pr. 40 Thlr.

1) EntfUhrong ans dem Herall. Pr. 9 Thlr.

l) Schangpleldirector. Pr. t Thlr.

4) Figaro'8 Hochzeit. Pr. 4 i Thlr.

Unter der Presse:

Za.utÂ»erflÃ¶te. Don Juan. Cool fern tutte.

TollstÃ¤ndige Clarier-Anszflge

obiger Partilurausgabe entsprechend, Octav, rolh cartonnirt:

Idomeneo st Thlr. Entfuhrung Â« Thlr. Schanspieldirectgr 10 Ngr.

Stephen Heller.

Op. 44Â«. Prtludes, composes pour Mlle. Lili. Gab. I, U. t

- 410. Lieder

- 414. Trois Morceaux. (Nr. 4. Ballade. Nr. 1. Conte.

Nr. I. Reverie du Gondolier)

- 4M. Valnes-Reveries

- 418. Feuilles volantes

- 414. Kinderscenen

- 415. 14 Etudes d'Eiprossion et de Rhythme. Gab. I, II. a

41Â«

<â�¢

1t

J. S. Bach's MatthÃ¤us-Passion

dir Pianoforte mit BeifÃ¼gung der Textworte bearbeitet von

S. Bagge. Pr. l Thlr.

DieÂ» Ausgabe dient zualchm inn Genuaa deÂ« Werket am CUvier, ingleich

ist aie aber lehr bequem lum Nachlesen in Proben und AuffÃ¼hrungen.

[54]

Nova-Sendung Nr. l

â�� 10

â�� 45

â�� 10

- 10

von Adolf BÃ¶sendorfer in Wien.

â�¢**. 9^

Behr, Fran^els, Op. 148. La Fee des Roses. Valse elegante

pour Piano â�� 10

Op 146. Kaiser Franz Josef-Marsch fÃ¼r Piano . . . â�� 41l

Leichtbeschwingt. Polka-Mazur fÃ¼r Piano .... â�� 41i

Hiilzel, Wustav, Op. 453. Drei Lieder ohne Worte fÃ¼r Piano â�� 10

Op. 456. Salon-TÃ¤nze, Walzer fÃ¼r Piano â�� 10

Koch, .Ins., Edler TOD Lang-entreu, Op. 36. Das Juden-

thum in der Musik. KÃ¶m. Chor fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen. Par-

titur und Stimmen â�� 15

Op. (7. Kunstmenagerie. MÃ¤nner-Chor mit Clavier-

begleitung. Partitur und Stimmen 4 â��

Op.38. Herr KnÃ¶del und FrauScbwammerlingin. KÃ¶m.

Chor fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen. Partitur und Stimmen . . .

Op. 39. Der Stiefelknecht. MÃ¤nner-Chor mit Clavier-

begleitung. Partitur und Stimmen

Op. 40. Narrenpoesie. Schnell-Polka fÃ¼r MÃ¤nner-Chor

mit Clavierbegleitung. Partitur und Stimmen . .

Krill, Carl, Op. 4. Drei FantasiestÃ¼cke fÃ¼r Piano . .

Op. 5. Aus dem Familienleben. 7 Tonbilder fÃ¼r Piano

Heft 4. l Ã¤ 45 Ngr 4 â��

LÃ¶ffler,Richard, Op. 459. DieHimmels-Leiter, CiavierstÃ¼ck â�� 40

LÃ¶wenstamm, Franz, Op. 4. Drei Lieder fÃ¼r Tenor oder

Sopran mit Piano â�� 10

Stadier, Herrn., Potpourri Ã¼ber Motive aus R. Wagner's

Oper: Die Meistersinger von NÃ¼rnberg, fttr Piano . . . â�� 45

Dasselbe fÃ¼r Piano und Violine â�� 15

1581 Billige Prachtausgaben.

Verlag von

J. Bieter-Biedermann in Leipzig und Wioterthur,

durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen:

G. F. HÃ¤ndel's Werke.

Ciavier-AuszÃ¼ge, Chorstimmen und TextbÃ¼cher.

IHrrrlnslimmf nd mit der AussÃ¤he der Deattchea Illdel-BcMllKiafi

Bis jetzt erschienen:

Acis und Galatea.*

Ciavier-Auszug lli Ngr. n. Chorslimmen a 5 Ngr. n.

Athalia."

Clavier-Aoszug lli Ngr. n. Chorstimmen Ã¤ 6 Ngr. n.

Belsazar.*

Ciavier-Auszug 4 Thlr. n. Chorstimmen Ã¤ 9 Ngr. n.

CÃ¤cilien-Ode.

Ciavier-Auszug 45 Ngr n Chorstimmen a S Ngr. n.

Dettinger Te Deum.

Ciavier-Auszug 48 Ngr. n. Chorstimmen Ã¤ 5 Ngr. n.

Israel In Aegypten.*

Ciavier-Auszug lli Ngr n. Chorstimmen Ã¤ 45 Ngr. n.

Judas MaccabÃ¤us.*

Ciavier-Auszug lli Ngr. n. Chorstimmen a 7i Ngr. n.

Samson.*

Ciavier-Auszug lli Ngr. n. Chorstimmen a 7i Ngr. n.

Saul."

Ciavier-Auszug lli Nur. n. Chorstimmen Ã¤ 7i Ngr. n.

Trauerhymne.

Ciavier-Auszug 45 Ngr. n. Chorstimmen Ã¤ i\ Ngr. n.

TextbÃ¼cherzu den mit * bezeichneten Werken Ã¤ l Ngr. D.

Indem ich mir erlaube, auf diese billige und oorrecte Pracht-

ausgabe aufmerksam zu machen, bemerke ich, dass dieselbe tiiÂ«

einzige Ausgabe ist, welche mit der Partitur der Deutsahen

Hiindel-QoBÃ¼llaehaft vÃ¶llig Ã¼bereinstimmt, wessholb ich sie ganz

besonders auch zum Gebrauche bei AuffÃ¼hrungen empfehle.

Verantwortlicher Redakteur: Wilhelm Werner in Leipiig.'

Verleger: J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur. â�� Druck von Breitkopf und HÃ¤rtel in Leipzig.
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V. Jahrgang.

Inhalt: Anzeigen und Bearbeitungen (Riualdo, Canlale von Job. Brabms [Scbluss]. â�� Coussemaker, Scriptorum Tom. III. â�� Don Juan-

Literatar). â�� Berichte. Nachricnten und Bemerkungen. â�� Einladung zum SÃ¤ngerfesle in Cincinnati. â�� Anzeiger.

Anzeigen und Beurtheilungen.

Rinildo, Canlate von Goethe, fÃ¼r Tenorsolo, MÃ¤nnerchor

und Orchester componirt von Johannes Iraluu. Op. 50.

Berlin, Simrock. (Partitur 1% Thlr., Ciavierauszug

i Thlr.)

(Schlau.)

Noch ist das Nachspiel der Arie nicht ganz verklungen,

als der Chor eintritt, worin in langsamer und ernster Weise

(Uoderato, E-dur %) die Genossen sich gegenseitig auf-

fordern, leise heranzutreten, den Freund zu retten und

seine Wunde zu heilen. Gerade hier bemerken wir schon

ganz jenen oben erwÃ¤hnten Charakter der GefÃ¤hrten; tiefe

Theilnahme mischt sich mit dein ernsten Gebote der

Pflicht, und mit Ã�berraschender Wahrheit hat der Com-

ponist diesen Ton zu treffen gewusst. Sehr schÃ¶n weiss er

dies durch kurze Anrufe, denen das Orchester gleichsam

nachklingend antwortet, zu cbarakterisiren (Â»Ach nun bei-

let seine WundenÂ«), und in der moclilicirten Wiederholung

der Periode zeigt sich wieder, hier wie an vielen anderen

Stellen, der kÃ¼nstlerische Takt; neben dem Gebole cha-

rakteristischen Ausdrucks bleibt das Gesetz einer einheit-

lichen, organischen musikalischen Gestaltung immer das

herrschende. Nach dem SchlÃ¼sse des Gesanges der Ge-

fÃ¤hrten, wahrend der Rhythmus desselben noch weiter

geht, stimmt Rinaldo wieder, wie trÃ¤umend, die Motive

der Arie an (Â»Mit der Turteltaube LockenÂ«), aber aus der-

selben entwickelt sich ein rasches Steigen des Aflects und

mit einer charakteristischen Figur leiten die Instrumente

in einen schnellen Satz Ã¼ber (AÃ¼egro, C-dur '/,), in wel-

chem die Erinnerung an Armide selbst den hÃ¶chsten

Grad der Leidenschaft hervorruft; sie spricht sich in einer

unwiderstehlichen, keine Grenzen kennenden Hast, die

zur Gestaltung einer wohl geformten Melodie kaum die

Sammlung lÃ¤sst, charakteristisch aus. Wo er der freu-

digen Feste gedenkt, nehmen Motive und Begleitung einen

ganz dem entsprechenden Charakter an und stellen uns

sein Gemuth in vÃ¶lliger VerzÃ¼ckung dar. Immer hober

steigt die Woge der Leidenschaft: da treten in gewaltigem

Einsatze die Mannen hervor, da Â»nicht langer zu sÃ¤umenÂ«

ist, und geben mit Ernst und festem Willen an ihr Werk

(hier, wie Ã¼berall, sind die Satze unmittelbar mit einander

verbunden). Sie sprechen ihre Absicht hiezu in einem

charakteristischen Tonsatze aus (Allegro non troppo, C-moll

*/â�¢)> welcher uns in einer in den Stimmen nacheinander

eintretenden Figur, in imitirter Bewegung, dieselben an

ihr Werk schreitend zeigt. Der Anklang an den strengen

Stil passl vortrefflich zu dem ernsten Inhalte ; namentlich

ist der gemeinsame Anruf Aller : Â»Wecket ihn aus seinen

TrÃ¤umenÂ«, von wunderbarer, unwiderstehlicher Kraft, die

sich in schnellem AufschwÃ¼nge steigert, als die GefÃ¤hrten

ihm den diamantenen Schild vorhalten. Die Streichinstru-

mente bleiben plÃ¶tzlich auf Des stehen und halten dieses

in einem lÃ¤ngeren Salze (Poco totlenuto, Des-dur) fast un-

unterbrochen fest, wahrend die Blasinstrumente sich in

kurzen Anrufen ablÃ¶sen â�� eine sprechende Musik, wenn

auch die Worte fÃ¼r den Augenblick verstummt sind. Mit

dem Ausdrucke tiefster ErschÃ¼tterung und BeschÃ¤mung

ruft Rinaldo Â»Weh, was seh' ich, welch ein BildÂ«, und als-

nun der Chor einfach und ernst erwiedert: Â»Ja es soll den

Trug entsiegelnÂ«, deutet die Losung der fÃ¶rmlich gebann-

ten Harmonie nach dem klaren Des diese Entsiegelung in

wunderbar feierlicher Weise an. Mancher wird hier Pro-

grammmusik, Darstellung eines Ereignisses, gewÃ¶hnliche

Malerei sehen wollen; wir wÃ¼rden dies fÃ¼r eine hÃ¶chst

Ã¼bereilte Auffassung halten mÃ¼ssen. PlÃ¶tzliches Er-

schrecken, Gefangennahme der Sinne, Umstrickung der-

selben von einem Gedankenbilde, von welchem sie sich

nicht losen kÃ¶nnen, das sind Seelenzustande, die der Mu-

sik sehr wohl zugÃ¤nglich sind; und wenn dieselben in der

Seele des schÃ¶pferisch begabten Tondichters Motive ent-

stehen lassen, welche uns mit gewissen ausseren Veran-

lassungen jener Stimmungen Analogien zu bieten scheinen,

so ist uns das zur Erforschung der Mittel, durch welche

der musikalische Ausdruck zu Stande kommt, von Inter-

esse und nÃ¤herer Erforschung wertb, wahrend nur ober-

flÃ¤chliche Anschauung hier von Nachahmung sprechen

konnte.

Ein sich anschliessender Satz (Fis-moll) lÃ¤sst Rinaldo

allein hervortreten, der, zu vÃ¶lliger Selbsterkennlniss ge-

langt, wenn auch noch lief bewegt, den Entschluss sich zu

fassen und umzukehren kundgiebt; mit demselben Motiv,

welches vorher die ihm zusprechenden GefÃ¤hrten ange-

wendet hatten, giebt er am Ende des Satzes diesen seinen

Enlschluss kund, und feierlich erklingen die Posaunen in

vollen Accorden und geben demselben gleichsam die

Weihe. Der feierliche Ernst, mit welchem Brahms diese

ganze Scene aufgefasst und wiedergegeben bat, klingt auch

in dem folgenden Chore noch nach, in welchem die Ge-

nossen, und zwar zuerst nur ein Theil derselben, die Auf-

forderung zur RÃ¼ckkehr aussprechen, in einem marsch-

arligen Satze (Allegretto non troppo, A-dur */t), dessen

u
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Motive aber weil mehr ruhige Sicherbeil, als Jubel und

Ungeduld athmen; die MÃ¤nner bleiben ihrem Charakter

auch hier treu:

Clar. (u. Fag.inSva.)

,f n _Q i _^,^ i i i â�¢ . i _ â��

%^ffl:==:=pzT44^Â£::5i^^r^

(Violinen, VioU, Celli)

Ein neues Motiv wird hervorgerufen durch die Wieder-

erinnerung an Krieg und Ruhm, und im Wechsel der Mo-

tive, welche durch Instrumente und den Eintritt des gan-

zen Chores gesteigert erscheinen, verlauft dieser Satz in

formeller Einfachbeil und Klarheil. SchÃ¶n erhebt sich aber

die Stimmung am SchlÃ¼sse, wo in breiteren Rhythmen der

Held an die Tugend der Ahnen erinnert wird. Wahrend

nun der Chor allmglig in einzelnen Rufen verklingt und

wir denselben die Abfahrt vorbereitend uns denken, wird

Rinaldo der letzten und stÃ¤rksten PrÃ¼fung ausgesetzt.

Armide zeigt Â»ich (Â»Zum zweiten Male seh ich erscheinenÂ«

u. s. w.) und ihr Jammer facht noch einmal die Liebesâ��

gluth in Rinaldo an. Ein Motiv mit dem Ausdrucke unste-

ten Suchens und trosllosen Leides, zuerst in den Saiten-

instrumenten abgebrochen angedeutet, dann in der Oboe

in weiter AusfÃ¼hrung (Andante con moto e poco agitato,

A-moll %), sehr stark in chromatischen Tonfolgen sich

bewegend, fuhrt uns die klagende Armide lebhaft vor die

Seele; mit diesem in verschiedenen Instrumenten und

Lagen erscheinenden Thema mischt sich dann der un-

ruhige Gesang Rinaldo's, dessen Stimmung, von jenen

Stimmen gleichsam umstrickt, zusehends heftiger erregt,

und auch durch die halb schmerzlichen, halb unwilligen

Rufe deÂ« Chores nur wenig besohwichtigt wird. Wir un-

terlassen nicht darauf hinzuweisen, dass auch hier die in

dem Gedichte vorausgesetzte Anwesenheit der Armide

nicht etwa durch eine ausserliche Malerei, sondern durch

rein musikalische Mittel, dadurch dass ihre auf Rinaldo's

Herz wirkende Klage mit dessen Schmerz verbunden zum

Ausdrucke kommt, versinnbildet wird. Vergeblich ver-

halll die Klage; da verkÃ¼nden dumpfe und unheimliche

PaukrnschlBge das Herannahen der ZerstÃ¶rung. In schnel-

ler Bewegung (Allegro con fuoco, C-moll %) erklingt das

Motiv des ersten Chores, aber nicht in jenen anmutbig ins

Weite strebenden Wendungen, sondern in herben Gangen,

durch lauter grosse Terzen aufsteigend und dann in eine

bewegte, unruhig hin und her eilende Achtelfigur aus-

gehend. Auch Armide sucht den Helden wiederzugewin-

nen, aber nicht aus edlen Motiven und hÃ¶herer POichl,

wie die Genossen, sondern von wilder Leidenschaft ge-

trieben. Diese ihre Leidenschaft, welche sich in dem Tu-

multe der Begleitung erkennbar kennzeichnet, ruft in Ri-

naldo abgebrochene Worte des Schreckens und der Ver-

zweiflung hervor; der Chor bestÃ¤tigt das Gesagte bald in

leiser Wiederholung, bald ernst und feierlich, bald mit

nachdrÃ¼cklicher Entschiedenheit. Die Worte treten hier

vor der Gesammlidee des StÃ¼ckes zurÃ¼ck; es muss wie-

derum beachtet werden, wie es lediglich der Kunst des

Componisten gelungen ist, aus den Andeutungen des Dich-

ters eine lebensvolle Siluation von unmittelbar ergreifender

Wahrheit geschaffen zu haben. Der Sturm der ZerstÃ¶rung,

den Rinaldo's Worte angekÃ¼ndigt, klingt in langem Nach-

spiele des Orchesters aus; dann stimml der Chor in feier-

lichstem Ernste (Andante, C-dur â�¢/,) den Dank fÃ¼r die Er-

bÃ¶rung der Â»Gebele der FrommenÂ« an, in dessen Motive

nun Rinaldo Â»im Tiefsten zerstÃ¶retÂ«, doch nicht wider-

strebend, einstimmt. Wie freundlich ermuthigend , ohne

jede Spur von Harte und Vorwurf, klingen die Anrufe

â�¢Noch sÃ¤umst du zu kommen?Â« und wie rÃ¼hrend und ein-

dringlich mischt sich mit dem allmalig dringlicher wer-

denden Chore Rinaldo's Klage Ã¼ber die Â»unglÃ¼ckliche

ReiseÂ«! In jeder Beziehung, nach Ausdruck, Erfindung,

Bau des Ganzen, allmÃ¤liger Entwicklung und scbliesslich

auch Instrumentation ist dieser Satz ein MeisterstÃ¼ck ; und

gerade hier kam es uns zum Bewusstsein, dass wenn

schon (joelhe das Ereigniss menschlicher gefasst hat, als

wir es bei Tasso lesen, Brahms auf diesem Wege noch wei-

ter gegangen, dass er durch die Musik uns das Leiden des

Helden und die trÃ¶stende Sorge seiner Genossen unserem

GemÃ¼lhe in noch weit hÃ¶herem Grade nahe gebracht hat.

Diese, in dem Verlaufe des Ereignisses begrÃ¼ndete

charaklerislische GegenÃ¼berslellung der Trager der Be-

gebenbeil tritt nun im Schlusscbor (Â»Auf dem MeereÂ«,

Allegro, Es-dur VÂ«) durchaus zurÃ¼ck, und macht hier der

lebhaften Freude und Erwartung des neuen Strebens zu

dem hohen Ziele Platz. Es ist ein aus mehreren kleineren

SÃ¤tzen sich aufbauender, in grossen Zftgen entworfener

und doch bis aufs Feinste im Delail ausgearbeiteter Chor,

ganz von rasch pulsirendem Leben durchdrungen. 7u

schneller Bewegung des Orcheslers ertÃ¶nen zuerst einzelne

Rufe einzelner Stimmen, denen dann jedesmal die Ã�bri-

gen folgen, bis der volle Chor eintritt und nach lÃ¤ngeren

vorbereitenden Perioden in einem freudigen Thema , zu

einer marscharÃ¼gen Bewegung der Blasinstrumente, den

Gipfelpunkt seines Jubels findet. Nachdem der erste Chor-

satz beendigt ist, theill sich der Chor, und es beginnt nun

in den gegenseitigen Zurufen Einzelner

Wie rie kom

- â�� . ., ^

sie kom - men

sie kom - men

r

Â«ie

schwe

ein so frohes reiches Leben, durch die feinsinnige Beglei-

tung noch gesteigert, dass man sich mit wahrem Behagen

diesen reizenden Klangen Uberlassl. Mit grosser Feinheil

isl auch hier wieder die Inslrumentalion behandelt, welche

mit den einfachsten Mitteln den Charakter des StÃ¼ckes un-

gemeio hebt: von schÃ¶ner Wirkung ist ferner das in lang-

samerem Rhythmus gesungene Â»und verweilen so vertrag-

lichÂ«, wahrend die Instrumente die Melodie weiterfuhren
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und dieselbe zu einem langen Nachspiele erweitern, aus

welchem sie dann die Bewegung des Anfangs wieder ent-

wickelt, wenn auch mit manchem Neuen und Ueber-

raschenden; denn eine Wiederholung ist bei Brahms nie-

mals ein blosses Abschreiben, und seine reiche SchÃ¶pfer-

kraft weiss immer neue ZUge beizufÃ¼gen. Auch das Thema

des zweiten Stuckes gebt noch einmal in anderer Tonart

an uns vorÃ¼ber und leitet weiter zu einem Chorsatze von

mÃ¤chtig grossurligem Ausdrucke, in welchem die freudige

Erwartung ausgedruckt wird, dass die Kampfer nun mit

erneuerter Kraft dem grossen Ziele entgegeneilen werden.

Ein lebhaft bewegter Schlusssatz, manchen Ã¤hnlichen

analog und doch mit interessanten ZÃ¼gen im Einzelnen,

beschliesst das Stark, und in dem Jubel dieser letzten

ChÃ¶re, der das Gelingen der Unternehmung, den Erfolg

des am Anfange zum Ausdrucke gekommenen Suchens zu

erkennen giebt, schliesst sich auch das Werk selbst zu

schÃ¶ner Einheit zusammen.

So bat uns also Brahms wieder mit einem ganz eigen-

. n neuen Werke seiner Muse beschenkt, welches,

wie wir nicht zweifeln, von neuem auf diesen reichen und

tiefen Geist den Blick richten wird. Wer sein Schaffen im

Einzelnen verfolgt, wird im Ausdruck und der Erfindung

denselben Grundcharakler wiederfinden, wie in seinen

frÃ¼heren Werken, und er wird in der schÃ¶nen Rundung

der S.H/.I- und Perioden, in der klaren Durchsichtigkeit von

Harmonie und Instrumentation, kurz in dem reizenden

Wohllaute des Gauzen VorzÃ¼ge finden , die uns den treff-

lichen Meister auf der Bahn des Wahren und SchÃ¶nen im-

mer weiter schreitend, immer sicherer dem Ziele zueilend

erkennen lassen.

L tt Ceusenaken Srriptorum de Mulea Medll aerl aora lerie*

â�¢ gerbeitiM alterÂ». Tom. III. Paris, Durand. 4869. XL,

524 S. in Quart.

Der dritte Theil des Coussemaker'schen Werkes enthÃ¼ll

i 0 StÃ¼cke von mittelalterlichen Husiklheoreten meist des 4 i. Jahr-

hunderts. Nach frÃ¼heren Anzeigen des ersten und zweiten 'I heiles

bedarf es keiner Wiederholung Ã¼ber den Geist und Plan der

Coussemaker'schen BÃ¼cher. Anerkannt wird bleiben des Verfas-

sers emsige Arbeit und mannigfaltige Kunde; mit Bedauern da-

gegen sieht man den Werlh seiner Gaben geschmÃ¤lert durch die

Art und Weise der Herstellung, der Anordnung und Auswahl.

Dem hÃ¶flichen Lobe gegenÃ¼ber, das dem (leissigen Autor leicht-

hin gespendet wird, verhallen die Stimmen derer, die den sicht-

baren Seh wachen AbhÃ¼lfe wÃ¼nschen, um jene Schriften erst recht

fruchtbar zu machen. Einen Hauptmangel, der doch am ersten

heilbar schien, Ã�nden wir nicht erledigt: Das berÃ¼hmteste Werk

Joh. de Muris Speculum muticae, im ersten Tbeile g * n z verspro-

chen, im zweiten Â»wegen typographischer HindernisseÂ« (Tom. II,

Praef. XVI) zu dem Torso des 6. und 7. Buches castrirt, ist

und bleibt nun, wie es scheint, unvollendet, wÃ¤hrend doch

schon 1868 die dringende Mahnung laut ward, Coussemaker

mÃ¶ge die nach seiner eigenen Versicherung hÃ¶chst bedeutsamen

fÃ¼nf ersten BÃ¼cher nachliefern, ehe es zu spÃ¤t sei. Was Ger-

bert in die theuer und mÃ¼hevoll hergestellten Scriptores nicht

mehr aufnehmen zu kÃ¶nnen beklagte, hÃ¤tte bei Coussemaker

schon ehrenhalber Aufnahme 6nden mÃ¼ssen, und das Â»typo-

graphische Hindernisse wÃ¤re durch sparsameren Papierver-

brauch sicher gehoben. Alle Werke Coussemaker's sind a'usser-

h'ch schÃ¶n, zum Tbeil glÃ¤nzend hergestellt: Druck, Papier,

Facsimiles imponiren dem Blick, vertheucrn aber die Editionen

um to empfindlicher, als der Inhalt hinter solchem AufwandÂ«

zurÃ¼ck bleibt, da die Kritik und Correctur viel zu wÃ¼nschen

Ã¼brig lÃ¤ssl, und von dem Gegebenen manches werthlos ist, was

Anderem, Mehrberechtigten den Raum nimmt. Hat doch sogar

zum zweiten Mal ein Versprochenes: Tinctoris Â»Oeuvre com-

plete d'apres 3 mscr. du XV. sieclei, wie es in der franzÃ¶-

sischen AnkÃ¼ndigung heisst, keine Stelle gefunden. Wollte

Coussemaker das entschuldigen mit der vorzÃ¼glichen kritisch

exegetischen Ausgabe, die H. Bellermann schon <863 in

Chrysander's Jahrbuch gegeben? Aber das konnte er lÃ¤ngst

wissen, bevor er die letzte AnkÃ¼ndigung erliess; man misset

ihn nur mit gleichem Maass, womit er Andere misset, i. B.

Fe'tis â�� wenn man hier die peinliche Frage stellt: ignorantia

oder ignoralio? Jetzt wird noch ein vierter Theil als Abschluss

des Ganzen versprochen. Kaum besorgen wir, dass der bevor-

zugte Editor RÃ¼cksicht nehme auf die bescheidenen WÃ¼nsche

eigensinniger Particularisten, die in jedem derartigen Werke

neben dem diplomatischen Werth auch etwas fÃ¼rs Herz ver-

langen, ein dauernd Fruchtbares, das nicht allein um sein be-

moostes Alter preiswÃ¼rdig sei. Diese Sorge jedoch soll uns

nicht abhalten, das Gute und BÃ¶se zu scheiden, das Werlhvolle

im vorliegenden Buche anzuerkennen. Es enthÃ¤lt unter den ge-

sammlen iO Abhandlungen l :i anonyme, die Ã¼brigen J7 ver-

theilen sich in < von Marcbellus de Padua, 4 Philipp de

Vitriaco, 3 Joh. de Muris, 5 Prosdocimus de Belde-

mandis und andere, weniger bekannte Namen.

Von Marchettus ist nichts Erhebliches, was Gerbert's

Mittheilungen ergÃ¤nzte oder Ã¼bertrÃ¤fe, gebracht; auch nicht

von dem rÃ¤thselhaften schon in frÃ¼heren BÃ¼chern besprochenen

Joh. a (i .irland i a. Dagegen ein erfreulicher Zuwachs kommt

uns zu gut durch Philipp de Tltriaco ' = Vltry, wahr-

scheinlich unter neun gleichnamigen StÃ¤dten das Vitry en

Auvergnej, der zwischen 1290â��(361 Bischof in Meaux ge-

wesen. Sein Name ist Burney und spÃ¤teren Historikern gelÃ¤ufig,

seine Werke und Leben wenig bekannt, obgleich die Zeit-

genossen ihn rÃ¼hmen als flos et gemma canlorum. Die hier

vorliegenden StÃ¼cke : Ars nova, Ars contrapuncti, Ars perfecta

sind fÃ¼r den jener Sprache Gewohnten fliessend und wohlver-

stÃ¤ndlich, wenn auch wortreicher als nÃ¶lhig, und weit entfernt

von dem markigen Ausdruck Franco's und Marcbelto's ; auch

Joh. de Muris ist trotz seiner mystisch scholastischen Aus-

schweifungen ausgiebiger und belehrender. â�� Vitry's Ars nova

giebt allgemeine Einleitung, danach ErklÃ¤rung von Intervallen,

Tonleitern, Tonnamen und Mensuren, letztere mit weitlÃ¤ufiger

Darlegung der m. perfecta und imperfecta = triadischen und

dyadischen Taktirung. â�� Wichtiger ist das zweite StÃ¼ck Art

contrapuncti, in welcher nach Coussemaker's Annahme das

Wort Contrapunctus zum ersten Mal gebraucht ist. Es lebte

aber mit Philipp de Vitriaco gleichzeitig Joh. de Muris, der jenes

Wort ebenfalls anwendet; â�� da nun Philipp de Vitriaco 1361,

Joh. de Muris <370 gestorben sein soll, so wgre die PrioritÃ¤t

noch immer zweifelhaft, so lange nicht die bezÃ¼glichen Ab-

handlungen auch chronologisch feststehen. Man wÃ¼rde

dem vielgewandten Coussemaker als Besserunterrichtelen gern

aufs Wort glauben, wenn nicht Sbnliche Fragen ihn mebrmal

irre gefÃ¼hrt hÃ¤tten, z. B. bezÃ¼glich der consonirenden

Terz und Sexte, deren EinfÃ¼hrung â�� inventio â�� hier laut

Praef. S. XII unserm Ph. de Vitriaco zugeschrieben wird, wlb-

rend Coussemaker doch aus seinem eigenen Werke

Tom. I, H 9 wissen konnte, dass Franco v. CÃ¶ln dieselben Con-

sonanzen just <00 Jahr zuvor in der Ars Cantus mensurabilis

Kap. XI ausdrÃ¼cklich und namentlich auffÃ¼hrt; â�� auch ist im

selben Kapitel Moleltus und Rondellus genannt, wahrend bei

Coussemaker nochmals Ph. de Vilriaco deren glÃ¼cklicher Finder

heisst. â�� Eher mÃ¶chte man Coussemaker den patriotischen

Fund gÃ¶nnen, dass der dechant im M. s. von Franzosen er-

funden sei (Coussemaker's Art harmonique aox <!., 13. s. S. 39,

131) â�� in jener Zeit, wo noch frÃ¤nkische Art in Carlowingieu

Ã¼berwog Das Gesammtergebniss aus Ph. de Vitriaco's

U*
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Schrillen ist nicht ganz so reich wie nach dem Umfange zu er-

warten. Sehr ausfÃ¼hrlich sind Intervalle, Noten, Mensuren und

Ligaturen behandelt, die Beispiele anschaulich belehrend, die

Uebersicht der gÃ¼lligen Lehre klar und fasslich: aber vom

eigentlichen Conlraponkt ist nach Verhaltniss gar zu wenig

gegeben. Mehrstimmige Satze fehlen ganz; nur die Regulae

discanius, d. h. Lehrsatze von Fortschreitungen der Stimmen,

sind flÃ¼chtig verzeichnet auf vier Seilen unter 33.

Mannigfaltig sind die Gaben aus Joh. de Muris' Werken.

Das erste StÃ¼ck: Libellus Cantus mensurabilis nennl sich selbst

Â»Compilatio secundum Mag. Joh. de MurisÂ«: es enthÃ¤lt die Men-

surallehren weitlÃ¤ufig, ohne eben geschwÃ¤tzig zu sein, kÃ¶nnte

also etwa fÃ¼r die Aufzeichnung eines SchÃ¼lers gelten. â�� Die

Ars Contrapuncti ist vor vielen anderen ausgezeichnet durch

gute Beispiele, reichlich, brauchbar und zum Tbeil kÃ¼nstlerisch

schÃ¶n, obwohl nur kurze Melismen, nicht ausgefÃ¼hrte Canli-

lenen : vorzÃ¼glich wohllautend sind die Conlrapunkle S. 62,

64, 67, einige darunter klingen ans Volkslied an. â�� Das dritte

StÃ¼ck: An Discantus ist wunderlich mannigfaltig. Manche Ma-

terien sind den gleichnamigen Stellen in der Ars Contrapuncti

sehr Ã¤hnlich, bald Wiederholungen bald AusfÃ¼hrungen : und

doch ist es unmÃ¶glich, beide so auf einander zu beziehen, dass

eine ein Theil der anderen sei; ganz richtig Ã¤ussert daher

Coussemaker Praef. S. XX, es scheine wohl dieses letzte StÃ¼ck

in seiner dunklen Anordnung ebensowohl wie das vorige eher

secundum als (nach dem Mscr.) per Joh. de Muris geschrie-

ben. â�� Uebrigens sind auch in der Ars Discantus schÃ¤tzbare

Einzelheiten: zuerst einfache, sehr wohllautende conlrapunk-

tiscbe Melismen, dann Regeln Ã¼ber Schlussformeln, Behand-

lung der Stimmen in weiter Lage und Vielstimmigkeit â�� hier-

auf folgen mitlen eingesetzt einige Kapitel Ã¼ber Ligaturen, dann

mehrere ausfÃ¼hrliche Ã¼ber modus, tempus, prolatio. Die fol-

genden Kapitel de composit. Contrapuncti und de comp. carmi-

num, wiederum der kÃ¼nstlerischen Lehre angehÃ¶rig, stehen

dort wie hinein geregnet, indem gleich darauf de proportioni-

bus verhandelt wird, d. h. von akustisch musikalischen Ra-

tionen. Die letzten Kapitel: de octo lonis, diffinitiones acci-

dentium . . . Quaedam notabilia ulilia .... Conclusiones de

perfectione u. s. w. sind so ersichtlich verwirrt in der Anord-

nung, dass trotz manches brauchbaren Lehrsalzes im Einzelnen

das Ganze unerquicklich und unfruchtbar bleibt. â�� Diese drei

StÃ¼cke also sollen uns entschÃ¤digen fÃ¼r die Entbehrung des

Ã¤chten Joh. de Muris l Laut erster und wiederholter AnkÃ¼n-

digung liolflr man auf dieses Meisters Hauptwerk, das so we-

nigen Lesern bisher zugÃ¤nglich war; die UnterlassungssÃ¼nde

des Editors wird sich selber strafen.

Lobenswert!) ist die Herausgabe des Prosd. de Belde-

mandls (gewÃ¶hnlich Beldomandis, von einigen Beldimandis

genannt), eines Paduaners c. U08â�� 44JJ, auf den Forkel

grosse StÃ¼cke hÃ¤lt, was er auch um seine zwar Ã¼belklingende

aber lehrhafte Sprache verdient, wÃ¤hrend er Neues oder Ori-

ginelles nicht bietet. Sein berÃ¼hmter Landsmann Marchetlus

ist der Hintergrund seiner Lehre, obwohl er ihn mehrmal cor-

rigirt, auch ihn fÃ¼r minder gelehrt hÃ¤lt als sich selber (XXVII,

496).

Ein unbekannter MÃ¶nch Guido, den Coussemaker ins Jahr

(i00 setzt, hat lÃ¶bliche Klarheit in der Mensurallehre, und ist

vielleicht der erste, der ein Bild des angeblich von EnglÃ¤n-

dernÂ») erfundenen Faulxbordon giebt S. 289, jener in Terzen

und Seilen fortschreitenden Singweise, die sich noch spÃ¤t in

der kirchlichen Psalmodie erhalten hat; was den pÃ¤pstlichen

SÃ¤ngern bis in unsere Zeit unter dem Namen falso bordone ge-

lÃ¤uflg ist, hat etwas andere Bedeutung. â�� Der ihm folgende

â�¢) Der Englander Hothby mÂ« erwÃ¤hnt das f. b. nicht, doch

kann das zufÃ¤llig sein.

Antonio de Leno, sonst unbekannt, giebt in wohllautendem

Italienisch einen klaren Grundriss der Regulae Contrapuncti mit

belehrenden Beispielen, die fast allesammt richtig und vollstÃ¤n-

dig sind, ein Vorzug gegenÃ¼ber vielen anderen Fragmenten in

Coussemaker's Sammlungen.

Von den Ã¼brigen namhaft verzeichneten Scr. ist Einzelnes

interessant, der grÃ¶ssere Theil aber giebt Weniges, was in den

HauptbÃ¼chern der Zeit nicht ebenfalls, und vollstÃ¤ndiger, zu

finden wÃ¤re. â�� Henricus de Zelandia erfÃ¼llt nicht die

hohen Erwartungen, die durch Ambros' Lobeserhebungen er-

weckt sind: das freilich nur zu kurze Fragment S. 443 â�� 446

sagt nichts als Tonnamen, auch weiss die Vorrede nichts von

seiner Zeit und VerhÃ¤ltnissen zu sagen. Christian Sadze

de Flandria zeichnet sich aus durch gutes Latein und deutliche

Lehre Ã¼ber rhythmische VerhÃ¤ltnisse; er ist ein Commentator,

vielleicht SchÃ¼ler Joh. de Muris'. â�� Pbilippotus Andreas

bringt in hÃ¶chst abgeschmackten Hexametern bekannte Regeln

mit verzwickten meist unbegreiflichen Beispielen. â�� Aegi-

dius de Murino zeigt in einfachen SprÃ¼chen, wie die Mehr-

stimmigkeit sich aufbaue: merkenswertb ist, wie er die Melir-

tonigkeil Einer Sprachsylbe empfiehlt, eine Freiheit, die von

Aristophanes bis auf die pÃ¤pstlichen Concilien herab oft geta-

delt, oft verspottet, doch immer siegreich geblieben ist â��

S. 415: Â»Aliquando necesse est extendere multas notas super

pauca verba, et istud vocatur colorare motetos*. â�� Auch in

Philipp de Caserta und Verulus deAnagnia findet sich

manch gut KÃ¶rnlein Ã¼ber Notenschrift und Zeittheilung. â��

Theodoricus de Campo enthÃ¤lt Apophthegmen, wie es

scheint dem Aristides Quinlilianus nachgeahmt, dergleichen

selbst in unbehÃ¼lflichem Ausdruck fÃ¼r den lebendigen Unter-

richt nicht ganz fruchtlos mag gewesen sein. â�� Endlich der

EnglÃ¤nder Hothby 1474 ist seines klaren und fehlerfreien

Lateins halber willkommen; zwar bringt auch Er meist Be-

kanntes, doch lÃ¤ssl man sichs der guten Form willen gern ge-

fallen, ihn den mancherlei verglichenen LehrbÃ¼chern beizu-

gesellen. Neu ist seine ErwÃ¤hnung des croma und semicroma,

womit die kleinsten Notenfiguren, unseren Vierteln und Achteln

Ã¤hnlich, benannt werden, welche Namen noch den heutigen

Italienern und Franzosen gelÃ¤ufig sind, aber fÃ¼r die nÃ¤chst

kleineren BrÃ¼che Achtel und Sechszehntel (croma, franz. croche.

Auch Beethoven bedient sich der Namen in der Sonate

Op. 406 zur Bezeichnung des Tempo am Anfang des Largo).

Neu ist ferner auch die naive Einlheilung der ContrapunkU-

regeln in 4 essenliales, 4 accidenlales, 4 placabiles, letztere

verslanden als piacevole gefÃ¤llige anmuthgebende; eine Wei-

terfÃ¼hrung dessen, was damals die kindlichen aber ernstge-

meinten Melodielehren anstrebten.

Unter den 43 anonymen Scr. sind hervorzuheben der I.,

V., XI. â�� Anon. I c. (350 ist interessant durch seine aus-

fÃ¼hrliche Consonanzlehre. FÃ¼r die Sprache der Zeit ist anzu-

merken, dass er, was auch bei Anderen vorkommt, einigemal

Consonare gebraucht fÃ¼r Zusammenklang im Allgemeinen, so

dass Â»consonanliae discordantes* 335* genannt werden =

widrige ZusammenklÃ¤nge z. B. lonus d. h. Secunda ; conse-

querit braucht er auch nur concordantia fÃ¼r das, was jetzt Con-

sonanz heisst. Dass er, der erste nach Muris, die Quarte dis-

cordantia nennt, ist ein wichtiger Forlschritt aus der griechi-

schen Theorie zur modernen. â�� Anon. V ist zu loben um die

Einfachheit und Consequenz seiner Mensurallehre; wir erfah-

ren freilich auch, welche MÃ¼he die Notenschrift kostete, als zu

den Ã¼brigen mehrdeutigen Zeichen noch rolhe und schwarze

Noten zweideutigen Sinnes hinzukamen (396*). Das Ã¼berkÃ¼nst-

liche Schrift-und Mensurwesen gehÃ¶rt insonderheit dem 44.

und 45. Jahrhundert an; erst die NiederlÃ¤nder seit dem Ende

des 45. Jahrh. machten der Schriftverwirrung ein Ende. â��

Anon. XI, von allen der umfangreichste (41 6â��475), giebt so
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ziemlich das Ganze der damaligen Kunsllehre, durchgÃ¤ngig gut

verstÃ¤ndlich, wenn auch einzelne Partien nachlÃ¤ssiger gehal-

ten, andere durch Worlreicblhum verdunkelt sind. VorzÃ¼glich

werthvoll erscheinen die zahlreichen Cantus linni der Intona-

tionen und Inlroitus, noch nicht nie in spÃ¤teren Cantionalen

geschieden in modus ferialis und feslivus. â�� Laut Vorrede ist

dieser Traclat dem Herausgeber geschenkt von dem wackeren

Anselm Schubiger in St. Gallen, dessen Begleitbrief von

allgemeinerem Interesse ist; die am Ende des Briefes erwÃ¤hn-

ten mehrstimmigen TonsÃ¤tze aus dem 14. Jahrb., allfranzosisch

wellliche Lieder, hÃ¤tten doch wohl ohne typographisches Hin-

derniss beigegeben werden kÃ¶nnen?

Von Anon. XIII, einem franzÃ¶sischen Musiklehrer, urlheilt

die Vorrede, er gehÃ¶re dem 42. Jahrb. an, wÃ¤hrend doch die

Sprache ganz unzweifelhaft nach dem FranzÃ¶sisch des t 6. Jahrb.

Inutet. Aehnlich ists bewandt mit dem Anon. IX, dessen gut

schwÃ¤bisches aber Ã¼bel geschriebenes Deutsch weit mehr nach

dem 15. Jahrb. schmeckt als nach dem 13., welches Cousse-

maker voraussetzt. Uebrigens sind beide gleich unbedeutend an

Inhalt und Darstellung, nur der Sprache wegen zu beachten.

Nach dieser Uebersicht der MÃ¤ngel und VorzÃ¼ge des vor-

liegenden Buches mag hier eine Zusammenfassung der Haupt-

ergebnisse jener Periode an der Stelle sein. â�� Die Hauptarbeit

der Musiklehrer war damals gerichtet auf Feststellung der Re-

geln der Rhythmik, der Notenschrift und des Conlrapunktes,

welche drei einander durchkreuzen und umfassen, eins des Ã¤n-

dern bedÃ¼rftig zur Ausarbeitung und Bewahrung grÃ¶sserer Ton-

gebilde. Wird uns nun bei jenen langweiligen Mensurallehren

fast eben so schlimm zu Muthe als bei der unabsehlichen Sca-

len-Klelterei des alexandrinischen Griechentbums, so erwÃ¤ge

man doch, wie das einfacbschÃ¶ne N'aturwahre zu erreichen

auch anderswo lange Umwege gekostet hat, wie denn unter

Ã¤ndern der Gang von den asiatischen Tonleitern bis zur Er-

kenntniss des Dreiklangsprincips sich Ã¼ber Jahrtausende er-

streckt. Denn es waren zwar die ursprÃ¼nglichen Consonanzen

.liiiÃ¤iut iiriif/cuVÂ«? frÃ¼h entdeckt samml ihrem Gegentheil,

den unvertrÃ¤glich lautenden Dissonanzen ; auch das Gesetz von

der Einheit des Klanggebiets in jeder gesunden Melodie, oder

die Festbaltung eines Grundtons Â».-".â�¢,, indisch ansa = Anfang,

Ansatz, Handhabe), um den sich der Gesang bewege und krei-

send in ihn zurÃ¼ckwende, liegt schon den griechischen Ton-

lehren zu Grunde. Dagegen die Wechselwirkung von Licht

und Schatten vermÃ¶ge des Gebrauchs der Dissonanzen, das

Gebot mit vollkommenen Consonanzen zu schliessen, die rhyth-

mische Stellung der Dissonanz zur Consonanz â�� diese frucht-

baren Neuerungen erfand erst der einsame Tiefsinn der Klosler-

leute, denen die Weltarmuth eben Raum und .MÃ¼sse gab, die

KÃ¼nste einseitig zu pflegen und jeder neuen BlÃ¼the Wasser zu-

zutragen. â�� Hit der Erfindung des Contrapunktes â�� dessen

Ursprung noch nicht ermittelt ist, â�� entwickeln sich die Ge-

setze von der Bewegung der Stimmen, auf denen die moderne

Vielstimmigkeit beruht. Herkenswertb ist, wie in diesem Jahr-

hundert die AblÃ¶sung aus der alexandrinischen Tonlebre all-

mÃ¤lig vor sich ging, sichtbar besonders an der Bedeutung der

Quarte, welche nach griechischer Theorie anfangs unter die

ursprÃ¼nglichen Consonanzen gezÃ¤hlt, dann durch PtolemÃ¤us

und Boelius in Zweifel gezogen, endlich durch Harcbetto und

Huris dahin bestimmt ward, dass sie nach der Stellung â�� ob

Ã¼ber oder unter der Oclave â�� dissonire oder consonire. Anon. I

versucht den scheinbaren Widersinn zu lÃ¶sen durch Unter-

scheidung von Consonanlia und Concordantia, fast in Ã¤hnlichem

Sinne wie in unseren Tagen H. Hauplmann unterscheiden

wollte: doch fÃ¼hrt Anon. I seinen Salz nicht aus, sondern

springt an der dunkelsten Stelle darÃ¼ber hinweg S. 355 â�� 356*).

â�¢) Zum volligen Verslandniss dieses Theorems wÃ¤re weitlÃ¤u-

figeres Eingehen auf die contrapunktische Theorie erforderlich, als

Gafurius (1496) scheint diese Lehre zuerst dahin befestigt zu

haben, wo sie bis beute feststeht. â�� Aus dem Contrapunkt

entwickelt sich die Lehre von guten und Ã¼blen Stimmscbrilten,

von gerader und Gegenbewegung uiutus reclus, contrarius),

wodurch wiederum wichtige HÃ¼lfsmittel der Melodiebildung ge-

wonnen werden, mit dem allen aber die moderne Mehrstim-

migkeit gesichert gegen den wunderlichen Einspruch gewisser

romantischer und orientalischer Kunstlehrer, die auf Grund

einer allzu plastischen Anschauung vom Wesen der Tonbild-

lichkeit sich zu dem Dogma verirrten: Es sei abgeschmackt

und widersinnig, mit hohen und liefen Stimmen zugleich zu

musiciren: das klinge ja wie lustig und traurig in einander ge-

gossen.

Diese Ergebnisse mÃ¶gen wir als Frucht des l i. Jahrhun-

derts zusammenfassen. â�� Freiere Melodik im modernen Sinne

(des 48. Jahrb.) ist kaum in den AnfÃ¤ngen vorhanden. Die

Syncope isincopalio) wird ziemlich dunkel behandelt, schein-

bar abweichend von dem was heute so heisst, z. B. S. 34, 56,

SJ4, 331, 483: auch sind die Beispiele grossentheils fehler-

haft oder verzeichnet. â�� Von melodischen Figuren sind merk-

wÃ¼rdig Color und Talea, nach Tinctoris' Beschreibung wieder-

holte Melismen, Ã¤hnlich dem, was man im 18. Jahrb. Rosalie

betitelte, S. Ã¤Z5, 447, 397. â�� Vom Unterschied des Vocalen

und Instrumentalen, so wie des Kirchlichen und Weltlichen ist

in jenen BÃ¼chern noch keine Spur: das Kirchlich-Vocale war

das einzige Gut, dessen Pflege der Kunst wÃ¼rdig schien. Der

Verdacht, es habe die priesterliche Unterweisung sich mit Ge-

heimlehre umgeben, ist schwerlich begrÃ¼ndet. Wie weit die

seit den KreuzzÃ¼gen erblÃ¼henden Volkslieder auf die Ton-

Wissenschaft Einfluss Ã¼bten, ist noch nicht zu ermitteln. Wir

haben noch viel zu lernen, und stehen erst im Anfang der

Wissenschaft. Dem fortschreitenden Wissensdrange sind nun

in Coussemaker's sÃ¤mmllichen Werken kostbare GranitblÃ¶cke

dargeboten, aus denen die rechte Gestalt erst heraus zu meisseln

ist. Er selbst verspricht abermals Hand anzulegen, indem er

seiner Art harmonique aux {i, l.'t. siecles nunmehr als Fort-

setzung will folgen lassen â�¢ l'Art harmon. au < 4. siecle. Wir sind

gespannt auf die Fortschritte der Methode, die ihm von selbst,

ohne RÃ¼cksicht auf auswÃ¤rtiges Urtheil, im Verlauf der rast-

losen Arbeit sich aufdrÃ¤ngen werden. E. Kruger.

Don 3uart-t'Ã¼rruhir.

Don (.iovaimi von Mozart. Eine Studie zur [zu dieser] Oper

auf Grundlage des Ha Ponle'schen Textes nebst einer

verbesserten Uebersetzung des letzteren [desselben].

Von Th. Epiteii. (Den Buhnen gegenÃ¼ber Manuscripl.J

Frankfurt a/M. 1870. In Commission bei C. A. Andre,

Zeil ^Haus Mozart). X u. 137 Seiten gr. 8. Pr. < Thlr.

Don Juan und kein Ende! kÃ¶nnte man jetzt ausrufen ; denn

kaum haben wir die Durchsicht der neuen CrugVer'schen Parti-

turausgabe liiv-l.ui bei Leuckart) beendigt, der ein deutsches

Textbuch nebst ausfÃ¼hrlicher ErlÃ¤uterung von Wolzogen vor-

aufging, so erscheint auf dem BÃ¼chermarkt abermals eine neue

Ueberselzung, gewappnet durch eine Kritik von 83 Seilen.

Der Verfasser beurtheill hierin seine VorgÃ¤nger Rochlilz, Vlol,

Wolzogen und Biller und setzt an besonders merkenswerlheo

Stellen seine Verdeutschung daneben. Und wir glauben ihm

gern, dass er seine Uebersetzung in all diesen FÃ¤llen TÃ¼r eine

wirkliche Verbesserung hÃ¤lt. Nur schade, dass er mit dersel-

hier erlaubt ist. Hier genÃ¼ge der Lehrsatz : Alle Ã�brigen Consonan-

zen bleiben in der Umkehrung consonant, z. B. Terze -f- Sexte,

Prime -4- Oclave; dcssgleichen alle Dissonanzen bleiben umgekehrt

dissonant: Secunde -f- Septime, Tritonus-f- Minderquinte. Nur die

consonirende Quinte kehrt sich um in die dissonante Quarte.
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ben Â«folge Jahre zu spÃ¤t kommt. Er bespricht hier die Wol-

zogen'Â«cfae Uebersetzung vom Jahre 1860 and weiss offenbar

gamicht, dass Herr v. Wolzogen diese in seiner neuesten Schrift

zu Gunsten der Gugler'scben Verdeutschung selber beseitigt

hat. Wie alt, um nicht zu sagen veraltet, Hrn. Epstein's Ela-

borat ist, entnimmt man aus einer Anmerkung S. V des Vor-

worts, wonach er selbst Wolzogen's vor zehn Jahren publicir-

ten Versuch Â»erst nach Abschluss dieser Arbeit kennen gelerntÂ«

hall Wie er eben daselbst versichert, richten sich seine kri-

tischen ErlÃ¤uterungen Â»hauptsÃ¤chlich polemisirend gegen den

Rochlitz'schen Text, weil es meiner Meinung nach vor allen

Dingen darauf ankommt, ihn in seinen MÃ¤ngeln so darzustel-

len, dass seine unumschrÃ¤nkte Herrschaft fÃ¼r die Zukunft un-

mÃ¶glich wirdÂ«. Aber unserer Meinung nach dÃ¼rfte es vor allem

darauf ankommen, zunÃ¤chst kennen zu lernen , was Andere

geleistet haben, damit man nicht wie ein NachzÃ¼gler in die

Discussion eintritt, sondern wie Jemand, der wirklich zu rech-

ter Zeit aufgestanden ist. Die Â»unumschrÃ¤nkte Herrschaft* von

Rochlitz ist bereits erschÃ¼ttert, und zwar durch Gugler; will

der Verfasser Etwas leisten, so muss hier seine Kritik ein-

setzen. Und das um so mehr, weil durch Gugler die ganze

Oper, in Wort und Ton, erneuert ist mit vielen Reformvor-

schlÃ¤gen, die durch die Schweriner AuffÃ¼hrung auch schon

seit einem Jahre in die Praxis eingefÃ¼hrt sind. Mancher Ueber-

selzungsvorschlag des Verfassers, der Rochlitz Biller elc. gegen-

Ã¼ber eine augenscheinliche Verbesserung ist, gerÃ¼th nun durch

das, was Gugler geboten hat, wieder ins Wanken; man ver-

gleiche z. B. nur seine Worte zu Leporello's Arie Nr. 4 mit

denen von Gugler. Wer etwas Neues bringen und durch-

setzen will (die uns sehr vertrauensselig dÃ¼nkende Bemer-

kung Â»den BÃ¼hnen gegenÃ¼ber ManuscriptÂ« deutet hierauf, wird

aber jeden braven Theaterdireclor â�� und brav sind sie alle! â��

fÃ¼r immer abschrecken), sollte die Bequemlichkeil doch nicht

gar zu weit treiben. Jahn's Mozart in Â»zweiter Auflage war mir

zur Zeit der Abfassung dieser Arbeit noch nicht bekanntÂ« (S. 2).

Item : Â»Als die Verleger der Oper, Breitkopf u. HSrtel in Leipzig,

im Jahre 48.. eine neue Partiturausgabe derselben veranstal-

tetenÂ« â�� dazu die kindliche Anmerkung : Â»Nach einer alten, lei-

digen Gewohnheit tragen Musikalien keine JahreszahlÂ«! Also

lÃ¤ssl ersauf sich beruhen. Aus der Vorrede zu Gugler's Parlitur-

ausgabe (wenn es ihm zu mÃ¼hsam isl die Zeitungen nachzu-

schlagen) kann er entnehmen, dass die erwÃ¤hnte Edition im

Jahre t s in erschienen ist. Aber nach der Langsamkeit zu

scbliessen, in welcher dem Herrn Verfasser die Don Juan-Lile-

ratur zufliesst, dÃ¼rfte ihm wohl nicht mehr beschieden sein, auch

das neueste und glÃ¤nzendste Erzeugniss derselben, Gugler's

Partitur, noch in diesem Leben

Wir sind Ã¼brigens der MÃ¼he Ã¼berhoben, noch weiter Ã¼ber

den vorliegenden Gegenstand uns auszulassen, da wir eine

Bescheinigung beibringen kÃ¶nnen, dass durch Obiges der Sache

schon breltestens GenÃ¼ge geschehen ist. Besagte Schrift des

Herrn Epstein erhielten wir zugesandt durch Herrn Joh. Andre,

d. d. OtTenbach 45. Febr. 4870 (uns zugegangen am 15. MSrz)

mit folgenden Begleitworten: Â»Sie erhalten dieses Buch gratis,

wenn Sie bald in Ihrer Musikzeilung eine Besprechung ver-

anlassen, die mindestens </2 Spalte derselben fÃ¼lltÂ«. Obiges

Ist aber nun eine ganze Spalte, also das Doppelle! Auch

die weiteren Bedingungen des Herrn Johann Amlii- sind er-

fÃ¼llt , die er also formulirt â�� Â»und wenn Sie zu diesem Zweck

noch kein Exemplar vom Verfasser selbst, oder vielleicht eine

Beurthellung von anderer Seile erhieltenÂ«. Denn wir haben

l) zu diesem Zweck kein Exemplar vom Verfasser selbst, und

S) auch keine Beurtheilung von anderer Seite erhallen. (Viel-

leicht sendet Herr Gugler seiner Zeit noch ein RecensiÃ¶nchen.)

Herr Johann Andre wird hoffentlich mit VergnÃ¼gen ersehen,

wie beflissen wir gewesen sind, seine Gunstbezeugung redlich

zu verdienen. Halten uns fÃ¼r vorkommende FÃ¼lle bestens em-

pfohlen. D. Red.

Noch eine Mittheilung Ã¼ber Cuumlga'l BÂ»i CUtaonl sei hier

angefÃ¼gt. Gleichzeitig mit meiner Anzeige in Nr. 9, welche

von einem neuen Exemplar der Partitur dieser Oper Kunde

gab, verÃ¶ffentlichte Herr M. FÃ¼rstenau einen Aufsatz Â»Zur

Don Juan-LiteraturÂ« in Nr. 3 der Â»Monatshefte fÃ¼r Musik-

geschichteÂ«, in welchem er miltheilt, dass sich nun auch ein

vollstÃ¤ndiges Textbuch dieser Oper aufgefunden hat. Dasselbe

befindet sich in der Dresdener Ã¶ffenll. Bibliothek, diente aber

nicht zu der AuffÃ¼hrung in Venedig (787 , sondern zu der in

Bologna. Dieses Textbuch giebt AufklÃ¤rung Ã¼ber die auf der

Wiener Partitur durchslrichene Bezeichnung â�¢ Atto secondoÂ«,

wÃ¤hrend die Oper in Wirklichkeit doch nur aus Einem Acte

besieht. Alto secondo bedeutet hiernach nicht den zweiten Act

einer Oper, sondern den zweiten Acl eines den Abend ausfÃ¼l-

lenden Theaterspiels ; der Â»erste AclÂ« des Bologneser Spiels be-

sland aus einer Farce, von welcher aber der grÃ¶sste Theil in

dem Dresdener Textbuche fehlt. Die Vermulhung Jahn's, dass

eine frÃ¼here Bearbeitung spÃ¤ter zu Einem Act Â»fÃ¼r die AuffÃ¼h-

rung zusammengezogenÂ« sei (Mozart, !. Aufl. II, 336), ist

hiernach nicht mehr zulÃ¤ssig, und auch nicht mehr nÃ¶tbig.

Man kÃ¶nnte zwar meinen, die Farce sei erst fÃ¼r die Bologneser

AuffÃ¼hrung hergerichtet; aber bei nÃ¤herem Zusehen Ã¼berzeugt

man sich bald, dass sie schon ursprÃ¼nglich zu dem Werke ge-

hÃ¶rt haben und von Gazzaniga in Musik gesetzt sein muss.

Sein Â»steinerner GaslÂ« halte nÃ¤mlich, wir ich bereits S. 70 be-

merkte, keine OuvertÃ¼re, was aus meiner Partitur (und ver-

muthlich auch aus der Wiener) deutlich zu ersehen ist. Bildete

er nun den zweiten Art oder Theil eines Theaterabends, so

erklÃ¤rt sich eine solche Thatsacbe sehr einfach. Die Wiener

Abschrift wÃ¼rde demnach die ursprÃ¼ngliche AuffÃ¼hrung veran-

schaulichen und Â»Alto soloÂ« spÃ¤tere Correclur sein. Dieser

Punkt ist also jetzt befriedigend aufgehellt. Hierbei kann ich

nicht umhin abermals Zweifel laut werden zu lassen gegen die

Annahme, dass in der Wiener Partitur ein Aulograph vorliege;

schon der Titel spricht dagegen. Zugleich wÃ¤re die Angabe der

GrÃ¼nde erwÃ¼nscht, welche beweisen sollen, dass die genannte,

nur in BruchslÃ¼cken erhaltene Partitur zur AuffÃ¼hrung dieser

Oper in Venedig diente. Die Art und der Zustand der Hand-

schuh â�� sei sie im Ã¼brigen auch noch so mangelhaft â�� muss

Ã¼ber beide Punkte sicheren Aufscbluss gewÃ¤hret). Chr.

Berichte. Nachrichten und Bemerkungen.

# Leipzig. (Theaterangelegenheiten. Ein Vertheidiger Laube's.)

Der seit Wochen wiHhende Thealerstreit scheint mit der Resignation

des Director H. Laube seinen Abschluss gefunden zu haben. Laube

orliess, schreibselig wie er ist, eine lange Ansprache an das Publi-

kum, deren Schlust lautet, dass er der Verwaltung seine Entlassung

einreichen werde. Und wie man hÃ¶rt, wird dieselbe angenommen

werden. Wir gehÃ¶ren zu Denjenigen, die von Anfang an der Laube'-

scben Direclion nur eine kurze Existenz zugesprochen haben, und

der ganze Verlauf hat unsere Ansichten auffallend bestÃ¤tigt. Dieser

Verlauf, der nun gescheiterte Versuch, das deutsche Theater von

dem Mittelpunkte des Theaters einer Burgerstadt aus zu bessern, zu

reformlren, hat aber viel Lehrreiches, zunÃ¤chst durch die PersÃ¶n-

lichkeit des Mannes, der sich noch am Abend seines Lebens eine

solche Aufgabe stellte. Aber es scheint auch hier die alle Wahrheit

sich lu bestÃ¤tigen, dass reiche Erlebnisse nicht gleichbedeutend sind

mit reichen Erfahrungen; denn Laube hat sich bei den Leipziger

Vorgingen merkwÃ¼rdig Â«grÃ¼nÂ« gezeigt. |. mi. Unbesonnenheit Ã¼ber

die andere! Als Literat, als Feuilletonisl begann er, als solcher er-

warb er sich einen Namen, und der Feuillelonist ist nun lebenslang

als ein UnglÃ¼ck an ihm hangen geblieben. Freilich schÃ¤m man sich

dadurch gute Bekanntschaften und Schildknappen; aber eben diese

sind es, die durch ihre Verteidigungen ihm fÃ¼r seine Stellung allen

Boden entziehen. Man lese nur das Neueste, was ein Â«alter Gelehr-

terÂ« (der In seinem langen Leben viel vergessen haben muss) in



Nr. \ 4.

III

Laube s Ã¶sterreichischem Leibjournal, der Wiener Â»Neuen freien

PresseÂ«, Ã¼ber Â»Heinrich Laube und den Leipziger TheaterscandaU

loslÃ¤ssl. Hiernach halle der Streit sogar einen groÃ�artigen poli-

tischen Hintergrund, den des Preussen- und Oeslerreicherlhums l

HÃ¶ren wir, was der Â»alte GelehnoÂ» sagt: â�� 'Heinrich Laube verliess

Wien, nachdem er dort seine schriftstellerische [NB. seine schrift-

stellerische!] Ehre durch die ihm gemachten Zumulhungen verletzt

glaubte, und ging nach Leipzig, um die Direction eines StHdtthealers

zu Ã�bernehmen, bei welchem er sich von Hofkabalen und Intriguen

befreit glaubte. Er halte, wie oft, das Institut der Hoflbeater ver-

dammt und gab der Welt das Schauspiel, wie ein Mann von (4 Jahren

mit dem Enthusiasmus eines JÃ¼nglings auszieht, um sich den tau-

sendfÃ¤ltigen Muhen und Sorgen einer Theaterleilung zu entziehen,

nicht aus Gewinnsucht, sondern aus Liebe zur Sache. Laube hat

merkwÃ¼rdigerweise mit tunebmendem Alter seinen politischen

Sinn geschÃ¼rft und gestÃ¤rkt. [Ist durchaus nicht merkwÃ¼rdig, son-

dern etwas ganz GewÃ¶hnliches.] Das bewiesen seine politischen

StÃ¼cke. Der Statthalter von Bengalen und die BÃ¶sen Zungen. Er

wÃ¼hlte auch kein Hoftheater, deren manches ihn gern acceptirt hatte;

denn das sprach er ja in Ihrem Blatte aus, er glaubte die Kunst im

Schoosse des Burgertbums sicherer und unabhÃ¤ngiger; er ging auch

nicht nach Berlin, wie ihm zugemuthet wurde, sondern er wÃ¤hlte

Leipzig, in welcher mitteldeutschen Stadt er den in ihm selbst leben-

den Widerstreit zwischen Nord- und SÃ¼ddeutscbland versÃ¶hnt

glaubte [welch ein Unsinn 11, wo er den alten Sinn fÃ¼r Kunst und

Wissenschaft in einem sich seiner UnabhÃ¤ngigkeit freuenden BÃ¼rger-

ii 'in., erl.ilten wÃ¤hnte, die ihm selbst zweite Vaterstadt gewesen,

in der er seine Laufbahn begonnen hatte, sie also dort auch scbliessen

wollte. So viele Hoffnungen, ebenso viele Tauschungen ! Leipzig von

heute ist nicht mehr Leipzig von damals, wo es der Sitz des ,Jungen

Deutschland' war. Ehedem, d. h. in der Zeit, da Laube als Redac-

teur der ,Zeitung fÃ¼r die elegante Welt' seinen Wohnsitz in Leipzig

hatte, war diese Stadt ein lebendiger, Leben und Bewegung aus-

strahlender Mittelpunkt Deutschlands. Da gab es hier eine in kurzen

Fristen sich erneuernde Colonie Ã¶sterreichischer Schriftsteller; da

wurde auch von hier aus auf Preussen eingreifend gewirkt. Wien

und Berlin waren damals politisch todt! Das BUrgerlhum in Leipzig

war unabhÃ¤ngigen Sinnes, sah sich gleichzeitig fÃ¼r Preussen und

Oesterreicb interessirt an. Heute jedoch steht es anders. Die Stadt

Robert Blum's ist wenig mehr als eine preussische Provinzialstadt.

Suchen Sie einmal In deutschen Zeitungen politischen Stoff aus Leip-

zig, Sie finden keinen ... Die Leipziger PfeffersÃ¤cke und BUcher-

ballen-llandler zittern vor der ungemein nahe gerÃ¼ckten Berliner

Concurrenz und suchen durch national-miserablen Servilismus ihr

Leben zu fristen, ihren Reichthum zu bewahren. Selbstmord aus

Todesfurcht!Â« â�� Hier fehlte nun natÃ¼rlich Â»Sinn und VerstÃ¤ndniss

fÃ¼r die feinen Arbeiten der Social-ComÃ¶dien der Franzosen, die Laube

auffuhrt*, und Â»fÃ¼r die grossen Leidenschaften der Classiker hat das

balbschlachtige Volk gleichfalls keinen SinnÂ«. Die Freiheit ist dahin;

das Â»Sladlregiment in den HÃ¤nden von prenssisch gesinnten Palri-

ciernÂ« und Â«jeder vierte Einwohner ein PreusseÂ«. Â»Von einem kunst-

sinnigen Adel, wie Sie solchen in Wien besitzen (!), ist hier nicht die

RedeÂ« Da sei es denn Â»ein dnsÃ¼hnbares VerbrechenÂ« gewesen, dass

Laube unlÃ¤ngst in der Â»Neuen freien PresseÂ« seine â�¢Lebenserinne-

rungenÂ« publicirt und darin warme Sympathie fÃ¼r Ã�sterreich nebst

historisch treuer Schilderung der Berliner Polizei kundgegeben habe.

Â»Uao erwartete einen politisch harmlosen Theaterdirector und fand

einen Ã¼berzeugungstreuen Charakter.Â« Jene Â»ErinnerungenÂ« haben

wir ebenfalls in ganzer LÃ¤nge gelesen, und uns nicht wenig gewun-

dert, wo ein vielbeschÃ¤ftigter Theaterdirector, auf dessen ThÃ¤ligkeit

die Augen von ganz Deutschland gerichtet sind, in aller Welt nur

die Zeit hernehmen kÃ¶nne, um einen so breitspurigen, oft seitenlang

gÃ¤nzlich inhaltlosen Worlreichthum zu Papier zu bringen. Das UHU

nicht der Â»uberzeugungstreue CharakterÂ«, sondern lediglich der auf-

geblabte, principienreitende Literat, der nicht mehr von seinen

Jugendgewohnheilen lassen kann. Sehr bezeichnend also, dass er in

Leipzig durch Literaten gestÃ¼rzt ist. (Schluss folgt.)

# Prag. F. D. *â�� und es strÃ¶met herab der gnÃ¤dige RegenÂ«;

der dÃ¼rre Carneval (Verzeihung fÃ¼r dies Wort!) hat einer jungen,

blÃ¼henden Aera Platz gemacht und neu aufalhmet das kunstbegei-

sterte Geschlecht: Isis nicht die schÃ¶nste Vorbedeutung fÃ¼r den be-

ginnenden FrÃ¼hling, wenn die mwica tacra den Reigen der Conccrte

erÃ¶ffnet, Mary Krebs und Sophie H e n t e r sich wÃ¼rdig anschlÃ¶ssen

und das Conservalorium eine kolossale Beelhovenfeier vorbereitet?

Nicht zu rechnen die massenhaft bervorschiessenden WohlthÃ¤tig-

keitsconcerte und Wunderkinderproductionen. Unter letzteren ist

vorzuglich die des Kindes Laura Kahrer hervorzuheben, die am

Ciavier einen Sturm von Jubel und Begeisterung erregle, und den

Musikhistoriker Dr. Ambros geradezu in Extase versetzte. Ob aber

bei der Production eines Kindes von Geist oder GefÃ¼hl gesprochen

werden kann, erlaube ich mir zu bezweifeln, aus GrÃ¼nden, die ich

an anderen Orten bereits vielfach auseinandergesetzt habe und die

hier anzufÃ¼hren nicht am Platze wÃ¤re. â�� Der hiesige cechische

KÃ¼nstlerverein Â»Umelecka besedaÂ«, der die allklassische Kir-

chenmusik seit mehreren Jabren mit dem besten Erfolge cultivirt

und zur Hebung des Kunstsinns, zur Beseitigung der Missachtung,

der die alten Heister im Kirchenstile noch immer begegnen, so viel

beitrÃ¤gt, hat uns heuer mit einer wahren FÃ¼lle von SchÃ¤tzen de* 46.

und 47. Jahrhunderts Ã¼berrascht. Josquin de l'res, Orlando Lasso,

Ruggiero Giovanelli und Marcello als Vertreter der alten Zeit; von

den Â»NeuerenÂ« aus der alten Zeit erschienen Abbate Tommadini

mit einer beinahe modern klingenden Composition: -0 talutarit

hostiaÂ° und Bortniansky mit einem Cantus liturgicut. Dass die Auf-

fÃ¼hrung bei so begeisterten Sangern eine correcte, stellenweise

schwungvolle war, bedarf keiner Versicherung. â�� Vor drei Jahren

hat sich hier aus der Mitte der Â»Deutschen S luden ten lese-

balleÂ« eine kleine Studentenhedertafel gebildet, zu deren GrÃ¼ndern

auch Schreiber dieser Zeilen zu gehÃ¶ren die Ehre hatte. Mit geringen

Mitteln begonnen, hat es dieser Verein binnen dieser kurzen Zeit so

weil gebracht, in dieser Concertsaison in einem grossen Wobllhglig-

keitsconcerte mit ChÃ¶ren von Veit und Mendelssohn vor die Oeffent-

lichkeit zu treten und rauschenden Beifall zu ernten. Und doch

wurde fÃ¼r die Pflege des deutschen MÃ¤nnergesangs weit mehr ge-

wirkt werden, wenn sich nicht die separatistischen Tendenzen gel-

tend machten; wenn vielmehr die einzelnen Vereine, als: Deutsche

Turnerliedertafel, Arion, Harmonie, Studentenliedertafel u. s. w. sich

zu einem imposanten Ganzen vereinigen wÃ¼rden. â�� Die Philhar-

moniker Prags unter Smelana's Leitung sind von den Todten auf-

erstanden und bringen in ihrem nÃ¤chsten Concert Beethoven's Paslo-

ral-Symphonie, Weber's Â»Aufforderung zum TanzÂ« mit Berlioz'scher

Instrumeutirung und â�� Liszt's Â»TassoÂ« zur Auffuhrung. Der Pferde-

fuss schaut doch immer heraus.

An die SÃ¤nger Ileutsrhlandn.

Einladung zum SÃ¤ngerfeste in Cincinnati. Ohio.

Von den Ufern des Ohio, aus der KÃ¶nigin des Westens,

ertÃ¶nt an Euch, Ihr deutschen SÃ¤ngerbrÃ¼der, ein herzlicher,

freundlicher Gruss weit bin Ã¼ber den Ocean, in die liebe

deutsche Heimalb.

Kern vom theuren Vaterlande ertÃ¶nt auch hier das Â»Deut-

sche LiedÂ« frÃ¶hlich wieder, und soll dazu beilragen, zur Feier

des 47. Bundes - Gesangfesles des ersten deutschen SSnger-

bundes von Nordamerika, welches in den Tagen des 45. bis

49. Juni d. J. in Cincinnali abgehalten wird, uns die Freunde

aus Nah und Fern zuzufÃ¼hren.

Es ergehl daher an Euch, deutsche SaogerbrÃ¼der, die

freundliche Einladung und ernste Bitte, unser Fest durch eine

zahlreiche Delegation zu beschicken, um uns behilflich zu sein

bei dem Weiheopfer, welches dem deutschen Geiste dahier

gebracht werden soll.

Wir wollen Euch mit offenen Armen empfangen, nach

guier deutscher Sitte die Gastfreundschaft der Sladt offeriren

und Sorge tragen, Euch die Tage des Aufenthalts so angenehm

wie mÃ¶glich zu machen.

Im Falle einer Zusage, ersuchen Euch freundlichst mit

den Agenlen der Steamer-Compagnien in Hamburg und Bre-

men sofort in Unterhandlungen zu treten, um in Uebereinsllm-

mung mit den hier bereits getroffenen Arrangements eine er-

massigte oder ganz freie Passage der Delegation zu bezwecken.

Die Delegation miissle spÃ¤testens am 41. Juni in New

York landen, um nach eintÃ¤gigem Aufenthalte mit den Sangern

New Yorks die Reisetour nach dem Westen anzutreten.

In der angenehmen Erwartung, dass Ihr unserer Einladung

Folge leisten wollt, sehen wir einer Anmeldung baldigst ent-

gegen, um die nÃ¶lhigen Vorbereitungen zu Eurem Empfange

treffen zu kÃ¶nnen.

Hit SÃ¤ngergruss

Das Central-Comite des Nordamerikanischen SÃ¤ngerbundes.

Im Auftrage Franz Arend,

Correspondenz-Secretair.
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t5Â«] Verlag von

J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Oper in zwei

von

L. van Beethoven.

VollstÃ¤ndiger Ciavierauszug

bearbeitet von

G, D, Ottern

Mit den OuvertÃ¼ren in Edur und Cdur

zu vier HÃ¤nden.

Dealscher und franzÃ¶sischer Teil

Pracht-Ausgabe in gross Royal-Format.

Â§K JirittiDanb mit JebmMtv. ^i. 15 Wt.â��Â§n feinstem

o&eoer -3fr. 18 W-

Das Werk enthalt nachstehende Beilagen:

1. Beethoven'! Portrait, ia Kupfer gestochen von G.

Gonzenbach.

2. Vier bildliche Darstellungen, gezeichnet von Moritz

von Schwind, in Kupfer gestochen von H. Merz und

G. Gonzenbach, nÃ¤mlich:

Eintritt Fidelio's in den Hof des GefÃ¤ngnisses.

Erkcnnan?s-Scene.

I'lstolen-Scene.

Ketten-Abnahme.

3. â��An Beethoven", Gedicht von Paul Heyse.

k. Ein Blatt der Partitur in Facsimile von Beethoven'!

Handschrift.

5. Das vollstÃ¤ndige Buch der Oper, Dialog, GesÃ¤nge

und Angabe der Scenerie enthaltend. (Deutsch und

franzÃ¶sisch.)

6. Vorn ort mit biographischen Notizen und Angaben

Ã�ber die Entstehung der Oper.

Die Zeichnung der gepressten und reich vergoldeten

Einbanddecke ist von f. A. BaiBgartn in Leipzig.

AussergewÃ¶hnlich sorgfÃ¤ltiger Stich und Druck von

Seiten der RÃ¶der'schen Officin tragen endlich dazu hei, das

Werk in allen Theilen zu einer wirklichen Pracht-Ausgabe

zu machen.

[57] Verlng von

J. Rieter - Biedermann in Leipzig und Wintertbur.

CONCERT

fÃ¼r

!*iÂ»nofortÂ«e und Orchester

von

Joseph Haydn.

Zu vier HÃ¤nden bearbeitet

von

Franz WÃ¼llner.

Preis l Thlr. l 5 Ngr.

[58] Verlag von

J. Bieter-Biedermann in Leipzig und Winierthur.

Drei Quartette fÃ¼r 2 Violinen, Viola und Violoncell (Seinen Freun-

den Carl Hafner, Otto v KÃ¶nigslÃ¶w, John BÃ¶ie).

Nr. 4 in B. Op. 41. 4 Thlr. 18 Ngr.

- t in A-moll. Op. 47. 4 Thlr. 25 Ngr.

- 3 in Es. Op. 29. 4 Thlr. 25 Ngr.

Op. 48. HerbstklÃ¤nge. 7 Lieder fÃ¼r eine tiefe Stimme mit Piano-

forte (Frau Sophie Schloss-Gurau gewidmet). (5 Ngr.

Nr. 4 Â»Friede den SchlummerernÂ«, von Th. Moore.

â�¢Halt' eine HÃ¶hl' ich am StrandÂ«, von R. Burns.

Â»Sie lag auf der TodtenbahrÂ«, von A. Werther.

- *

- 5

Â»Zwei KÃ¶nige sassen auf OrkadalÂ«, von Km. Geibel.

â�¢Ich muss die Lieb' aufgeben*, Volkslied.

Â»Wenn sie kommen und mich grabenÂ«, von C. Fr. Sche-

renberg.

- 7. Â»Draussen lobt der bÃ¶se WinterÂ«, von W. MÃ¼ller.

Op. Â»1. Vier Liebeslieder fÃ¼r Sopran und Tenor. Â»It Ngr.

Nr. 4. Sonnenschein: Â»Schein1 uns, du liebe SonneÂ«, aas des

Knaben Wunderhorn.

- S. Â»Nach einem hohen Ziele streben wirÂ«, aus Hirza Scbaffy

von Fr. Bodenstedl.

- 3. Â»Liebster, was kann uns denn scbeiden ?Â« aus Fr. Riickert's

LiebesfrÃ¼bling.

- *. Die Heimfuhrung: Â»Ich geh' nicht allein, mein feines LiebÂ«,

von H. Heine.

Op. 44. Zehn Reise- und Wanderlieder von Willi. MÃ¼ller, fÃ¼r eine

mittlere Stimme mit Begleitung des Pianoforte (Seinem Freunde

Jul. Stockhausen).

Heft I. 17{ Ngr.

Nr. 4. Grosse Wanderschaft: Â»Wandern, wandern ! Gestern dort

und heule hierÂ«.

- i. Auszug: Â»Ich ziehe so lustig zum Thore hinausÂ«.

- S. Auf der Landstrasse: Â»Was suchen doch die Menschen allÂ«.

- 4. Einsamkeit: Â»Der Mai ist auf dem WegeÂ«.

-â�¢ 5. Bruderschaft: Â»Im Krug zum griinen KranzeÂ«.

Heft II. 25 Ngr.

Nr. 6. Abendreihn: Â»Guten Abend, lieber MondenscheinlÂ«

- 7. Der Apfelbaum: Â«Was druckst du so tief in die Slirne

den Hut?Â«

- 8. Entschuldigung: Â»Wenn wir durch die Strassen ziehen !Â«

- 9. Am Brunnen: Â»Sie schreiten fremd an mir vorbeiÂ«.

- 40. Heimkehr: Â»Vor der ThÃ¼re meiner Lieben hang' ich auf

den WanderstabÂ«.

Daraus einzeln:

Abendreihn. 7$ Ngr.

Op. 50. HerbstklÃ¤nge. Sieben Lieder fÃ¼r eine mittlere Stimme.

Zweite Folxe. K Ngr.

Nr. 4. Alle Traume: Â»Alte Traume kommen wiederÂ«, v. H.Liogg.

- 1. Das alte Lied: Â»Es war ein aller KÃ¶nigÂ«, von H. Heine.

- 8. Klage: Â»Ach, wozu die langen Tage?Â« v. J. Tb.Mommsen.

- t. Heimkehr : Â»In meine Heimath kam ich wiederÂ«, v H.Lingg.

- 5. Der Traum â�¢ Â»Ich bab' die Nacht getrÃ¤umtÂ«, Volkslied.

- 6. Scheidelied: Â»Das ist ein eitles WÃ¤hnen :Â« von F. Hebbel.

- 7. Lied der Velleda : Â»HagelSchmettertÂ«, von H. Lingg.

1591 Verlag von

J. Rieter -Biedermann in Leipzig und Winterlhur.

flcfit flfÃ¶umÃ�fÃ¤tter

fÃ¼r das Pianoforte im leichten Style

von

Emil Krause.

Op. (6.

Preis 18 Ngr.

Verantwortlicher Redakteur: Wilhelm Werner in Leipzig.

Verleger: J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterlhur. â�� Druck von Breitkopf und HÃ¤rtel in Leipzig.



Preis: JÃ¤hrlich 4 Thlr. Viertelj Unliebe

Dia Allgemeine Musikalisch*- Zi itiug

erscheint rm/elmissiir kB jedem Mittwoch

ind lit durch Â»He PoiUmter und Buch-

htndltingen m l

Allgemeine

Prinum. l Thlr. Anzeigeo: Die gfl&pklteno

Petitzeile oder deren Raum '2 Npr. Kriefe

und Gelder werdeÂ« frtoco Â«rbÂ»Ua.

Musikalische Zeitung.

Herausgegeben von Friedrich Chrysander.

Leipzig, 13. April 1870.

Nr. 15.

V. Jahrgang.

Inhalt: Corelli's Werke, herausgegeben von J. Joachim. â�� Anzeigen und Beurtheilungen (Beim Sonnenunlergang, ConcertstÃ¼ck von Niels

W. Gade). â�� J. Seb. Bach als Schuler der Particularscbule zu St. Michaelis in LUneburg in den Jahren 4700â��4703. â�� Berichte.

Nachrichten und Bemerkungen. â�� Anzeiger.

Corelli's Werke, herausgegeben von J. Joachim.

Erster Theil. Op. I und II. 486Â». 440 S. S".*)

Â»DenkmÃ¤ler der TonkunstÂ«: so lautet der Name einer

eben begonnenen Sammlung guter Werke aus der VÃ¤ter

Zeit, deren erste Jabreslieferung vier Meister vorfÃ¼hrt,

neben Palesirina drei so gut wie unbekannte, wenn man

unter Bekanntschaft mehr versteht als blosses Namen-

gedachtniss. Durch dieses Unternehmen wird dem KÃ¼nst-

ler und dem Gelehrten der Stoff wachsen zu lernen ge-

niessen und denken, und das Kunstleben der Gegenwart

noch reicher werden als es schon ist.

Dieser erste Jahrgang enthalt u. a. zwei Werke von

Corelli, Ã¶ Ordres (= Suiten) von Couperin, i Oratorien

von Carissimi, 36 vierstimmige Motetten von Palesirina;

jedem der vier wird eine zweite Abtheilung nachfolgen als

nÃ¤chstjÃ¤hrige Lieferung, welche zugleich Haupttilel nebst

ErlÃ¤uterungen der Herausgeber enthalten wird. Verweilen

wir bei dem Einzelnen, zur Rechenschaft Ã�ber das Ge-

gebene und zur Anregung fÃ¼r die, denen die werthvollen

Werke bisher nicht zuganglich geworden.

Archangelo Corelli aus Bologna (â�¢1653 â�� 1713)

wird der Vater des modernen Violinspiels genannt. Seiner

Zeit hochgefeiert, auch in Deutschland namentlich von

HÃ¤ndel bis Haydn in Ehren gehallen, ist sein Name spater

zurÃ¼ckgetreten gegen den Glanz der modernen VirtuositÃ¤t.

Was ihm etwa fehlen mag an BravourstÃ¼cken mit harmo-

nischen Ausschweifungen und pathetischem Farbenreiz,

wird reichlich Ã¼berwogen durch die milde SchÃ¶nheil seiner

in sich gerundeten Tonsatze, die uns nicht allein lehrhaft

historische Denkmaler, sondern auch lebendig wirkende,

zu freundlichem Genuss ladende werden, sobald wir nur

einmal recht anfassen, die leicht ausfÃ¼hrbaren Trios sauber

zu GehÃ¶r zu bringen. FÃ¼r die Kunstgeschichte wichtig

sind sie auch darum, weil reine Instrumentation von Ita-

lienern wie Ã¼berhaupt von Romanen verhHllnissmÃ¤ssig sel-

ten sind; â�� ist doch dieser tiefste Schacht der mystischen

Kunst von Niemandem so eifrig befahren und ergrÃ¼ndet

wie von derjenigen Menschenrace, die jener pÃ¤pstliche

Legat mit dem sonderbaren PrÃ¼dical ehrte: Habet profun-

dos oculos et mirabiles speculationes in capite suo. Wer also

dem deutschen Volke wohl will, sollte billig dessen spe-

cifische Kunst nicht gering halten, und nicht Ã¼ber dem

*) Als dritter Band der 'DenkmÃ¤ler der TonkunstÂ« in Sub-

scription zu beziehen. Einzeln durch die Verlagsbandlung J. Rieter-

Biederninnn, Preis 41/Â» Tblr.

V.

Adel des Menschengesanges jene TÃ¶ne der MittelÂ«dt ver-

achten, die den Abgrund aufthun unier dem Wort, und

mehr sind als das Wort.

Die vorliegenden StÃ¼cke sind Corelli's ersles und zwei-

tes edirtes Werk : Opera prima vom Jahre 1683, Op. II von

1685, jedes der zwei Werke enthall 12 Sonaten, die ersten

genannt Sonate da chiesa = Kirchensonalen, die anderen

Sonate da camera. Der Unterschied von Kirche und Zim-

mer, von geistlich und weltlich ist jener Zeit nicht so gross,

wie wir ihn nach beutigem Sprachgebrauch uns vorstellen

wÃ¼rden. SpÃ¤ter freilich hat sich jener Unterschied, ob-

wohl der Christenheit von jeher bewusst, bei wachsender

Mannigfaltigkeit des Lebens und zunehmendem Reicbtbum

der Kunslmittel allmalig verschÃ¤rft, wo dann eben so wohl

rÃ¶misch und deutsch als katholisch und evangelisch in

Grundsatz und Uebung ihre besonderen Wege einschlugen;

aber auch dem weniger Kundigen isl es bald fÃ¼hlbar, dass

im 16. bis 17. Jahrhunderl Bild- und Tonkunst beider

Kirchen einander nÃ¤her standen als im 17. bis 18. â�� Um

nicht weiter als nÃ¶lhig abzuschweifen, sei hier nur erinnert,

dass der Gebrauch von Inslrumenlen in der Kirche mit

dem Wachsen der Inslrumenlalkunst desto weltlich ver-

dÃ¤chtiger erschien, und erst Corelli's entzÃ¼ckendes Geigen-

spiel (wie eine Sage geht) die gnadige Zulassung des In-

strumentale in der Kirche errang.

Seine vorliegenden Kirchensonaten haben mehr milde

Gestaltung, die Kammersonaten sind munterer, ausgelas-

sener, mit Tanzen durchflochten und allerdings etwas mehr

in der Wolle gefÃ¤rbt. â�� Ernstere Satze, wie Graue, An-

dante, Adagio, sind beiden gemein; lustig aufgeweckte

SlÃ¼cklein, jedoch ohne Tanznamen, kommen auch in den

kirchlichen vor: einige Allegros der Kirchensonaten, z. B.

S. 33, 43, 59, 69, sind den Guiguen der Kaminersonaten

ganz sinnverwandt, ja kÃ¶rperlich ahnlich. â�� Sammtlicbe

Sonaten Ã¼brigens sind dreistimmig zu zwei Violini und

Basso; die Bassstimme indess wird genannt Violone (e)

Organo oder Cembalo. Darin ist ausgesprochen, dass zwei

bassirende Instrumente meist zusammen gehend, nur zu-

weilen getrennt auftreten, wo dann die tiefere in ruhigen

GrundlÃ¶nen schreitet, die obere mit freieren Figuren flori-

sirt, Ã¤hnlich unserm Bassi und Violoncelli in Beetboven's

Symphonien. Hier mÃ¶chte sich fÃ¼r die Kammersonaten

nach heutigem Versland wohl der Name Violoncello stall

Violone eignen, was auch der Sprachgebrauch zulasst, da

Violone Ã¼berhaupt grosse (grÃ¶ssle) Geige bedeutet. Dem

so entstehenden Uehergewicht der Basse wird ein Gegen-
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Nr. 45.

gewicht gegeben durch die fÃ¼llende Stimme des Organo

oder Cembalo, welche deswegen durchgehendÂ« mit Gene-

ralbass beziffert ist; eine Weise, die bei vielen gleichcon-

struirlen Bach'scheo TonsÃ¤lzen ebenfalls gilt. So gehen

dauu aus dem bescheidenen Geigenlrio klangreiche Ge-

bilde hervor, indem das Ciavier die harmonische mehr

gedachte als geschriebene Massenpracht binzuthul â�� die-

nend , nicht herrschend â�� so dass europaische Virtuosen

der frenetischen Sorte ihre Speise nicht darin finden, wohl

aber andere Leute, die sich der TÃ¶ne im Herzen erfreuen

wollen.

Die harmonische Structur halt sich meist im Bezirk der

modernen Dominant-Modulation. Doch ist das kein llin-

derniss lebendiger und reizender Bewegung; und wo ein-

mal entferntere Modulation eintritt, wirkt diese desto er-

frischender, je weniger sie abgebraucht ist. An altere

HarmoniefÃ¼hrung ist im Verlauf der SÃ¤tze wenig Anklang:

nur die Schlosse â�� halbe oder ganze â�� namentlich in den

sangreicben SÃ¤tzen der Adagios Largos Andanles mtlnden

gern in pbrygische Wendung, seltener in mixolydiscbe.

Die Kircbensonateu, als die leichter ausfÃ¼hrbaren,

werden den Liebhabern bald einleuchten, mehrere auch

sich dauernd einprÃ¤gen und Wohnung bereiten fÃ¼r andere

Toogebilde derselben Zeit; AnklÃ¤nge daran bei Scarlalti

und Handel bezeugen sich bald als Nachgeahmtes, bald

als ZufÃ¤llig-Noti wendiges, d. h. dem Zeitgenossen Sprach-

gebrauch AngebÃ¶riges.

SONATE 4 von massiger Bewegung und gelindem

Schwung, ist besonders interessant im Finale (Allegro %),

wo das heitere Thema (a)

(a) 8 alte

canonisch eingeleitet, umgekehrt und in liebreicher Terz-

und Sexten-Umschlingung (b) durchgefÃ¼hrt, an Haydn's

anmulhige Spielereien erinnert. Diese Terz-Sexten-Win-

dungen, bei S. Bach in sonderlicher Mannigfaltigkeil bald

scherzend bald liefsinnig verwandl, sind bei Corelli ein

Neues, was sich wesentlich abscheidet gegen das FrÃ¼here:

wo Ã¤hnliche Wendungen bei den alteren Tonselzern nahe

lagen, werden sie sichtlich und ausdrÃ¼cklich vermieden.

SONATE 3, mit sanflgravilÃ¤lischem Eingange, hat zum

Hauptsatz ein lebensprÃ¼hendes AUegro, dessen Thema

leicbl fugirt, im zweiten Theile fugirt und variirt, bei sehr

einfacher Modulation doch hÃ¶chst erwecklich wirkt. Das

folgende Sangthema (Adagio â�¢/â�¢), als Moll-Dur etwas kÃ¼nst-

licher modulirt, zeigt in den rhythmischen Ruckungen eine

antike Wendung von eigentÃ¼mlicher Kraft, indem der

thematische Rhythmus (a) vorÃ¼bergehend von einem

augmenlirt weilenden (6) durchkreuzt wird (S. 20

und 21]

wo die FortfÃ¼hrung des sij>nirten Anfangstakles

-Ji * r?Tp â�� | u J | J- m ||_

dem Auge und Sinne nicht so bequem ist als die altere,

wie oben bei (6). Aebnlich rhylhmisirl und von lieblich

bedeutender Wirkung ist in der letzten Kammer-Sonate

S. 418, i, 2 und 480, 3, i. â�� Das Finale AUegro ist rei-

zend und tÃ¤ndelnd, zugleich witzig anregend durch die

Anwendung des Bovescio = des umgekehrten Themas,

motu contrario

Svabassa-*'

Unser Sebastian braucht dergleichen Rovescii bald spie-

lend, z. B. in einigen Guiguen, bald in grimmigen und

seltsamen Humoren in unzahligen: hier kann man verglei-

chen lernen â�� und ablernen.

SONATE i ist ein anziehendes Beispiel der mehr und

minderen Bewegung . .â�¢, //lentafio -f- diminulio) in den Sca-

lenfiguren. die meist durch Terz-Sexten-Geflechte ver-

schÃ¶nert sind. In der

SONATE 5 klingt nach feierlichem, fast kirchlichem

Eingang das Hauptthema des Hauptsatzes ganz nach Han-

del, nur sind die SchlÃ¼sse matter, was nicht blos von der

Dreistimmigkeit herrÃ¼hrt. Das dann folgende Wechsel-

spiel mit siebenfÃ¤ltigem Tempo-Einsatz ist wie eiu Ge-

sprach von Sangern und Geigern, voll sanfter Grazie. â��

Im Finale Allegro '/, ist ein frÃ¶hliches tBnzerlicIies Thema

hÃ¼bsch fugirt, aber der Scbluss rhythmisch ungenÃ¼gend,

gleichsam abknippend. Aehnlicbe Lieblichkeit und Un-

schlÃ¼ssigkeit findet sich in der ideenreicheren

SONATE 6, wo S. 39, i Takt 3 unserm GefÃ¼hl eine

andere Harmonie der Halbcadenz schmackhafter wÃ¤re:

Ã¼brigens ist diese ganze Sonate eine der scliÃ¼usten, klang-

reichslen, schwÃ¤rmerisch-heiler, oft allerliebst Ã¼ber-

raschend in den kreuzenden Melodien. Angenehm ist auch

der innerhalb dieses und Ã¤hnlicher Satze grossentheils un-

unterbrochen gehende Fluss durchflocblenerStimmen;

wie sehr dieser Vorzug uns durch Bach's Art und Kunst

VerwÃ¶hnten eingeprÃ¤gt ist, werden wir am besten ge-

wahr am Gegentheil, wo solcher Fluss unbegrÃ¼ndet,

d. h. ohne innerhalb des Themas Ursache zu haben,

willkÃ¼rlich unterbrochen wird. Hiervon sind Beispiele, bei

Corelli seltener als bei Ph. E. Bach und seinen Zeitgenos-

sen; â�� welche Beispiele, verschweigen wir aus Be-

scheidenheit; denn was hÃ¼lfe es, wenn wir dem PfadGnder

Vorgriffen, ihn voreilig hinwiesen auf Stellen wie S. 32,

33, 50, 5tâ��55, 67... Denn um das Fliessen und Stocken

zu beweisen, mÃ¼ssle zuvor jedes fragliche Thema erwie-

sen sein als flÃ¼ssiges oder von Haus aus zerrissenes, zum

ochetus = hoquet angelegtes.

SONATE 7 u. 8 mit prÃ¤chtig schallenden HauptsÃ¤tzen

gehen abwÃ¤rts in gelinden Wendungen mit sanftem Aus-

klnng; ein Umstand, der sowohl hier als insonderheit hei

den Kammersonaten darauf hinweist, wie wenig diese Art

gemÃ¼lhlicben Saitenspiels fÃ¼r unsere gigantisch cenlra-

lisirten Exhibilionen gemacht und gedacht sind. Kaum

brauchen wir die Cenlralmeister insonderheit zu erinnern,

wie kÃ¼mmerlich einsam und alleine das stetig*) schlies-

sende Unisono des alten dreistimmigen Contrapunkts

sich fÃ¼hlen wurde im Angesicht von tausend glitzernden

*) Mit sehr wenigen Ausnahmen, als Kammer-Sonate l S. 46â��<

S.Â«8 â�� Kammer-Sonate 3 S. 85 â��H S. m: also i (unter!Â«), die

nicht unison, aber auch nicht mit vollem Dreiklaog schliessen.
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glÃ¤sernen glÃ¼henden Augen des applausbedurfligen Con-

cerlsaals.

SONATE 14 bat, wie mehrere Moll-Sonaten, einige

kunstvolle Wendungen im chromatischen Gebiet, die den

Unterschied jener Zeit von Bach's weitgeschwungener

Chromatik anschaulich machen. SONATE 12 voll heiterer

Pracht des Eingangs mit fast Handel'schen AnklÃ¤ngen,

scbliessl mit einem reizend lebendigen Allegro, das eben-

sowohl Guigue beissen kÃ¶nnte. Auch hier ist eine Art ro-

rcscio zur Mehrung des melodischen Getriebes glÃ¼cklich

eingefÃ¼gt. â�� Die frei eintretende Quartsexte S. 69,

i, 3 jener Zeit ungewÃ¶hnlich, ist mehr ein weilendes rÃ¼ck-

blickendes Moment, wÃ¤hrend neuere, z. B. Beelhoven's

freie Quartsexten, meist vorwÃ¤rts treibende sind von sol-

cher KÃ¼hnheit, dass, wer sie nachahmen will, zuvor seine

Lenden prÃ¼fen muss, ob sie den Sprung riskiren dÃ¼rfen

ohne Verstauchen â�� man hat Eiempel von Beispielen ! â��

Die ebenfalls neuerliche Tri tonus-Melodie S. 72, 3, 3

im Bass g a h eis â�� ist ein Beispiel zu dem, was Baum-

gart richtig Analogie, analoge Gangbildung nennt: dass

nÃ¤mlich kraft melodischer Bewegung wiederholte Melis-

men auf anderen Stufen (talea â�� rosalia?) ungestÃ¶rt Ã¼ber

harmonische HÃ¤rten hinÃ¼ber bUpfen.

In den KAMMER-SONATEN, wie Ã¤hnlich sie auch sonst

den kirchlichen sind, thul sich doch Dicht allein mehr Ã¼p-

pige Beweglichkeil kund, sondern auch mehr specifischer

Gebrauch der Tonart im modernen Sinne, was wohl

mit durch das Kammer-Clavier veranlassl wird, indem

dieses trotz aller GehÃ¶rkÃ¼nste des Stimmers mehr un-

gleicbschwebeml ist und bleiben wird, als die Orgel,

welche durch mechanische Mittel der wirklichen Gleich-

schwebung naher gebracht werden kann. Ohne uns hier

auf Beweise einzulassen, stellen wir nur zur PrÃ¼fung, ob

nicht die hier gewÃ¤hlten Tonarten ungeachtet der 'damals

tieferen Stimmung doch auf unser Ã�hr ganz Ã¤hnlichen

Eindruck machen wie dieselben, wo sie in modernen Ton-

SÃ¤tzen von HÃ¤ndel bis Beethoven vorkommen; gewiss ganz

anderen Eindruck als dieselben Tonarten bei Schutz oder

Hammerscbmidl, die man gelrqst Iransponirl ohne Wand-

lung des Klanges. Dass hier zuweilen wie bei HÃ¤ndel ein

f, oder 7 weniger in der Signatur steht als heute Ã¼blich,

i. B. C-moll mit zwei 7, A-dur mit zwei | â�� das scheint

anfangs GemÃ¤chlichkeit der Schrift, hat indess oft modu-

latorische (harmonistische) Ursache, die sich im Lauf des

Salzes bezeugt, und ist dennoch kein Hinderniss die beu-

tige Klangfarbe zu fÃ¼hlen. â�� In

K.-SO.NATi; 4 (S. 75) ist der blÃ¼hende D Aar- Klang

im Geigenion ganz Ã¤hnlich wie in Moznrl's Symphonien und

OuvertÃ¼ren. â�� Die Anordnung ist Ã¼berall suitenbaft, im

Festhalten der Tonart stetiger als die Kirchensonaten es

haben, dagegen ist die Reihenfolge der TÃ¤nze willkÃ¼rlicher

als bei S. Bach, dessen Suiten bei aller inneren Freiheit

doch eine ziemlich regelmÃ¤ssige Rangordnung zeigen von

PrÃ¼ude (Toccata, OuvertÃ¼re) . . . Allemande . . . Sara-

bande ... Guigue, und als Gesammtzahl der TÃ¤nze schwer-

lich Ã¼ber sieben oder unter vier enthalten. â�� Corelli hat

niemals die grÃ¶ssere Bach'sche Ausdehnung, Ã¼brigens aber

nach Belieben mehr oder weniger SÃ¤tze, die Sonate 12

sogar nur einen einzigen; die Melodien sind bald kunst-

reicher, bald volksthOmlicher, und so geht bei aller Fami-

lienÃ¤hnlichkeit doch jedes seinen sonderlichen Gang, sorg-

los sogar wegen des Totalschlusses (Final-Klausel), dem

nach modern Rachiscbem CostÃ¼m durchaus voller wuch-

tiger Ausklang gebÃ¼hrte, in Corelli's weiblichem GemÃ¼lhe

dagegen auch ein leichtes Hinschweben, ein rhythmisches

HÃ¤ngenbleiben gestaltet, wie hier

Ã¼ber welche rhythmische Gebilde Hauptmann (Harmonie

und Metrik Â§ 81, 82) das Richtige Ã¼berzeugend sagt.

SONATE 2 hat eine ganz allerliebste Giga voll ZÃ¤rt-

lichkeit und Scbalkheit, an der wir zugleich die Gewandt-

heil kennen lernen, womit die melodischen StÃ¤mme the-

malisch verwerlbel werden; denn das hiesige Thema S. 80:

^PSf^S

V l

erscheint wieder Sonate 4 S. 88 und Sonale 6 S. 96 und

giebl jedesmal ein anderes Bild, wo immer der liebliche

Volkston durchklingl wie aus der Ferne auf anderer Flur.

Ueberhaupt sind die Gigen sonderbare Creaturen voll

schÃ¶nen Leichtsinns, scheinbar regellos ihre Wege hÃ¼pfend,

sogar Sebaslian's ernsle Slirn erheiternd â�� darum ist ihre

mancherlei Rhythmisirung ebenfalls freier als aller Ã¼bri-

gen TÃ¤nze. Denn wÃ¤hrend diese ihren festen Grundriss

haben in gerader oder ungerader Taklirung, finden wir bei

den Gigen % â�¢/â�¢ '% (letzt, n s bei Corelli S. 80 signirl

CJ "/,), aber â�� horribile dicht steigt sogar S. 109 ein offe-

nes */4 empor, dieses freilich ebensowohl in Â£ "/â�¢ deut-

bar; aber was soll man sagen, wenn Bach einmal gar

zeichnet <|>, will sagen */Â» oder '/Â« oder = gleich = =

(B. W. 3, 133 E-moll) ! Man soll sagen: die Giga ist eine

unberechenbare Coquelle, verfÃ¼hrerisch mit und ohne

Willen, daneben jedoch â�� wohl gemerkt â�� immer retn

musikalischen Humors, nirgend mit heimtÃ¼ckischen

Hinlergedanken, die ausser den TÃ¶nen sich elwa binlerm

Busch hielten, den HÃ¶rer zu nasfÃ¼hren. Was aber das rein-

musikalische Instrumentale angeht, da hatten wir mit den

Italianissimi noch eine Lanze zu brechen â�� doch dazu ist

hier (noch?) nichl der Ort.

Aehnlich wie der Giga, doch anders, ergehl es der

AUemanda, die sich bei unseren Meistern ebenfalls man-

cherlei CostÃ¼me muss gefallen lassen, indem sie zwar den

Grundriss des geraden Rhythmus mit der Stimmung ge-

haltenen Ernstes sielig bewahrt, im Cebrigen aber gern

mit golhischen SchnÃ¶rkeln angethan, auch in fernsichtige

Modulation verwickelt wird: Ã¼ber die Praludienform hin-

aus in fugirle Conlrapunkle schweifl sie seilen. Corelli

giebl der Allemande bei gleichem Rhythmus allerlei Tempi:

Sonale i E-moll, Presto â�� Sonate 5 B-dur, AUegro, mit

feierlich canonischem Ansatz, der spÃ¤ter at rovescio wieder-

kehrt â�� Sonale 6 G-moll, Largo â�� Sonale 7 F-dur, Al-

legro, ansprechend ohne Tiefsinn â�� Sonate 9 Fis-moll,

Largo, von schwermÃ¼thigem Liebreiz.

In diesen beiden Formen (der Allemande und Giga) isl

die Mannigfaltigkeit gross genug, um den kalegorischen

Imperativ der Formal-Definitionen aufs Glatteis zu fÃ¼hren,

wÃ¤hrend die Ã¼brigen an feslere Umrisse gewÃ¶hnl sind.

Die Sarabanden sind bei Corelli mehr phlegmalisch

menuelthafl, ofl von unbedeutender Erfindung â�� wovon

jedoch die einzig liebliche sangreicbe der Sonate 9 ausge-
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ihres

nommen ist, S. 107; â�� seine Gavotten thun bald keck

und stolziglich, bald vornehm trocken; seine Co.rrenten

sind mehr angenehm scherzhaft, flÃ¼ssig und scblangenhaft

zwischen den ernsten und nmlhwilligen SÃ¤tzen hindurch-

ziehend. â�� S. Bach hat, wohl mehr aus eigener Erfin-

dung, als aus historischem Anlass, den meisten Tanzfor-

men bestimmteres Geprage eingebildet: der Sarabande

die pathetische SchwÃ¤rmerei, der Couranle die elegante

Courtoisie, der Bourree den unbesieglich fidelen Clown.â��

In all diesen StÃ¼cken ist Couperin ein wichtiges Mittel-

glied, witziger als Corelli, minder melodiÃ¶s tiefsinnig als

Muffat â�� ganz in der Stellung, die der richtige Franzose

einnimmt zwischen deutschem und rÃ¶mischem Geiste, wor-

Ã¼ber E. M. Arndt in seinen Â»Vergleichenden Vdlker-

geschichlenÂ« â�� trotz eingefleischten Franzosenhasses â��

das liebevoll Treffendste sagt, was zu sagen war.

VorzÃ¼glich schÃ¶n in Grundlage und DurchfÃ¼hrung sind

Sonate 10 und 11 mit vollkommen Mozarlischem E- und

Esdur-Klang: wir glauben, sie sind allen Zeilen vernehm-

lich, und empfehlen sie denjenigen Musikfeinden, die nicht

an Instrumentalmusik glauben, zur BerÃ¼cksichtigung; die

rechten Liebhaber werden die StÃ¼cklein, je eifriger ge-

spielt, je lieber gewinnen.

NachtrÃ¤glich bemerken wir, dass gelegentlich der Stelle:

Allemanda S. 83, t, <â��2 der berÃ¼hmte Contrapunktist

Paolo Colonna den Corelli strafte wegen einer ver-

brecherischen Quintenfolge, Corelli aber die Strafe

nicht schweigend hinnahm : was sagen unsere Gelehrten

dazu? â�� Ebensowohl wie diese mehr offenen Quinten

mÃ¶chten wohl die heimlichen S. <00, 4, 1â��2 Interesse

erwecken. â�� Auch die Absonderlichkeit der Secunden-

r. J >

folgen S. 97, 2, Sund 4 ' \fj

Ortes richtig und schÃ¶n, wie auch bei Handel zuweilen,

giebtzu denken; *) hat doch S. Bach die kÃ¼hnere U nlÃ¶sung

J** J. h

li-Kâ��â�¢â�¢-â�� ff, f^f t rr~ ('n ^er Johannis-Passion)

"T i H i l r '

gewagt, ohne Tadel, weil die Ueberkraft der Melodie zu-

mal im Fugenthema dem Verstandniss zu HÃ¼lfe kommt. â��

Von schÃ¶nen Terz-Sext-Umarmungen seien noch erwÃ¤hnt

die sehr einleuchtenden S. 14, 38; â�� endlich beachte man

den besonderen Gebrauch der Triller 9, 10, 22 u. a.:

sie sind hier mehr melodisch, dort mehr coloraturig, jeden-

falls nicht dasselbe, was unsere Triller zu sein pflegen.

Ein paar Errata, die den Musiker kaum stÃ¶ren, er-

wÃ¤hnen wir nur Gewissens halber:

S. 35, 4, 5 inuss Violine I am Schluss gis haben stau </.

S.112,2,3 - ---6-- o.

Nach Corelli sind unseres Wissens keine bedeulende

Inslrumentisien in Italien aufgestanden; Cherubini's herr-

liche OuvertÃ¼ren, das einzig EbenbÃ¼rtige, sind nur das

geringere Theil seiner schÃ¶pferischen ThÃ¤tigkeit. Es scheint

fast, diese Kunst ruhe dort aus; ob es eine Ruhe zum Tode

ist, wissen wir so wenig als es DornrÃ¶schen wusste, da

sie entschlief. â�� Nicht jeder Schlaf ist ein Requiescat in

pace, nicht jede Klage um die Mangel der Zeit ein Requiem.

Hat die deutsche Dichtung nach jahrhundertlanger Buhe ein

herrliches Erwachen gefeiert, ist der edlen Bildkunst, die

doppell so lang eingesargt schlief, endlich seit Winckelmann

*) lieber solche Stellen, die meistens nur eine freier ausgefÃ¼hrte

Cadenz andeuten, also nicht slricte gespielt werden wie sie gedruckt

stehen, wird demnÃ¤chst in den Bemerkungen des Herausgebers Co-

relli's Ã¼ber die von ihm befolgten Grundsalze ausfÃ¼hrlicher gehan-

delt werden. /'. '.'â�¢'â�¢'â�¢

und Thorwaldsen eine frÃ¶hliche UrstÃ¤nd gewahrt: warum

sollte der Prophet des Abendroths Unrecht haben, wenn

er riethe bei dieser krampfhaften Weltgeburt neuer sitt-

licher Ideale den KÃ¼nsten eine Weil Ruh zu gÃ¶nnen? Kein

Requiem, sondern: Â»Ich schlafe, aber mein Herz wachu â��

und danach, so Gott will, ein schÃ¶neres Auferstehen als

DornrÃ¶schens. Wir meinen hier â�� um kein Aergerniss en

famille zu geben â�� zunÃ¤chst Italien. Ed. KrÃ¼ger.

Anzeigen und Beurtheilungen.

â�¢ein SÂ»iuienÂ«iterganj. Gedicht von A. Munch. ConcertstÃ¼ck

fÃ¼r gemischten Chor mit Orchester von NlelÂ» W. (jade,

Op. 46. Leipzig, Fr. Kislner. Partitur 20 Ngr.

H. D. Unter den VorzÃ¼gen Gade'scher Compositionen hat

von Anbeginn seiner schÃ¶pferischen Th'Ã¤tigkeit das Geschick

eines feinen und reichen Colorils in erster Linie gestanden;

dasselbe war geeignet den bedeutenden und neuen Gedanken

seiner grÃ¶sseren Tondichtungen einen besonderen Schmuck zu

verleihen; es hat mitunter auch wohl seine verfÃ¼hrerische Ge-

walt bewiesen, und ein zeitweiliges ZurÃ¼cktreten schÃ¶pferischer

Kraft den HÃ¶rer vergessen gemacht. In dem vorliegenden

Werkchen ist zur Verwendung reicher Mittel der TonfÃ¤rbung

durch die Instrumente wieder alle Veranlassung geboten ; dies*

mal aber durchaus nicht zum Naclitheil eines wahren und zart

empfundenen Ausdrucks, der sich in weichen , hÃ¼bsch erfun-

denen Motiven einprÃ¤gt. Das Gedicht von Munch (Ã¼bersetzt

von Lobedanz) schildert in hÃ¼bschen Worten und Bildern die

Abendstimmung, welche mit Webmuth die Sonne scheiden

sieht, aber in der Beruhigung, in der Hoffnung auf die Wieder-

kehr Trost findet. Das leise FlÃ¼stern in dem Tremolo der viel-

fach gelheilten Saileninstrumente, wozu die Blasinstrumente

hohe Accorde hallen und Cello und Fagolt, in der HÃ¶he ein-

setzend, in getragenem Gange abwÃ¤rts steigen und den Wechsel

der Accorde tragen, versetzt uns alsbald in eine ahnungsvolle

Stimmung. Der Einsatz des Chores, welcher nach und nach

sich sammelt und dann fortwÃ¤hrend in gefÃ¼llter Harmonie und

in weichen, sanften Motiven die Textesworte singl, befÃ¤ngt uns

gar gefiillig; die vÃ¶llige Ruhe, die geheimnissvolle Stille ist mit

Meisterschaft gezeichnet: charakteristische Bewegung in den

Instrumenlen, ausdrucksvolle Motive der Begleitung, fein und

sorgsam Ã¼berlegte Declamalion der Worte heben die Wirkung.

Wir heben eine lÃ¤ngere Stelle der zweiten Strophe hervor,

welche die Schilderung der nach und nach eintretenden gÃ¤nz-

lichen Stille enthÃ¤lt; die Worte werden hiervon den Stimmen,

gruppenweise vertheill, unisono gesungen, wobei die Tonlage

allmÃ¤lig immer tiefer wird. Aus vÃ¶lliger Stille erhebt sich dann

die Aufforderung zur Hoffnung (Â»Doch zage nichtâ�¢{ in voller

Harmonie und mit einem wahr empfundenen, feierlichen Aus-

drucke. Der letztere steigert sich dann im Verlaufe (wo ein

wenig gezwungen die anfÃ¤ngliche Tonart wieder ergriffen wird)

zu kurzer froher Erhebung (Â»Wo Lichtes Quelle geht vorausÂ«),

mit voller Inslrumenlation; am SchlÃ¼sse tritt das Motiv des An-

fangs wieder hervor, welches zu beruhigtem AbschlÃ¼sse

fÃ¼hrl. â�� So Iritl das ganze StÃ¼ck manchen Ã¤hnlichen von

Gade und anderen verÃ¶ffentlichten StÃ¼cken zur Seite, wobei

wir z. B. an die Â«FrÃ¼hlingsbolschafU denken. Ein tiefes und

krÃ¤ftiges Walten einer bedeutenden IndividualitÃ¤t, eines neuen

und selbstÃ¤ndigen Stiles gewahren wir auch hier nicht, und

mÃ¼ssen auch dies Werk zu den guten Nachahmungswerken

stellen. Doch ausser der, Gade nun einmal vor Ã¤ndern eigenen

Meisterschaft der Instrumentation und Colorirung hat ihn der

Inhalt der kleinen Dichtung diesmal durchweg poetisch ge-

stimmt und es ist aus der Vereinigung dieser Anregungen ein

durch Anmuth und Wahrheit, durch Wohlklang und Ausdruck

sich vortheilhaft auszeichnendes Gebilde entstanden. Unsere
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Chorvereine werden sich dasselbe ohne Zweifel, nach dem

Vorgange CÃ¶lns, recht bald zu Nutze machen.

Job. Seb. Bach als Schaler der Particularschule

zu St. Michaelis in LÃ¼neburg in den Jahren

1700â��1703.

Dass Bach sich in frÃ¼her Jugend eine Zeitlang in LÃ¼ne-

burg aufgehallen habe, versichern uns seine Lebensbescbrei-

ber. Forkel nennt mit Bestimmtheit die Michaelisschule, in der

er spÃ¤ter sich selber aufhielt; der Ausdruck Â»Michaelisgymna-

siumÂ« bei Winterfeld ist nicht genau, es war die Parlicular-

scbule des Klosters St. Michaelis.

Nachdem frÃ¼here Nachforschungen oder Nachfragen wegen

Bach's Aufenthalt in dieser Stadt, noch damals einer der ersten

Norddeutschlands, zu keinem Ergebnisse gefÃ¼hrt hatten, hat

endlich ein bewÃ¤hrter Musikfreund und -Kenner, Herr Professor

W. Jungbans, Reclor am Johanneum in LÃ¼neburg, die Sache

in die Hand genommen und nach langem Suchen in dem Archiv

des Klosters St. Michaelis mehrere ActenstÃ¼cke gefunden,

welche wenigstens einige Hauptseilen des Gegenstandes auf-

hellen. Diese Nachrichten hat derselbe vereinigt mit Allem,

was sich sonst an gedruckten oder geschriebenen Nachrichten

Ã¼ber die Pflege der Tonkunst in frÃ¼herer Zeit vorfand und dar-

aus ein Bild entworfen von den musikalischen ZustÃ¤nden LÃ¼ne-

burgs seit der Reformation. Diese hÃ¶chst erfreuliche verdienst-

volle Arbeit ist gedruckt in dem soeben zur Verkeilung kom-

menden Â»Programm des Johanneums zu LÃ¼neburg, Ostern 4 870t

und fÃ¼hrt den Titel: Â»Job. Seb. Bach als SchÃ¼ler der

Particularschule zu St. Michaelis in LÃ¼neburg,

oder LÃ¼neburg eine PflegslÃ¤tte kirchlicher Musikt.

Nachstehend theilen wir im Wesentlichen und wÃ¶rtlich

daraus mit, was Bach und die ihn vorzugsweise nahe berÃ¼h-

renden VerhÃ¤ltnisse betrifft. Das Micbaeliskloster unterhielt

eine ansehnliche Zahl sogenannter MettenschÃ¼ler, welche

die eigentliche Kirchenmusik auszufÃ¼hren hatten, und eine fast

doppelt so grosse Zahl ChorschÃ¼ler fÃ¼r weitere musika-

lische Zwecke, als Ripienisten und fÃ¼r das Umsingen auf den

Strassen. Aus den Zahlungsregislern, welche der Canlor zu

fÃ¼hren hatte, ist nun zu ersehen, wann Bach einlrat und welche

Stellung er in diesem Chore einnahm. Der Bericht des Herrn

Prof. Junghans hierÃ¼ber lautet wie folgt.

Â»Vom 18. Juli 169* bis zum 29. Mai 1700 finden sich von

der Hand des Cantors Auguslus Braun sehr sorgfÃ¤ltig ge-

fÃ¼hrte Verzeichnisse sowohl derjenigen SchÃ¼ler, an welche das

Metten- und Quartalgeld, als derjenigen, an weiche um Ostern

das Cborgeld fÃ¼r das Semester von Michaelis bis Ostern ausge-

zahlt worden ist.

Â»Die Zahl der MeltenschÃ¼ler variirt zwischen 48 und 13

einscbliesslich der beiden Expeclanten, welche stÃ¤ndig als na-

menlose angefÃ¼hrt werden. Die hÃ¶chste Zahl erreicht das Jahr

1695. Der Anfang des Jahres 4700 enthÃ¤lt 45. Die Zahl der

ChorschÃ¼ler â�� chorus tympkoniacus â�� variirt zwischen 17

und S3. Die Namen der MettenschÃ¼ler finden sich sÃ¤mmt-

licb in jedem Verzeichnisse der ChorschÃ¼ler und zwar mit den

hÃ¶chsten HonorarsÃ¤tzen; aber umgekehrt finden sich nicht

sÃ¤mmtliche ChorschÃ¼ler in den Verzeichnissen der MeltenschÃ¼-

ler. Die daraus sich ergebenden Folgerungen Ã¼ber die Orga-

nisation beider ChÃ¶re werde ich spÃ¤ter ziehen. In dem Melten-

chore werden die beiden Expeclanten nie mit Namen genannt,

in dem chorus symphoniacus dreimal und zwar zu Ostern < 696

Christian und Rademacher, zu Ostern 4697 Rademacher major

und minor, zu Ostern 4698 wiederum Rademacher major und

minor, zu Ostern (699 und zu Ostern 1700 ohne Namen. Die

Namen der Rademacher finden sich auch unter den Probe-

schriften von 4695 und zwar der eine als Quintaner; der an-

dere scheint nach dem Inhalt und der Form seiner Handschrift

einer hÃ¶heren Klasse anzugehÃ¶ren und ist wahrscheinlich der

im Verzeichnisse von Ostern 4696 unter den Expectanlen auf-

gefÃ¼hrte Rademaciier. WÃ¤hrend nun weder in den Verzeich-

nissen der MettenschÃ¼ler bis zum 3. April 4700 noch in dem

Verzeichnisse der ChorschÃ¼ler von Michaelis 4 699 bis Ostern

4700 die beiden Namen Erdmann und Bach sich finden,

treten dieselben zuerst in dem Verzeichnisse des Metten-

chors vom 3. April bis zum I. Mai und vom 4. Mai bis

J9. Mai hervor, und zwar unter 45 SchÃ¼lern Erdmann an 9ter,

Bach Â»n 4 Oter Stelle von oben gerechnet, jeder auf der driUen

Honorarstufe von l 2 gGr.; im zweiten Monate nach dem Ab-

gange eines weiter oben stehenden SchÃ¼lers erscheint Erdmann

an achter, Bach an neunter Stelle mit demselben Honorare.

Hiermit hÃ¶ren die Verzeichnisse auf, und es ist mir

nicht gelungen, weder in den Acten, noch in den Rechnungs-

bÃ¼chern irgend eine ErwÃ¤hnung der Beiden zu finden. Aus

dem Umstand nun, dass beide Namen weder in dem Verzeich-

nisse der ChorschÃ¼ler von Michaelis 4699 bis Ostern 4700,

in welchem die Namen sÃ¤mmtlicher MettenschÃ¼ler auftreten,

noch in dem der MeltenschÃ¼ler %om 6. MÃ¤rz bis zum 3. April

4700 sich finden, scheint hervorzugeben, dass die beiden

Ã¼berall erst zu Ostern nach LÃ¼neburg gekommen sind. Denn

dass dieselben unter den beiden namenlosen Expectanten der

beiden Jahre von Michaelis 4698 bis Ostern 4699 und von

Michaelis 1699 bis Ostern 4700 verborgen sein kÃ¶nnten, ist

aus dem Grunde nicht wahrscheinlich, weil sonst die Beiden

zu Ostern 4698 genannten Rademacher in den Verzeichnissen

von Ostern 4699 und 4700 unter den ordentlichen Mitgliedern

vorkommen mÃ¼ssteo, was nicht geschieht, oder abgegangen

sein mÃ¼ssten, was ihres berechenbaren Alters halber nicht

wahrscheinlich ist. Es sind die beiden demnach wahrschein-

lich unter den beiden namenlosen Expectanten von 1699 und

4700 wiederum zu erkennen mit einer kleinen Gehaltszulage,

wÃ¤hrend die beiden Erdmann und Bach, ohne erst Expec-

lanten gewesen zu sein, ihrer Leistungen halber sogleich an

einer hÃ¶heren Stelle eingetreten sind , ein Gebrauch, welcher

in diesen Verzeichnissen wiederholt hervortritt.

Â»Auch in welche Stimme Erdmann und Bach eingetreten,

lÃ¤sst sich aus einer Vergleichung der Metten- und Cborgeld-

empfÃ¼nger beinahe bis zur Evidenz nachweisen. Die Cborgeld-

empfÃ¤nger sind nÃ¤mlich immer nach den Stimmen, welchen

sie angehÃ¶ren, die MetlengeidempfÃ¤nger dagegen immer nach

den Abstufungen ihres Monatsgehaltes geordnet. Das Verzeich-

niss der MeltengeldempfÃ¤nger stellt sich nun nach Maassgabe

des Verzeichnisses der CborgeldempfÃ¤nger vor dem Eintritte

Erdmann's und Bacb's in den Mettenchor also:

JÃ¤hrliches Allmonatliches

Bassisten: Chorgeld: Mettengeld:

Franke, PrÃ¤fectus .... 56 Mk. 4 Thlr.

Mittag 47- â�� - 4! gGr.

Tenoristen:

KÃ¶hler, Adjunctus . . . . zi - 4 - â�� -

Hochgesang min SO- â�� - (6 -

Hochgesang maj 44 - â�� - 4t -

Ailislen:

Schmersahl 45- â�� - 46 -

Platt 44 - â�� - 8 -

SchÃ¶n 8- â�� - 8 -

Discantitten:

Koch maj 45- 4 - â�� -

Schmidt 9- â�� - 8 -

Vogel 9- â�� - 8 -

1 Expeclanlen, jeder . . 5 - â�� - 4 -

Â»Nach Erdmann's und Bach's Eintritt gestaltet sich die letzte

Gruppe ohne Bezeichnung der Stimme im Meltenchore also:



118

Nr. 15.

Koch maj Â» Thlr. â�� gGr.

Schmidt â�� - 11 -

Erdmann â�� - IS

Bach â�� - 4J -

Vogel â�� - 8 -

S Expectanlen, jeder . . â�� - t -

Â»Da nun Koch maj., mehrjÃ¤hriger StimmfÃ¼brer oder, wie

solche auch wohl sonst heissen, Concertist im Discant, wie-

derum an der Spitze dieser Gruppe mit dem Gebalte eines Con-

cerÃ¼sten auftritt, so ist anzunehmen, dass auch in diesem Mo-

nate mit ihm die Reihe der Discantisten beginnt und die darauf

folgenden, also auch Erdmann und Bach, derselben Stimme

angehÃ¶ren, jedoch sogleich an einer hÃ¶heren Stelle eingetreten

sind, was mit der Angabe stimmt, dass Bach seiner schÃ¶nen

Discantstimme seine Aufnahme in den Hicbaelischor zu ver-

danken gehabt habe. Das StimmenverhÃ¤lloiss des Discanls zum

Alt aber 7 : 3 darf nach einer Vergleichung des VerhÃ¤ltnisses

dieser beiden Stimmen zu einander, wie solches in den nach

ihren Stimmen geordneten Verzeichnissen der CliorgeldempfÃ¤n-

ger von den Jahren 1697 bis 4700 vorliegt, (1697. 9 : 5.

1698. 7 : k. 4699. 7 : 6. 4700. 9 : 5} als nicht abnorm

erscheinen.

Â«Bach trat also im Monat April 4700 in den Chor der St.

Micbaelisschule zu LÃ¼neburg ein und zwar als DUcantisU

(Schlau folgt.)

Berichte. Nachrichten und Bemerkungen.

* Leipzig. (Theaterangelenenheiten. Ein Vertbeidiger Laube's

,Schluss ., (Jod wÃ¤re Herr Laube denn nur ein richtiger Literat, ein

wahrer Kamerad seiner einstigen Genossen gewesen l Aber er war

zagleicb Â»Uberzeugungstreuer Charakter*, d. h. Principienreiter, und

zwar ein solcher, der von dem GefÃ¼hl seiner SuperioriUt erfÃ¼llt ist.

Desshalb hielt er sich auch zu gut, in die gesellschaftlichen

VerhÃ¤ltnisse der Stadt, deren Theater er leiten, deren Sinn er ver-

edeln wollte, durch die richtige ThÃ¼r einzutreten. Sein Vertheidiger

drÃ¼ckt dies so aus: Â»Man glaubte ferner, dass Laube recht demÃ¼tbig

um die Gunst der Sladlralhe sich bewerben werde, dass er diese

schÃ¶ngeistigen Cirkel pflegen, nach Art des Poeten dieser Kreise, des

Herrn Gustav Freytag, der die Comtoirs der Leipziger Patricier in

â�¢Soll und HÃ¼benÂ« idealisirt und die Universitals-Magister in der Â»Ver-

lorenen HandschriftÂ« tu Helden der Zeit gemacht, sich um das Genre

kÃ¼mmern werde, welches hier die Stelle grosser politisch thÃ¤tiger

Kreise, des Adels, des Bttrgerthums vertritt. Nichts von alle dem

trat ein. Laube folgte seiner besseren Einsicht in der Thealerleilung

und liess sich in seinen Lebensgewohnheiten am wenigsten stÃ¶ren.

Vor der Theaterzeil hielt Laube seinen Â«SalonÂ« offen. Das sahen die

Patricier fÃ¼r einen unerlaubten Hocbmuth an; die Pariser Sitte ver-

letzte. Man ging im Verleumden in einer wahrhaft bodenlos gemeinen

Weise vorÂ« u. s. w. Welche Tborheil! Dass ein Director, welcher

sein Theater von Grund aus neu einrichten soll und den Erwartun-

gen Aller zufolge Bedeutendes leisten muss, ein vielbeschÃ¤ftigter

Mann ist, wird sich Jeder sagen unu desshalb auch nur geringe ge-

sellschaftliche AnsprÃ¼che an ihn machen. Wenn aber derselbe viel-

beschÃ¤ftigte Mann, der die bestehenden stÃ¤dtischen Cirkel ignorirt,

dennoch Zeit und Lust hat, unter eigener Firma einen weltstadti-

schen Â»SalonÂ« zu etabliren, so erinnern sich die also ZurÃ¼ckgesetzten,

dass der Mann von ihnen angestellt, ihnen gewissermaasscn unter-

geben ist, und fragen sich, mit welchem Recht er es unternehme,

sie gesellschaftlich zu Ã¼bertrumpfen. Wenn nicht aus Hochmutn,

ans welchem Grunde denn? Ein Mann in Laube's Jahren sollte doch

wenigstens gelernt haben, die Stellung zu erkennen, welche er wirk-

lich einnimmt. Nichts verletzt mehr, als gesellschaftliche

Ueberhebung, und indem Laube sich diese zu Schulden kommen

liess, war seine Stellung unhaltbar; alles, was man von Politik

faselt, ist Brimborium. Und nichts kann zugleich thÃ¶nchlcr sein,

als eine solche Ueberhebung, da sie die Faden durchschneidet, welche

einen Theaterleiter mit seinem Publikum unsichtbar aber fest ver-

binden, ohne irgendwelchen Ersatz zu bieten. Ein Mann kann sich

Ã¼ber alle gesellschaftlichen RÃ¼cksichten hinwegsetzen und doch die

allgemeine Achtung seiner MitbÃ¼rger geniessen ; aber wer so unklug

ist, den Kampf mit der Gesellschaft auf ihrem eigenen Boden Â«us-

fechlen zu wollen, dessen Partie ist verloren. Um so mehr, wenn er

von seinem Vertbeidiger sagen lassen muss, dass er in unausgesetzte

Arbeit vÃ¶llig aufgegangen sei; Â»er suchte keinen seiner alten Freunde

aufÂ», â�� die er in einer Stadt von dem Umfange Leipzigs sÃ¤mmtlich

in einem einzigen Vormittage besuchen konnte, namentlich die-

jenigen, denen es weniger, als ihm, gelungen war, sich einen Namen

in der Welt zu machen. Â»Er fand nicht einmal Zeit, an jenen Ver-

einen sich zu tMtheiligen, die er einst begrÃ¼ndet, deren Vorsteher er

gewesen.Â« Als aber Â»bei dem Festessen gelegentlich der Schillerfeier

Leipzigs stimmfÃ¼hrende MÃ¤nner versammelt sassenÂ«, da hatte der

Tbeaterdirector Zeit, Â«da erschien vÃ¶llig unerwartet Laube und

sprach, sprach politisch, grossdeulscb und mit warmem Herzen und

wÃ¤rmsten Worten von Ã�sterreich, furOesterreich ! Betrachten Sie das

als den Wendepunkt der ganzen Sache, jetzt war Laube schonungs-

los preisgegebenÂ«. Kann eine Harlekinade vollstÃ¤ndiger sein ? Man

begreift hiernach recht wohl, wie ein abgeneigter, mit Laube frÃ¼her

bekannter, von diesem aber Â«aus Mangel an ZeitÂ« nicht besuchter

Kritiker [Gottschall) verhÃ¤ngnissvoll fÃ¼r ihn werden konnte. Laube

hatte also in seinem Leipziger, wie frÃ¼her in seinem Wiener Wir-

kungskreise sich selbst allen Boden uuter den FÃ¼ssen weggezogen.

Leipzig ist eine Stadt von gediegener Bildung; wenn man nur die

beiden einander gegenÃ¼berstehenden GebÃ¤ude, das Museum und das

Theater, betrachtet und erwÃ¤gt wie sie zu Stande gekommen sind,

so braucht man keine Belehrung weiter Ã¼ber die Wirksamkeit eines

gemeinthÃ¤tigen BÃ¼rgersinnes, den man in anderen, selbst in grosse-

ren und reicheren deutschen StÃ¤dten in dem Maasse vergeblich

sucht. Auch dass diese Stadt sich im Ganzen willig der neuen poli-

tischen Ordnung einfÃ¼gt, kann nur ein Thor lÃ¤stern ; thut sie damit

doch nur, was dasselbe Wiener BUtt, welches diese scandalÃ¶se Ver-

theidigung Laube's druckie, tagtÃ¤glich polternd (obwohl vergebens)

von den czechischen und polnischen StÃ¤dten fÃ¼r die neue Ã¶ster-

reichische Verfassung fordert. Maasshalten und Unterordnung unter

das Ganze gehÃ¶ren zu den ersten gesellschaftlichen wie politischen

Pflichten ; nur dadurch ist eine gemeinsame Kraflentfaltung mÃ¶glich.

Laube's Angelegenheit zeigt aber aufs neue, dass das Literalenthnm

alten Â»jungdeutschenÂ« Schlages, welches wie Hans vor allen HÃ¶fen

kehren will, schliesslich selbst bei grossem Talente unfÃ¤hig Ist, eine

bedeutende Aufgabe wirklich durchzufÃ¼hren. Die deutsche Theater-

reform ist also um einen misslungenen Versuch reicher. Dieser Au>-

gang Ã¼berrascht uns nicht, denn wir haben ihn vorhergasehen. Sollte

ein einzelner Zweig der Kunst hiervon Nachlheile haben , so wÃ¼rde

es das Schauspiel sein. Vielleicht ist auch in Leipzig die Zeit nicht

fern, wo Oper und Drama gelrennt verwaltet werden. Das deutsche

Theater wird noch manche Wandlungen durchmachen, bevor es zur

Ruhe und festen Gestaltung gelangen kann. Herrn Laube kÃ¶nnen

wir aber versichern, dass ihm seine Sympathien fnr Oesterreich

nicht hinderlich sein werden,* im norddeutschen Bundesgebiete das

Theater zu refonniren. Wendel er sich z. B. nach Hamburg, so fin-

det er dort einen geschwor.ien literarischen Schildknappen, der mit

ihm ilurch Dick und DÃ¼nn gehen und Alles vortrefflich finden wird,

obwohl derselbe im Uebngen preussisch gesonnen ist, auch von der

Mitredaction eines preussisch gesinnten Hamburger Blattes exislirU

In Hamburg kÃ¶nnte Laube auch ruhig Reden fÃ¼r Oesterreich halten ;

nur furchten wir, dass ihm die ZuhÃ¶rer fehlen. Er kÃ¶nnte auch

seinen Â»SalonÂ« erÃ¶ffnen, man wurde sich nicht darÃ¼ber erbosen, man

wÃ¼rde es sich nur gelegentlich an der BÃ¶rse erzÃ¤hlen und darÃ¼ber

lachen. Und das linde wÃ¼rde hier sein, wie bei allen Hamburger

Tbeaterleitungen â�� der Bankrott, aus verschiedenen Ursachen,

hauptsÃ¤chlich aber aus Mangel an einer stetig erhaltenen Theilnahme.

Laube selbst wÃ¼rde schliesslich ausrufen: Nein, da ist Leipzig doch

besser! Â»Mein Leipzig lob' ich mir.Â« â��

4t Berlin. WÂ»gner's Â»MeistersingerÂ« gclangien hier tur AuffÃ¼h-

rung, fuhren aber noch schlimmer, als in Wien. Durch alle Scanda-

losa scheint Wagner nun glucklich dabin gelangt zu sein, dass das

Publikum auch seine Opern wesentlich als eine Gelegenheit zum

Scandalmachen ansieht. Diese erste Berliner Auffuhrung â�� von

einer zweiten mussle einstweilen ganz abgesehen werden , da Beiz,

der Sanger des Hans Sachs, total heiser und Frau Mallinger-Eva

ebenfalls noch von dem ersten Abend angegriffen ist â�� hat zahl-

reiche Anekdoten hervorgebracht. Nachfolgend eine zur Probe. Nach

dem zweiten Acte wurde General von Moltke im Foyer des ersten

Ranges von einer hohen Person gefragt, wie er sich befinde? Im

Reichstag, erwiderte der berÃ¼hmte Stratege, sei es doch besser, da

kÃ¶nne man wenigstens auf Schluss antragen.

* K/inigsbcrg. Der Musikdirector Harnma, welcher mit sei-

nem Â»Neuen GesangvereinÂ« schon zwei Concerte kleinerer Stucke

veranstaltete, gab unlÃ¤ngst das dritte Concert. in welchem die ge-

lungene VorfÃ¼hrung des HandflÃ¤chen Paslorals Â»Acis und GalaleÂ«*

reichen und verdienten Beifall fand ; auch Â»ErlkÃ¶nig's TochterÂ« von

Gade kam darin zur AuffÃ¼hrung.

â�¢* Bonn. (Auction il e r Jahn'schen Bibliothek.) Nach-

dem der Gesammlverkoul nicht zustande gekommen, fand in der

verflossenen Woche die Auction der bedeutenden musikalischen
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Bibliothek des verstorbenen Prof. Jahn statt und erzielte durchweg

hohe Preise, insgesammt ca. 8000 Thlr. Einen ausfÃ¼hrlichen Be-

richt bringen wir in der nÃ¤chsten Nummer. Wenn nun auch in Folge

der zu hohen Forderung der VerkÃ¤ufer die Erhaltung der gesamm-

teo Bii>liolbek als eines ungelrennten Ganzen leider nicht bewerk-

stelligt werden konnte, so wurde doch wenigstens die Sammlung

von M o i a r t' s Werken, welche einen grossen Theil der Sammlung

ausmachte, als Ganzes erworben und zwar von der Berliner k. mu-

sikalischen Bibliothek, nÃ¤mlich fÃ¼r i ?;.'. Thlr. (die Einzelversteige-

rung aller Mozartiana von Nr. 3046 bis 2375 hatte nur 877 Thlr. er-

geben). Dieser Erwerb war aber nur mÃ¶glich, weil ein Bonner

Kunstfreund, der Rentier Kyllmann, fÃ¼r jenen Zweck hochherzig

500 Thlr. beisteuerte. Die betreffenden Werke werden der Berliner

Bibliothek als Â»Jahn'sche Mozart-BibliothekÂ« einverleibt

werden.

* Gritz. Indem ich daran gebe, einen kurzen Bericht Ã�ber die

bedeutenderen musikalischen AuffÃ¼hrungen in der so eben ablau-

fenden Concertsaison zu erstatten, mÃ¶gen einige Bemerkungen Ã¼ber

die hier bestehenden Ã¶ffentlichen Concerlinstitule vorangehen. Da

ist vor Allem der steiermarkische Mus i k verein zu nennen. Der-

selbe ist nach dem Vorbild der Wiener Gesellschaft der Musikfreunde

im Jahre 4845 von Dilettanten gegrÃ¼ndet und seit 4849 als Lehr- und

Concertanstall wirksam. Ungeachtet der nur dÃ¼rftigen Subventionen

Seitens der Landschaft, Stadtgemeinde u. s. w. gelang es doch, fÃ¼r

den Unterricht in fast allen Orchesterinstrumenten und im Gesang

gute, zum Theil ausgezeichnetÂ« Lehrer zu gewinnen und seit einigen

Jahren einen staudigen artistischen Director anzustellen. Leider hnt

man fÃ¼r ditses wichtige Amt bisher nicht den rechten Mann gefun-

den. Herr Dr. juns Wilhelm Mayer ist vielleicht als Componist

nicht ganz ohne Talent, aber die BefÃ¤higung oder doch den rechten

Elfer, die Interessen des Musikvereins allseitig zu fordern, besitzt er

gewiss nicht. â�� NÃ¤chst dem Musikverein kommt der Singverein,

vor wenigen Jahren vorzugsweise durch die BemÃ¼hungen des Cni-

versitÃ¤ls-Professors Dr. M. v. Karajan von Dilettanten gegrÃ¼ndet,

in Betracht. Er zahlt, abgesehen von den nur beitragenden Mitglie-

dern, etwa hundert ausÃ¼bende, zumeist dem hÃ¶heren Burger- und

Beamtenslande angehOrig. Der Singvercin macht sich namentlich

durch die AuffÃ¼hrung grosser Gesangswerke verdient, die besonders

desshalb schwer zu erzielen sind, weil es hier leider sehr an guten

Solisten fehlt und die Herbeiziehung der GesangskrÃ¤fle vom Theater

oder aus anderen Orten nicht leicht tbunlich ist. Auch steht dem

Singverein kein eigenes Orchester zur VerfÃ¼gung, sondern er benutzt

gewohnlich das des Musikvereins, welches aus Musikern des land-

schaftlichen Theaters, den Vereinslehrern, anderen Fachmusikern

und aus Dilettanten zusammengesetzt ist. Die wÃ¶chentlichen Uebun-

gen und die Concerte (gewÃ¶hnlich zwei) leitet der tÃ¼chtige Cbor-

meister Herr Wegschaider, gleichzeitig Chormeister des Man-

nergesa ngvereins. Dieser zumeist aus Personen des BÃ¼rger-

slandes bestehende, sowie der akademische Gesangverein

unter der Leitung des Herrn Dr. Schlechta geben neben mehreren

sehr beliebten Liedertafeln jÃ¤hrlich in der Regel je zwei Concerte,

worin nun der Abwechslung halber auch gemischte ChÃ¶re, Solo-

stttcke n. a. vorkommen. Der akademische Gesangverein bat bereits

wiederholt renommirte GesangskÃ¼nsllerinnen und KÃ¼nstler, wie die

Bettelheim, Magnus, Schultner u. a., vorgefÃ¼hrt und auch einzelne

bedeutende Gesangwerke producirt, wie Orpheus, Pilgerfahrt der

Rose, Bach'sche Cantaten. Von der heurigen Wirksamkeit dieser

Vereine mÃ¶gen nur die bedeutenderen Leistungen hervorgehoben

werden. In den vier Orchesterconcerten des Musikvereins hÃ¶rten

wir hier zum erstenmale Haydn's Oxford-Symphonie, Schubert's

Rosamunde-undSchumann's Manfred-Musik ; ausserdem Beelhoven's

Pastoralsympbonie, Weber's JubelouvertÃ¼re, Berlioi Episode aus

Â»Verdammniss Fausl'sÂ« u. A. In einem Kamraerconcerte des Vereins

kam Mozart's Divertimento in D-dur, ein Ciaviertrio des hier wohn-

haften Baron Herzogenberg u. A. vor. Mit letzterem Werke er-

regte die Gemahlin des Componistcn als Clavierspielerin allgemeine

Bewunderung. â�� Der Singverein gab in seinem ersten Concerte nebst

kleineren Sachen Mendelssohn's Psalm : Â»Wie der Hirsch schrei!Â« etc.

FÃ¼r das zweite bereitet er Handel's Â»BelsazarÂ« vor, leider in der Mo-

sel'scben Bearbeitung. â�¢) â�� Der Mannergesangverein brachte u. a.

als NovitÃ¤t den Marsch und Chor der Kreuzritter aus Liszt's Â»Elisa-

bethÂ«, ohne Anklang zu finden, dagegen Mendelssobn's Winzerchor

mit grOsstem Beifall; ebenso Schubert's Â»Gesang der Geister Ã¼ber

den WassernÂ«. â�� Im ersten Concert des akademischen Gesangver-

eins endlich hÃ¶rten wir unter Schullner's Mitwirkung ein recht tri-

viales Liederspiel (ungedrucktj ; im zweiten Concert am 40. d. M.

soll Bach's Cantate: Â»Gottes ZeitÂ« etc. mit FrÃ¼ul. Burenne aus Wien

producirt werden. â�� Von Concerten einheimischer KÃ¼nstler sind

â�¢ Wohl aus Mangel an Vorlagen. Aber die Chorstimmen der

richtigen Partitur sind bei J. Rieter-Biedermann erschienen und die

Orchesterstimmen von Frankfurt leihweise m bekommen. D. Red.

die Kammersoireen des Herrn Kapellmeister Treiber unter vor-

trefflicher Mitwirkung des Herrn Concertmeister Kasper und

Torggler rÃ¼hmlich hervorzuheben. â�� Von fremden KÃ¼nstlern

horten wir ferner: Jean Becker und dessen Genossen (dreimal),

Clara Schumann (nur einmal) und H. Stiehl (zweimal in Orgei-

concerten und einmal als Ciavier-und Harmoniumspieler, Compo-

nist und in freier Phantasie). Mit Stiehl kam Frau Leontieff, mit

Clara Schumann Frl. Girczick, welche â�� wie es heisst â�� nÃ¤chstens

auch im Â»Belsazan singen soll. â�� Soviel fÃ¼r diesmal Ã¼ber das musi-

kalische Leben in der freundlichen Hauptstadt der grÃ¼nen Steier-

mark. Ueber die Musik in der Kirche und im Theater berichte ich

vielleicht ein andermal.

* ZÃ¼rich. Unter den vielen Concerten, die jetzt am Schluss der

Saison einander zu jagen scheinen, verdient das Benefizconcert un-

seres Musikdirectors Fr. Hegar besondere ErwÃ¤hnung. Es bestand

nur aus vier Nummern : Symphonie B-dur von Hiydn; Rhapsodie

fÃ¼r Altsolo, Mannerchor und Orchester von Brahms; Violinconcert

von Mozart und Walpurgisnacht von Mendelssohn. Den ganzen Win-

ter hindurch war in ZÃ¼rich keine der Haydn'schen Symphonien zur

AuffÃ¼hrung gekommen, so waren uns die lieben, hermlosen Klange

fast wieder etwas Neues, und in jedem Falle musste die ausgezeich-

nete, bei den schnellen Tempi des ersten und letzten Satzes sogar

virtuosenbafte AusfÃ¼hrung der Symphonie einen warmen, freudigen

Eindruck hinterlassen. Â»Aber abseits, wer ist's? In's GebÃ¼sch ver-

liert sich sein PfadÂ« â�� Mit einer schneidenden Dissonanz, musika-

lisch und psychologisch genommen, beginnt Brahms' Rhapso-

die. DÃ¼ster, ruhelos und unversÃ¶hnt wogen die Harmonien dabin,

keine bestimmt ausgesprochene Haupttonart, keine sanftere me-

lodische Wendung giebt dem Ohr und GemÃ¼th einen Halt. Es ist das

trostlose, in seiner hoffnungslosen Verlassenheit lief ergreifende Bild

des Menschenfeindes, das der Componist vor uns aufrollt. Wunder-

bar wirkt die Gegenbewegung in den Gongen der FlÃ¶ten und Violinen

bei den Worten: Â»Das Gras steht wieder aufÂ«. Immer stiller und

tonloser wird es im Orchester: Die Oede verschlingt ihn. Damit ist

aber die dÃ¼stere, unversÃ¶hntÂ« Stimmung gebrochen und das warme

menschliche MitgefÃ¼hl tritt in seine Rechte. Tief und seelenvoll em-

pfunden ist das nun folgende Altsolo (Andante â�¢/Â«! 'â�¢ 'Ach l wer heilet

die Schmerzen Dess, dem Balsam zu Gift ward?Â« Das Bewusstsein

dieses inneren verwundenden Widerspruchs, der durch diese ganze

Stelle geht, drÃ¼ckt sich schÃ¶n aus durch den fast durchgehenden

Widerstreit zwischen dem ",.- und '/i-Takte, ohne jemals den schÃ¶n

melodischen Fluss des Gesanges zu beeintrÃ¤chtigen. Immer weicher

und versÃ¶hnender wird die Stimmung, da vereinigt sich der MÃ¤nner-

chor in sanften, vollen Accorden mit dem sonoren Tone der Alt-

stimme zu dem rÃ¼hrenden Gebete: Â»Ist auf deinem Psalter, Vater

der Liebe, ein TonÂ« etc. FÃ¼r die sanft beruhigende Wirkung dieser

in jeder Beziehung hinreissenden Stelle hÃ¤tte die Mischung der Ge-

sangsslimmen nicht glÃ¼cklicher gefunden werden kÃ¶nnen, und der

tief bedeutende Eindruck, der uns am SchlÃ¼sse des Werkes bleibt,

ist Friede und VersÃ¶hnung. Blicken wir noch einmal zurÃ¼ck, so

wird uns vor Allem die Art, in welcher der Componist unsere Stim-

mungen zu beherrschen weiss und uns aus der dÃ¼stersten in sanfter

Vermittelung zur Ruhe und Befriedigung fÃ¼hrt, mit ungetbeilter Be-

wunderung erfÃ¼llen. Eine Frage kÃ¶nnen wir aber nicht unter-

drÃ¼cken. Wie steht es vor jenen sanften Uebergangen mit der doch

ziemlich ausgefÃ¼hrten Eingangsstelle, die uns gerade im Beginn des

Werkes so schneidend entgegentritt, und die, wie wir bekennen, uns

bei der AuffÃ¼hrung einen fast peinlichen Eindruck gemacht bat? Die

alte Philisterregel, jede Dissonanz solle vorbereitet werden, ist, so-

weit sie die Musik angehl, von jeher Ã¼bertreten worden, hat auch

wohl niemals recht als Reg'l gegolten. Darf man ebenso sorglos zu

Werke geben bei einer psychologischen Dissonanz von so schnei-

dender Scharfe, bei dem Anschlagen einer so dÃ¼ster ruhelosen Stim-

mung? Bei Brahms ist dieselbe in keiner Weise vorbereitet, das

Werk beginnt damit. Anders bei Goethe. In heiterer Ruhe beginnt

seine Â»Harzreise im WinterÂ«; und erst, nachdem wir uns unmulhig

abgewandt haben von dem gemÃ¤chlichen Tross hinler Fortunas

Wagen, fallt der Blick auf den Armen, dessen Pfad sich im GebÃ¼sch

verliert. Dieser Vorbereitung der Stimmung bat sich Brahms be-

raubt, indem er nur ein Fragment des reichen Gedichtes zur Com-

position herausnahm; VermuthuDgen, warum er es getban, wurden

uns hier zu weit fuhren. â�� Wir haben uns so eingehend mit dem

Brahms'scben Werke beschÃ¤ftigt, dass uns wenig Raum bleibt fÃ¼r

den Schluss des Hegar'schen Concerts. Die beiden noch folgenden

Nummern, Violinconcert von Mozart, von Herrn Hegar mit ent-

zÃ¼ckender Feinheit vorgetragen, und die gleichfalls vorzÃ¼glich aus-

gefÃ¼hrte Â»WalpurgisnachtÂ« von Mendelssohn sind beiderseits hin-

reichend bekannt, dass es genÃ¼gt, wenn wir unsere Freude an der

vollendeten Darstellung derselben zu erkennen geben. Aâ��*.



120

Nr. 15.

[60]

ANZEIGER

Neue Musikalien im Verlage von Breitkopf & Haftel in Leipzig.

Beethoven, L. r., Op. 93. Symphonie Nr. 8. Fdur, fÃ¼r das Piano-

forle zu vier Hunden mit Begleitung von Violine und Violoncell

bearbeitet von Carl Burcbard. 2 Tb l r SO Ngr.

OuvertÃ¼re, GesÃ¤nge und Zwiachenacte zu Egmont. Clavier-

anszug mit Text. 8. Roth ctrtonnirt. 48 Ngr.

Cherubini, lÂ», Introduction zum dritten Acte der Oper Medea,

fÃ¼r das Pianoforte allein. 40 Ngr.

Dasselbe fÃ¼r das Pianoforte zu 4 Hunden. 4*t Ngr.

â�� OuvertÃ¼ren fiir das Pianoforte zu zwei HÃ¤nden. Nr. 4â��9. 8.

Roth carlonnirt. 4 Tblr.

Deprosse, A., Op. 34. 4 Lieder f. eine Base- oder Bariton-Stimme

mit Begleitung des Pianoforte. Mi Ngr.

Nr. 4. An ZuUikha. Kind, was thust du so erschrocken.

- S. Nach einem hohen Ziele streben wir.

- 3. Die helle Sonne leuchtet.

- l. An Haflsa. Neig', schÃ¶ne Knospe dich zu mir.

(Hack, J. C. T., OuvertÃ¼ren fÃ¼r das Pianoforte zu zwei HÃ¤nden.

Nr. 4â��5. 8. Roth cartonnirl. 45 Nur.

Hilli-r. Â»rtl., Op. 445. Gavotte, Sarabande, Courante fÃ¼r das

Pianoforte. Einzelausgabe. Nr. 4. Gavotte. 45 Ngr. Nr. S. Sara-

bande. 40 Ngr. Nr. 3. Courante. 45 Ngr.

Holstein, F. T., Op. Â»S. Der Haldeachacht. Oper in drei Acten.

Ciavierauszug mit Text.

Daraus einzeln :

Nr. 4. Introduction. (Sopran, Tenor.) 45 Ngr.

LasÂ« uns leise nÃ¤her schleichen.

Nr. 5. Arie. (Sopran.) 7t Ngr.

Mag auf Erden nichts bestehen.

Nr. 6. r.ied. (Sopran.) H Ngr.

Lustig zieht der Sommerwind.

Nr. M. Lied mit Chor. (Bass.) 40 Ngr.

Willst du Fortunen fangen.

Nr. 45. Entr-act, Hecitativ und Arie. (Bariton.) 40 Ngr.

/>''â�¢'. Weh'! m UNS! mich, wiederum.

. Arie. 0 neig' dich, Herr l

Nr. 45Â». Reoitativ. (Bariton.)

-n heisst es denn.

Nr. 46. Terzett, it Soprane, Bariton.)

Dich zu zwingen, wilder Knabe.

Nr. 47. Duett. (Sopran. Tenor.) 45 Ngr.

Er ist's ! Verlass mich nicht.

Kann ich brechen mein Wort? â�� 0 bleib' l

Nr. 48. Scene und Lied. (Mezzo-Sopran.) 7l Ngr.

Wo bleibt er noch?

Lied. Wohl steht m meiner Kammer.

45 Ngr.

Liederkreis. Sammlung vorzuglicher Lieder und GesÃ¤nge fÃ¼r eine

Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

Nr. 440. Burgel, C., SÃ¤ngerneid. 5 Ngr.

Um was ich dich beneide, aus Op. 9, Nr. t.

Nr. U4. Edart, C., Getreu. 5 Ngr.

Der FrÃ¼hling naht, aus Op. 45, N.1. S.

Nr. 4(1. LÃ¶we, C., Die Einladung. 4ii Ngr.

Ein frommer Landmann, aus Op. 76, Nr. 4.

Nr. 4*3. Ttcirlmfycr, 1h., Kornblumen flechl' ich dir zum

Kranz, aus Op. 5, Nr. 7. 5 Ngr.

Nlcolal, W. F. 6., Op. 4. 4 Lieder fÃ¼r eine Sopran- oder Tenor-

stimme mit Begleitung des Pianoforte. Ausgabe fÃ¼r eine tiefere

Stimme. Daraus einzeln:

Nr. 4. O sieb mich nicht so lÃ¤chelnd an. 7} Ngr.

lUniuiiii. B., Op. 6. Lob der Frauen. Gedicht von Walther von

der Vogelweide, ins Hochdeutsche Ã¼bertragen von Karl Sim-

rock. Kur vierstimmigen Mannerchor mit Begleitung des Piano-

forte. Ciavierauszug und Singstimmen 4 Thlr. 7 i Ngr.

Reinecke, C., Op. 45. OuvertÃ¼re zu der Operette Â»Der vierjÃ¤hrige

PostenÂ«. Orchesterstirnmen l Tblr. 4z-; Ngr.

KÃ¼fer, I'h., Op. t. Drei Gedichte fÃ¼r eine Singstimme mit Beglei-

tung des Pianoforte. S5 Ngr.

Nr. 4 An die Entfernte. So hab' ich wirklich dich verloren ?

- i Wchmuth. Ihr verblÃ¼het, susse Rosen.

- 8 Am Flusse. Verfliessel, vielgeliebte Lieder.

Op. 6. Vier Lieder f. eine Singst, mit Begl. des Pfte. 47t Ngr.

Nr. 4 Der UnglÃ¼ckliche. Verdorre, FrÃ¼hling meiner Freuden l

- 3 Nur einmal mÃ¼cht' ich dir noch sagen.

- 8 Der schwere Abend. Die dunkeln Wolken hingen.

- 4 In der Ferne. Jetzt wird sie wohl im Garten gehen.

Op. 40. Drei FhantasiestÃ¼cke f. das Pfle. zu 4 Hdn. 4 Thlr.

Schubert, Franz, Symphonie in Cdur. Arrangement fÃ¼r Piano-

forte und Violine von K r ied r. Hermann. 3 Thlr. 20 Ngr.

Tanbert, W., Op. 4(5. Kinderlieder fÃ¼r eine Singslimme mit Be-

gleitung des Pianoforte. Neue Folge. Heft 1. Einzel-Ausgabe :

Nr. 44â��20 der Kinderlieder, Ã¤ 5 bis 7J Ngr. 4 Thlr. *7{ Ngr.

Wejrernuuui, M., Op. 44. Seche GesÃ¤nge fÃ¼r eine Singstimme mit

â�¢ Begleitung des Pianoforte. 4 Thlr. 7t Ngr.

Nr. 4. David Kixzio'i letztes Lied. Herrin, dein slerngleich' Ã�ug'

allein.

- 1 Der tchene Graf von Nurray. Ihr Niederland u. Hochland.

Gute Nackt. Gieb mir, mein Herz, zum Scheidegruss.

/."â�¢â�¢'. Ihn lieb' ich, von ihm trÃ¤um' ich.

- 4

- 5

- 6

Lange vor dem. Sag' mir die Sage, die lieblich erklang.

Herz und Laute. Dir geh' ich alles was ich habe.

["J Verlag von

J, jRieter - JHederman/n in Leipzig und Winlerthur.

SONATE

fÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden

Op. 19.

Pr. \ Thlr. 10 Ngr.

SINFONIE

(D moll)

Orchester

fÃ¼r

Albert Dietrich.

Op. 20.

Partitur 5 Thlr. 25 Ngr. Orchesterslimmen 8 Thlr. 15 Ngr.

IMJ Verlag von

J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Zwei geistliche ChÃ¶re

â��Beati mortulÂ« und â��FÂ»eriti autem"

fÃ¼r vierstimmigen Mannerchor

von

Felix Mendelssohn Bartholdy.

Op. H 5.

Partitur und Stimmen Pr. 4 Thlr. Stimmen einzeln Ã¤ t\ Ngr.

Ferner:

Trauer-Gesang

fÃ¼r gemischten Chor

von

Felix Mendelssohn Bartholdy.

Op. n 6.

Partitur und Stimmen Pr. SO Ngr. Stimmen einzeln a t\ Ngr.

Verantwortlicher Redakteur: Wilhelm Werner in Leipzig.

Verleger: J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur. â�� Druck von Breitkopf und HÃ¤rtel In Leipzig.
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Die Auktion der Jahn'schen Musikbibliothek zu

Bonn, vom 4. bis 9. April 1870.

Mit Wehmuth musste die musikalische Welt die Nach-

richt aufnehtnen, dass nach Jahn's Tode auch dessen mu-

sikalische Bibliothek in kaufmÃ¤nnische HÃ¤nde Ã�berging

nuil dem traurigen Schicksale der ZerstÃ¼ckelung verfallen

wÃ¼rde, dass das Material zu den Biographien Beethoven's,

Haydn's und Mozart's , welches Jahn mit seltenem Fleisse

und den grOssten Opfern gesammelt, nun wieder in alle

Well zerstreut wurde. Wir verargen es sehr den Ver-

wandten und Erben, dass sie die musikalische Sammlung

nicht vom Gesammt-Verkaufe ausschlÃ¶ssen und sich be-

mÃ¼hten, dieselbe als ein Ganzes ungelbeilt erhallen zu las-

sen. Ein noch grÃ¶sserer Vorwurf trifft aber die spateren

Besitzer, welche durch die ubermÃ¤ssige Forderung von

zehn Tausend Tbalern, welche sie selbst zu Ã�bersteigern

suchten, einen Verkauf der ganzen Sammlung geradezu

unmÃ¶glich machten. Denn dass diese Forderung von anti-

quarischem Gesichtspunkte aus zu hoch war, sagten sich

die Sachkenner sogleich und zeigt sich jetzt nach Voll-

endung der Auktion, in welcher trotz der oft unsinnigen

Preise, welche auswÃ¤rtige Auftraggeber zahlen musslen,

und eingerechnet die 364 Thlr., welche fÃ¼r die Mozart-

Sammlung mehr bezahlt wurden, als die Einzelversteige-

rung ergab, doch nur die Gesammtsumme von 6436 Tblrn.

10 Sgr. erzielt wurde. Ware also eine Forderung von 5

bis 6000 Thlrn. gestellt worden, so glauben wir sicher,

ein Ankauf der ganzen Bibliothek hatte sich fÃ¼r eine Ã�ffent-

liche Anstalt ermÃ¶glichen lassen. *)

Am 4. April begann die Auktion der wertbvollen Samm-

lung, bei welcher von Ã�ffentlichen Bibliotheken nur die

kgl. Bibliothek in Berlin durch Herrn Espngne vertreten

*) Dieses kann ich meinerseits bestÃ¤tigen. Nach vorheriger

Durchrechnung sagte ich einigen Herren, welche die Bibliothek tu

kaufen geneigt waren, dass dieselbe fÃ¼r JOOO Thlr. preiswttrdig, mit

8000 Thlr. aber gut bezahlt sein wÃ¼rde; und um diesen Preis wÃ¤re

ermÃ¶glich gewesen, sie fÃ¼r Hamburg zu erwerben. Diejenigen,

welche auf England und Amerika speculirt haben, mÃ¼ssen jene LÃ¤n-

der in musikalischer Beziehung nicht kennen Unter den Tausenden

reicher Privatleute in England ist zur Zeit kein einziger, der eine

musikalische Bibliothek sammelte. Zudem ist der Werth der Jahn'-

scben Sammlung, kaufmÃ¤nnisch gesprochen, mehr ein individueller,

als ein allgemeiner; auch sind die theuernten Werke der musika-

lischen Literatur, die des 46. und 47. Jahrhunderts, fast garnicht

darin vertreten. Es ist sehr zu bedauern, dass die Erben nicht bes-

ser beratben waren und den unleugbar grossen Werth ins Maasslose

sich vergrÃ¶Ã�erten. Chr.

V.

war, der manche werthvolle Werke, wie auch die Jahn'â��

sehe Mozart-Colleclion mit UnterstÃ¼tzung des Herrn Ren-

tier Kyllmaun in Bonn zu dem hohen Preise von 1242 Thlrn.

fÃ¼r die reichhaltige Berliner Sammlung gewann. Wir

mÃ¼ssen Herrn Kyllmann hier unsern tiefgefÃ¼hlten Dank,

in den alle Musikfreunde einstimmen werden, ausdrÃ¼cken

fÃ¼r das ehrende Andenken, welches er seinem verstor-

benen Freunde dadurch bewies, dass er zur Erhaltung

des werlbvollsten Tbeiles seiner Bibliothek die HÃ¤lfte der

Kaufsumme *j freiwillig Ã�bernahm. Auch Hrn. Dr. Gehring

gebÃ¼hrt ein gleicher Dank, welcher, von denselben Ge-

fÃ¼hlen bewegt, die Anregung hierzu gegeben und selbst

die Summe von 1200 Thlrn. fÃ¼r den ganzen Mozart aus-

gesetzt halte, wÃ¤hrend die Eiqzelversteigerung nur

878 Thlr. ergab. Zu bedauern ist es, dass nicht auch in

Ã¤hnlicher Weise die Gesamml-Werke Haydn's und Beet-

hoven's erhalten blieben. Es hatte dies von den Verkau-

fern geradezu zur Bedingung gemacht werden mÃ¼ssen.

Der Einzelverkauf der Haydn'schen Werke ergab die

Summe von 555 Tblrn., die hauptsÃ¤chlich durch die hoben

auswÃ¤rtigen Auftrage auf die Abtheilung IX: Divertimento

erzielt wurde, welche durchschnittlich mit 5 Thlrn. be-

zahll wurden. Auch die Oralorien- und Opern-Partituren

Haydn's wurden zu ansehnlichen Preisen verkauft (zwi-

schen 5â��19 Thlr.) und gingen meistens in die kgl. Bi-

bliothek zu Berlin Ã¼ber. Der grÃ¶sste Theil des Huydn, wie

Ã¼berhaupt der Jahn'scben Bibliothek, blieb in Bonn. Die

Brief-Sammlungen Haydn's und Beethoven's gelangten in

den Besilz des Herrn Dr. Gehring, wahrend die Mozarl-

Correspondenz der Jahn'scben Mozart-Bibliothek in Berlin

verbleibt. Die Aulographen J. Seb. Bach's (Nr. 935 zu

127 Thlr.), Beelhoven's (Nr. 936 zu 102 Thlr., Nr. 937 zu

25 Thlr., Nr. 938 zu 21 Thlr., Nr. 939 zu 25 Thlr., Nr. 942

Leonore 2. Bearbeitung, Unicum, zu 78 Thlr., Nr. 943 mit

944), sowie Leonardo Leo's (Nr. 950 zu 32 Thlr. 15 Sgr )

und ein Mozart'scbes (Nr. 956 zu 25 Sgr.) erstand Herr

Rentier Kyllmann in Bonn. Die Ã¼brigen wurden theilweise

von den Besitzern zurÃ¼ckgekauft, Mendelssohn's Sechs

vierstimmige Lieder (Nr. 951) fÃ¼r einen AuswÃ¤rtigen auf

die Hohe von 85 Thlrn. getrieben!

Keine annehmbaren Kaufer fanden die Gesammlaus-

gaben der Werke Bach's Beelboven's und Handel's, welche

zu 44, 79 und 50 Thlr. von Herrn Cohn zurÃ¼ckgezogen

" Also 624 Thlr., nicht 500, wie in der vorigen Nummer S. 449

gesagt wurde.

46
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wurden. Im Ganzen wurden hohe Preise gezahlt besonders

fÃ¼r die Opern- 'nd Oratorien-ParlilureD allerer Meister,

von denen die z. hlreichen und sehr werthvollen Hand-

schriften Hasse'sch T Opern fast sammtlich fÃ¼r Hamburg

angekauft wurden: 'ie Ã¼brigen von Scarlalti u. A. erstand

meistens Herr Dr. Gei-ing. Dass auch manches werthvolle

Werk nicht den antiquarischen Preis erreichte, bringt das

Schicksal einer jeden Auktion mit sich; dafÃ¼r wurden

wieder andere im Druck erschienene oder in Abschrift

leicht zugangliche Werke auf Kosten der Unkenntniss eng-

lischer und franzÃ¶sischer Auftraggeber zu enormen Preisen

verkauft.

Jahn's musikalische Bibliothek war eine der werth-

vollsten, die je unter den grausamen Hammer gekommen

sind. Wir mÃ¼ssen das Schicksal derselben beklagen, an-

dererseits aber doch wieder dankbar sein, dass ein grosser

Theil davon als Ganzes erhalten blieb und das Uebrige in

seinen werlhvollsten Partien ebenfalls in einen leicht zu-

ganglichen, der Wissenschaft dienenden Privatbesitz Ã�ber-

ging-

S.

Anzeigen und Benrtheilnngen.

â�¢Ie Nickt lieh Egjptei, Gedicht von Reinick, fÃ¼r Sopran-

Solo, Frauenchor und Orchester, componirl von lu

Brich. Op. 34. Nr. 4.

â�¢â�¢rgeutndcj Gedicht von Hermann Lingg, fÃ¼r Sopran-

Solo, Frauenchor und Orchester, coniponirl von Mai

Brach. Op. 34. Nr. 2. Leipzig, Kistner. (Partitur von

Nr. 4. 4 Thlr., von Nr. 2. 85 Ngr.)

H. D. Wir freuen uns, den verehrten Componisten obiger

Stacke von seinen Kreuz- und QuerzÃ¼gen durch die griechisch-

rÃ¶mische , durch die nordische Welt zu dem heimatlichen

Klange deutscher Lyrik zurÃ¼ckkehren zu sehen; wir freuen

uns darÃ¼ber um so mehr, als dieselben uns den Beweis geben,

dass er Ã¼ber der Bearbeitung fremdartiger Stoffe die natÃ¼rliche

Einfachheit und Wahrheil des GefÃ¼hlsausdrucks nicht einge-

bÃ¼sst hat. Das krÃ¤ftige und vielseitige Talent Bruch's hat sich

in dem rÃ¶mischen Triumphgesange, in Â»SalamisÂ« und Ã¤hnlichen

Compositionen trefflich bewÃ¤hren, sein erkennbares und sehr

lobenswertstes Streben nach objectiver Klarheit reichliche FÃ¶r-

derung finden kÃ¶nnen; und wenn er uns auch nicht Ã¼berzeugt

hat, dass der moderne Coroponist wohl thue, sich mÃ¶glichst

entlegene Stoffe zur Bearbeitung zu wÃ¤hlen, so wird er doch

selbst am besten wissen, ein wie wichtiges Moment die Be-

arbeitung derselben fÃ¼r seine eigene weitere Durchbildung ge-

wesen ist. Die Sicherheit, mit welcher er Zeichnung und <:<>-

lorit fÃ¼r jede Situation passend entwirft, die Motive gestaltet

und zu Ã¼bersichtlichem, abgerundetem Ganzen verbindet, kurz

den bestimmten und beabsichtigten Eindruck auf die ZuhÃ¶rer

hervorbringt, hat er sich ohne Zweifel auch dadurch erworben,

dass er seine Erfindungskraft und sein technisches Geschick in

den verschiedensten Gattungen und Stoffen versuchte.

Das Gedicht von Reinick, in der Stimmung einigermaassen

mit dem bekannten, von Bruch ebenfalls componirten Eichen-

dorffschen Gedichte verwandt, nur kÃ¼rzer und in der Form

etwas kÃ¼nstlicher, fordert die ganze Natur auf theilztmehmen,

da die Mutter mit dem Kinde vorÃ¼berziehe; schmÃ¼cken soll sie

sich, buschen, liebliche Weisen singen, ja in hellen ChÃ¶ren

aufjauchzen. Das NalurgemSlde mit dem ehrwÃ¼rdig-anmulhigen

Mittelpunkte gab auch der Tongestaltung erste Anregung; in

den wiegenden AccordgÃ¤ngen der HÃ¶rner, mit den leise rau-

schenden Figuren der Saiteninstrumente werden die ZuhÃ¶rer

ganz in eine sÃ¼ss-erwarlungsvolle Stimmung eingewiegt. Hell

erbebt sich nun die Solo-Sopranstimme

Zelt

(Chor] Lau die Wipfel heimlich rauschen

und ruft in schon sich steigernden, kunstvoll mit einander ver-

bundenen MelodiesÃ¤tzen die Natur zur Theilnahme auf; und

wÃ¤hrend der Frauenchor dieselbe an den AbschlÃ¼ssen unter-

bricht, bald mit selbstÃ¤ndigen kleinen SÃ¤tzchen, bald mit Wie-

derholung des gegebenen Motivs, behÃ¤lt man trotzdem das Ge-

fÃ¼hl des organischen Zusammenhangs der Hauptmelodie; ein

Beweis der sicheren technischen Meisterschaft des Compo-

nisten. Diese tritt noch mehr in der gleichmÃ¤ssig festgehal-

tenen FÃ¤rbung des Ganzen hervor, die uns in der feinsinnigen,

discreten Instrumentation mit schÃ¶nem Wohllaute umgiebt. Es

werden hier theils die bewegten Figuren des Anfangs festge-

halten, theils Motive der Singstimmen zu weiteren Verscblin-

gungen verwendet. Die Worte sind mit Feinheit und hÃ¼bscher

Declamallon behandelt; die Melodie selbst athmet ganz frohe

Erregung, durch die Vorstellung des ehrwÃ¼rdigen Gegenstandes

in Schranken gehallen; weich, hell, anmuthig prÃ¤gt sie sich

uns ein, klingt nur stellenweise ein wenig â�� wie sollen wir

sagen? â�� ein wenig nach der Concert-Soloslimme. Sehr rei-

zend aber ist das Motiv der unterbrechenden ChorsÃ¼tze, und

die Verwendung desselben zu lÃ¤ngerem Nachspiele hÃ¤lt uns in

der Stimmung fest. Es wird nach G-moll modulirt, und es folgt

die zweite Strophe in Form eines Zwischensalzes, worin in be-

wegleren Figuren die VÃ¶gel, die Winde herbeigerufen werden.

Auch das hier schon etwas reicher gestaltete Orchester nimmt

an dem Ausdrucke wirksam Theil. Am SchlÃ¼sse steht, um uns

an die Einheit des Ganzen zu erinnern, die Schlussstelle der

ersten Melodie, die fÃ¼r die eigentÃ¼mliche Gestaltung der

Strophe (zwei kÃ¼rzere Verse stehen jedesmal vor dem letzten)

geschickt erfunden war. Nun erhebt sich der Chor in den An-

rufen Â»Jubelt aufÂ«, unter Begleitung des vollen Orchesters zu

hellem Forlissimo und nunmehr setzt die Solostimme mit den

Worten Â»Jubelt auf in ChÃ¶renÂ« wieder mit der Melodie der

ersten Strophe ein, die dann vollstÃ¤ndig in dem frÃ¼heren Ver-

laufe noch einmal durchgefÃ¼hrt, nur zum SchlÃ¼sse mit kurzer

Coda vermehrt wird. Der Componist wird sich kaum verhehlt

haben, dass er hier den Ausdruck der Steigerung in der dritten

Strophe der einheitlichen Rundung des ganzen StÃ¼ckes zum

Opfer gebracht hat, und wir werden das kÃ¼nstlerisch gewiss

gerechtfertigt finden, wenngleich wir sagen mÃ¼ssen, dass die-

selbe Melodie, welche dem ersten Anrufe wohl angepasst war,

diese Aufforderung zum Jubel nicht genÃ¼gend ausdrÃ¼ckt.

Das Gedicht Â»MorgenstundeÂ« von H. Lingg, ein Stimmungs-

bild anderer Art, fÃ¼hrt unserem GemÃ¼the und unserer Phan-

tasie die Stille morgendlicher FrÃ¼he und das Erwachen des

Tages vor und malt beides bildlich und betrachtend aus, im

Ganzen mit Feinheit und GlÃ¼ck das GemÃ¼th anregend, im Tone

mitunler slark ans Prosaische und Reflectirle streifend. Worte

wie Â»Dir danken die Kranken nach schlafloser NachtÂ«, oder

Â»Die Sonne hatte beim Untergang den Schmuck ihrer Strahlen

verlorenÂ« componiren zu sollen, wird man nicht gerade als ein

dankbares Problem betrachlen. Auch hier bereitet sich Bruch

durch sicheres Erfassen der Situation in ihrer Ganzheil, ihrem

tieferen Grunde gleichsam den Boden, und mit glÃ¼cklicher Er-

findung weiss er auch hier sofort den HÃ¶rer in bestimmter

Weise mit sich zu ziehen. Ganz leise bringen zu syncopirter

harmonischer Bewegung Celli und Fagotle einen sanftbeweg-

ten Gang
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welcher , in den verschiedenen Stimmen nacheinander auftre-

tend, die Grundfarbe des StÃ¼ckes bestimmt : vÃ¶lliges Schwei-

gen, gÃ¤nzliche Ruhe und Stille, die man fast zu unierbrechen

sieb scheut. Dazu ertÃ¶nt der Frauenchor, die ersten Verse nur

in langsamer Declamation hinsprechend , wÃ¤hrend die Beglei-

tung dieselben, langsam sich fÃ¼llend, umspielt; reizende ZÃ¼ge

hÃ¼bscher Klangwirkung und Modulation erscheinen hier, so in

dem langen Ausklingen der Accorde am SchlÃ¼sse der Vcrs-

zeilen ; das Ganze ist ein mit Wahrheit und glÃ¼cklicher Mei-

sterschaft ausgefÃ¼hrtes GemÃ¤lde vÃ¶lliger Versenkung des Ge-

mÃ¼thes, wobei auf das einzelne Wort nichts ankommt; die

musikalischen Motive haben Alles getban. Mit der folgenden

Strophe, welche das Hervortreten des Lichtes feiert, tritt die

Solostimme ein, und anfangs noch leise zagend, belebt sie sich

allmÃ¤lig , und wird bei ErwÃ¤hnung der in Wolken hervor-

brechenden Flammen plÃ¶tzlich ganz animirt, ergebt sich in

weiter gespannten Figuren und scbliesat mit einer gewissen

Bravour. Das Gedicht giebt an dieser Stelle wohl mit Absicht

kein ausgefÃ¼hrtes GemÃ¤lde des Sonnenaufgangs, sondern be-

trachtet den ganzen Naturvorgang nur in seinem Bezage zum

GemÃ¼thsleben des Betrachters; so hÃ¤tte vielleicht auch der

Componist hier etwas mehr zurÃ¼ckhalten dÃ¼rfen. Wie in dem

frÃ¼heren Werke, so hÃ¶ren wir auch hier neben dem Ausdrucke

der Emp6ndung ein wenig den Solosopran. Mit reicher und

voller Begleitung stimmt nun der Chor die dritte Strophe in

ganzer Kraft an, welche zu einem wirksamen Wechselgesange

zwischen Chor und Solostimmen gestaltet ist ; alle Mittel sind

hier in Bewegung, um einen Eindruck froher Erregung und

warmer Begeisterung hervorzurufen. Die Betrachtung wendet

sich wieder zurÃ¼ck zu dem UntergÃ¤nge der Sonne ; sehr fein

tritt hier das Anfangsmotiv, nalurgemÃ¤ss aus den vorher durch-

gefÃ¼hrten Figuren sich entwickelnd, wieder hervor und be-

gleitet auch hier wieder zuerst einfache Declamation, die aber

sehr bald wieder zu einer Erhebung leitet. Dann tritt der

Wechsel von Chor und Solo wieder ein ; in heller und krÃ¤ftiger

Weise feiert die Solostimme das Leuchten des Himmels, in be-

wegten Figuren fÃ¼hrt der Chor das GemÃ¤lde aus, der sehr

glÃ¤nzende Schluss lenkt in die Figuren am SchlÃ¼sse der dritten

Strophe wieder ein, und das Nachspiel vollendet das Bild des

Glanzes. Auch hier also hat uns der Componist ein mit Ge-

schick entworfenes, reich ausgefÃ¼hrtes Stimmungsbild gegeben,

welches namentlich in dem ersten Theile durch schÃ¶ne Erfas-

sung des Gegenstandes sich auszeichnet, durchweg aber in

edler KlangschÃ¶nheit vor uns steht.

Noch ein drittes GesangstÃ¼ck von Bruch liegt ans vor :

â�¢â�¢rate CÂ«fli, Gedicht aus dem Lateinischen Ã�bersetzt von

Karl Simrock, fÃ¼r gemischten Chor, Orchester und Orgel

ad lib. Op. 89. Leipzig, Risloer. Partitur 1 Thlr. 10 Ngr.

In dem Gedichte wird in sehr beweglichen, stellenweise

angstvoll erregten Worten das Herabkommen des Heilandes vom

Himmel erfleht, um die in Nothand Finsterniss leidende Mensch-

heit za trÃ¶sten. Das Gedicht enthÃ¤lt sechs Strophen, welche

zwar theils in den gewÃ¤hlten Bildern und AusdrÃ¼cken , theils

in dem Grade der Erregung untereinander Verschiedenheiten

zeigen, doch aber im Ganzen von einer und derselben Grund-

stimmung, der der tiefen TrostbedÃ¼rftigkeit, durchzogen sind.

Kommt nun hinzu der in der Ausdrucksweise mehrfach her-

vortretende derb-krÃ¤ftige, dem VolksmÃ¤ssigen sich nÃ¤hernde

Zug, so sollte man auf den ersten Blick glauben, dass hier eine

stropbenweise Composition nach Art des Volksliedes die ge-

gebene musikalische Behandlung sei. Oder wenn kunstmÃ¤ssige

Behandlung gewÃ¤hlt werden sollte , so konnte . da gegenÃ¼ber

der anfÃ¤nglichen Erregung in den drei letzten Strophen eine

Beruhigung eintritt, eine Theilung in zwei Haupltheile als die

dem Inhalte nach geeignetste und auch der Forderung kÃ¼nst-

lerischer Einheit entsprechendste angesehen werden. Bruch

giebt, indem er zweimal zwei Strophen in einem lÃ¤ngeren fugir-

ten Satze zusammenfasst, die beiden Ã¼brigen einzeln compo-

nirt, vier SÃ¤tze von ganz verschiedenem Tempo und Ausdrucke;

und es liesse sich vielleicht mit dem Componisten Ã¼ber diese

Behandlung rechten. Doch muss eine jede Auffassung fÃ¼r sich

selbstsprechen: betrachten wir die seinige also etwas nÃ¤her. Die

erste Strophe (Â»0 Heiland reiss die Himmel aufÂ«) ist ausgefÃ¼hrt

in einem langsamen Satze (Adagio ma non troppo, C-moll */t),

in welchem in grÃ¶sster Kraft und mit voller Orchesterbegleilung

die einzelnen Zeilen jede in selbstÃ¤ndiger Weise und mit be-

sonderen AccordschlÃ¼ssen, also in der Weise des Chorales

componirt sind, doch in freierer Declamation und mit lebendig-

stem Ausdrucke, gleichsam ein lauter Ruf der gedrÃ¼ckten

Menschheil um Rettung. Das StÃ¼ck ist kÃ¼hn und sicher ent-

worfen, die strenge Form thut auch in dem Schmucke neuerer

Harmonie ihre Wirkung, und besonders der Schluss in seiner

demÃ¼thigen und doch krÃ¤ftigen Bitte wirkt hÃ¶chst originell.

Von dem ausgehaltenen Scblusstone (f) gehen in etwas be-

wegterem Tempo (Aniluntr eon moto) weite harmonische Achtel-

gange aus, welche nach Es-dur leiten. Nun treten die Stimmen

zuerst einzeln hervor und sprechen in weitgespannten aus-

drucksvollen Figuren die Bitte aus, bis sie sich bei den Worten

â�¢â�¢(> Erd' schlag ausÂ« wieder sammeln und in einem mÃ¤chtig

klingenden Satze, in welchem alle Kraft der instÃ¤ndigen, drin-

genden Bitte zusammengefasst erscheint, den Gegenstand wei-

ter fÃ¼hren. Die einzelnen Stimmen werden hier mit voller

SelbstÃ¤ndigkeit and Freiheit gefÃ¼hrt, das Orchester fÃ¼hrt die

zu Anfang angegebene Bewegung durch, und doch vereinigt

sich Alles zu einem im Ganzen und im Einzelnen wirksamen,

kunstvoll gebauten Ganzen, welches die EigentÃ¼mlichkeit des

Componislen in jeder Note erkennen ISsst. Namentlich ist der

hÃ¶chste Punkt der Kraftsleigerung Â»0 Heiland aus der Brd' ent-

springÂ« in seinen aufsteigenden Figuren, den schneidenden

Dissonanzen, den dringenden Anrufen von unwiderstehlicher,

fast sprechender Wirkung. Ein Nachspiel dieses Salzes fÃ¼hrt,

allmÃ¤lig sich beruhigend, nach A-moll, und sehr schÃ¶n erklingt

nun, ganz leise, die vierte Strophe Â«Wo bleibst du, Trost

der ganzen WeltÂ«, die einzelnen Verse wiederum in choral-

mÃ¤ssiger Weise selbstÃ¤ndig, jeder mit angemessenem etwas be-

wegten Ausdruck und schliesslich zu beruhigtem SchlÃ¼sse hin-

leilend. Daraus entwickelt sich denn der Schlusssatz, auf die

letzten beiden Strophen gebaut, In welchen die ruhigere Bitte,

aus dem untrÃ¶stlichen Jammer sich erbebend, einen hÃ¶heren

Grad von Zuversicht erlangt hat und daher einen friedlichen

und versÃ¶hnenden Abscbluss gestaltet. FÃ¼r diese Stimmung ist

es der glÃ¼cklichen Erfindung des Componisten gelungen, eine

sehr ausdrucksvolle Melodie zu gewinnen, welche als Grund-

lage mehrstimmiger Behandlung diesem StÃ¼cke einen Charakter

von Weite und FÃ¼lle giebt, der ihn entschieden zum Glanz-

punkte des Werkes mach:. Zu leisen AchlelgÃ¤ngen und Ac-

corden erhebt sie sich im Sopran und der ersten Violine,

m
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auf,

Sonn' geh' auf

wird von dem mÃ¤chtigen unisono der liefen Stimmen Â»0 Sonn'

geh' nufÂ« unterbrochen, erscheint dann im Alt, in verschie-

denen Stimmen gelbeilt, imitirt in Form der EngfÃ¼hrung, in

wachsender FÃ¼lle der Begleitung, oft von den einzelnen Rufen

unterbrochen, in ihren Bestandtheilen vielfach verarbeitet und

die Bewegung des StÃ¼ckes bestimmend. Dasselbe wird noch

einmal durch ein ZwischenstÃ¼ck unterbrochen, ruhig beginnend

..â�¢â�¢Hu-! leiden wir die grÃ¶sste NothÂ«), aber ausdrucksvoll sich

steigernd {Â»Vor Augen steht der ew'ge TodÂ«) bis zum Ausrufe

hÃ¶chster Angst (Â»Ach komm â�� komm fÃ¼hre unsÂ« u. s. w.),

welche in ergreifender Weise wieder in die vertrauensvolle

Stimmung des Hauptsatzes, in die Bewegung des Hauptmotivs

zurÃ¼ckleitet, und in dieser Stimmung, der eines vertrauens-

vollen Anrufes, schliessl das StÃ¼ck, ein schÃ¶ner Beweis glÃ¼ck-

licher Erfindung, sicherer Gestaltungskraft, bewussler Herr-

schaft Ã¼ber die auszudrÃ¼ckende Emp6ndung. MÃ¶gen wir nun

auch noch Zweifel Ã¼ber die Auffassung des ganzen Gedichtes

haben; durch die ganz eigentÃ¼mliche wohl durchdachte und

selbstÃ¤ndige Auffassung und Durchdringung des Stoffes bat

Bruch unsere Zweifel niedergeschlagen. Er hat die Kraft be-

wÃ¤hrt, durch die thatsÃ¤chliche Wirkung uns mit sich fortzu-

reissen und auch wider Willen zu Ã¼berzeugen; und gern

lassen wir uns von einer Wirkung umfangen, die von einer

entschiedenen, ungewÃ¶hnlichen productiven Kraft ausgeht. In

allem, was uns aus der letzten Zeit von Bruch'schen Compo-

sitionen zu Gesicht gekommen ist, spricht sich ein krÃ¤ftiges

mÃ¤nnliches Wollen, ein unabhÃ¤ngiges Erstreben der bestimm-

ten Wirkung, eine Freiheit von jedem unsicheren Tasten, von

aller SubjectivitÃ¤l aus. Gelingt es ihm, In einem glÃ¼cklich ge-

wÃ¤hlten Stoffe in glÃ¼cklicher Stunde den kÃ¼hnen Wurf zu

thun, dann sind wir nicht im Zweifel, dass ihm der gebÃ¼hrende

Platz unier den besten von Allen wird eingerÃ¤umt werden.

Und es wird ihm gewiss gelingen ; mit kÃ¼nstlerischem Ernste,

mit bewusster Sicherheit, mit fesler Beharrlichkeit sehen wir

ihn diesem Ziele zuschreiten.

Job. Seb. Bach als Schaler der Particularschule

zu St. Michaelis in LÃ¼neburg in den Jahren

1700â��1703.

(Schluss.)

Â»Fragen wir nun nach den BeweggrÃ¼nden, welche slimm-

begabte, unbemillelle, strebsame junge Leule namentlich in

dem sangreichen ThÃ¼ringen veranlassen konnlen, ihre Schrille

nach LÃ¼neburg zu lenken, so war es unstreitig die von Gene-

ralion zu Generalion vererbte Kunde von den nach damaligen

VerhÃ¤ltnissen reichen Milleln, welche Halb und BÃ¼rgerschaft

der wohlhabenden Stadt, sowie das reiche Benedicliner-Kloster

zu St. Michaelis zum Lobe Golles, zur Erhebung der andÃ¤ch-

ligen Slimmung bei Kirchenlrauungen und Kirchen-Leichen-

bestaltungen, zu gollwohlgefÃ¤lliger ErgÃ¶tzung an Tagen der

Arbeit wie bei frohen Festen auf die Pflege und Uebung des

kirchlichen Kunslgesanges verwendeten. Beides aber Pflege

und Uebung war in Folge ihres engen Zusammenhangs mit der

Kirche den beiden Schulen, der zu St. Johannis und der zu

St. Michaelis, Ã¼berwiesen, unter Leilung eines Canlors, fÃ¼r

welchen sowie fÃ¼r die SingschÃ¼ler in den frÃ¼heren Zeiten dar-

aus eine nicht karge Quelle der Einnahme floss. Zu diesem

Behufe war an jeder der beiden Schulen ein Singchor errich-

tet, welcher wahrscheinlich schon in frÃ¼her Zeit an beiden

Schulen chorus tymphoniacuf') genannt wurde. An der Mi-

chaelisschule tral der Canlor an die Stelle der alten Choralen

und unterwies die SchÃ¼ler in der Vocalmusik. Dieselben gangen

die allen Vigilien, die FrÃ¼hmesse oder Meilen, die Responsoria

und das Alleluja, alles in laleinischer Sprache. Der Abt war

verpflichlel, den Chor mit tÃ¼chtigen Knaben und SchÃ¼lern zu

versehen und diese zu unterhalten und zu speisen. In einer

vom Abt Hans Heinrich Hasselhorst ((629 â�� 42) aufgesetzten

Verordnung heisst es: Â»Sie mÃ¼ssen armer Leule Kinder sein

und gute Discanlslimmen habena. Sie assen am Tische der All-

frau, der Viehmagd und des PfÃ¶rlners; fÃ¼r Bell, Wohnung und

Kleidung mussten sie selbst sorgen. **) In den Acten der Mi-

chaelisschule oder, wie sie auch heissl, der Particularschule,

liegt ein Verzeichniss aus dem Jahre 4694 vor mit der Ueber-

schhfl > Beym SchÃ¼lerntisch sindÂ«. Dieses enthalt die Namen

von II SchÃ¼lern, von denen den Tisch drei 2 Jahre, drei

3 Jahre, einer 4 Jahre, einer 43/4 Jahre, einer 5 Jahre genos-

sen haben. Ein anderes Verzeichniss mil der Ueberschrift

'Coenobii beneficio fmentes vom Jahre 4698Â« enthÃ¤lt die Namen

von <3 SchÃ¼lern : hiermit slimml im Allgemeinen eine Angabe

des Cantors Jacobi an St. Johannis vom H. Sept. 4660, dass

die ChorschÃ¼ler an St. Michaelis zehn und noch mehr Frei-

tische hÃ¤tten. Uebrigens ergiebl sich aus einer Vergleichung

dieser beiden Verzeichnisse mit den Verzeichnissen der Chor-

und Mette ngeldempfÃ¤nger, dass beinahe ausschliesslich die

letzteren zu den Beneticiaten des Freilisches gehÃ¶rten; nur in

dem ersleren ist einer als Viol. (wohl Violinist) bezeichnet, der

auch in den Verzeichnissen der MetlensÃ¤nger vorkommt.***)

Â»Von dem Unterschiede eines weiteren und engeren

Chors ist bereits oben die Rede gewesen, auch davon, dass die

Mitglieder des engeren Chors sÃ¤mmllich auch dem weiteren an-

gehÃ¶rten und an dessen Einnahmen Theil nahmen, nichl um-

gekehrt. Der PrÃ¤feclus und Adjunctus gehÃ¶rten immer beiden

ChÃ¶ren zugleich an. Der PrÃ¤fectus und Adjunctus waren in der

Regel Bassisten ; jedoch findet sich in einem Verzeichnisse auch

der Concertisl des Tenors als Adjunclus. Der weitere Chor halle

als Einnahme den ErlÃ¶s von dem Umsingen von ThÃ¼r zu ThÃ¼r,

wozu aus dem KloslerÃ¤rarium, wie aus den Rechnungen zu

ersehen ist, bis zur AuflÃ¶sung des Chors jÃ¤hrlich IS Tblr., wie

es ausgedrÃ¼ckt ist, in die Canlorei gezahlt wurden. Die Verlhei-

lung geschah alljÃ¤hrlich um Ostern. Ueber die fÃ¼nf Jahre, aus

welchen Verzeichnisse vorliegen, giebt folgende Tabelle eine

Uebersicht:

Ostern: StÃ¤rke des Chors: Gesammteinnahme: Antheil des PrÃ¤fectus :

(696 86 387 Mk. H/f. 4.| 56 Mk.

4697 S7 396-9-8- 52 -

4698 24 390 60 -

Â»699 24 360 84 -

4700 23 372 56 -

Â»Die nÃ¤chste Gehaltslufe nahm der Adjunctus ein, diesem

folgten die Fuhrer der einzelnen Stimmen und so absteigend;

der Canlor bekam den sechsten Tbeil.

Â»In Betreff des Mettenchores weisen die Rechnungen bis

zur Aufhebung des Chores nach, dass allvierwÃ¶chentlich 8 'l Mr.

und jedes Quartal S Thlr. fÃ¼r denselben ausgezahll wurden,

*) Am Johanneum wird er so genannt in einem Biltichreiben

der Schuler an den Cantor Heinr. Hermanni vom 48. Dec. 1626, und

in Betreff beider Schulen in einer am Â»5. Aug. 4655 zwischen dem

Abte und dem Halbe getroffenen Vereinbarung: in Leoicers Entwurf

zu einer Schulordnung fÃ¼r die Jobannisscbule von 4970 heissen sie

tcholattici ostiatim amenlet.

**) Gebhard: AuszÃ¼ge und Abschriften aus Urkunden Th. 7,

S. 467. In der Zeit, in welcher er als Professor an der Ritterakade-

mie stand (4765â��4799), war der Tisch im- die ChorschÃ¼ler besser

eingerichtet und wurde auf der Akademie gehauen.

**â�¢) Ohne Zweifel desshalb, weil er als Solospieler einen den tlet-

tcnschÃ¼lern gleichen Rang einnahm. Chr.
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mit der Bestimmung, dass S Thlr. an die fÃ¼nf grÃ¶ssten SchÃ¼ler,

3 Tblr. an die kleineren gegeben werden sollten. Die von

Augustus Braun gefÃ¼hrten Verzeichnisse bringen allvierwÃ¶cbenl-

IH-II nur 8 Thlr. in Berechnung, ohne des Quartalgeldes Er-

wÃ¤hnung zu thun; den hÃ¶ch.-ten Gehalt 4 Thlr. bekommen in

der Regel die vier Concerlislen der vier Stimmen. Ueber die

Organisation dieses Mellcnrliors geben zwei Verzeichnisse noch

einigen Aufschluss. Diese fÃ¼hren nÃ¤mlich je zwei SchÃ¼ler als

Bassisten, je zwei als Tenoristen, je zwei als Altisten, je zwei

>ls Discanlisten auf; sodann unter einem Striche mit der lieber-

schrift: Â»Uebrige sindÂ«: noch vier. Ich vermuthe, dass dies je

zwei Concertigten und ConcertistenanwÃ¤rler sind. Die Zahl des

Heltenchores schwankt in den sieben Jahren, Ã¼ber welche Ver-

zeichnisse vorliegen, zwischen 18 und 13. In diesen beiden

Verzeichnissen findet sich hinter dem Namen Michael Job. von

der Burg die Bemerkung: Â»so das Clavcin spielet: welchen zum

Positiv schlagen gebrauche,Â« wofÃ¼r in den Rechnungen immer

(2 Thlr. angesetzt sind; es war dies also fÃ¼r BefÃ¤higte noch

eine besondere Einnahme.

â�¢Die Nachrichten Ã¼ber den Singchor der Johannisschule

und dessen Organisation sind theils unvollstÃ¤ndiger als die-

jenigen Ã¼ber den Michaelischor, weil uns nur Ein Verzeichniss

Ã¼ber denselben vorliegt, theils vollstÃ¤ndiger, weil einestheils

die Schulordnungen und Schulgesetze auf denselben RÃ¼cksicht

nehmen, anderntheils mehr Acten Ã¼ber denselben vorhanden

sind. Die erste ErwÃ¤hnung des Johannischors finde ich in den

handschriftlichen Collectanea ad annalei Scholae Luneburgensis

S. Johanna ab an. 4530 usque 4731 von BÃ¼ttner. Hier wird

aus des Rectors Laulerbach Sisyphus duodenarius citirt: saecvlo

quinto nascente triga scholarum Lunebtirgicarum publicarum nata

e$t. Vna kÃ¤mm vetta nempe Benedictinis, lecunda S. Johannis

senatai, tertia hilgedalentii pratmonitratensibus erat. Legt de

iÃ¼dtm scholii quaedam in lis. Registro ut vocatur Alberti Abba-

tis S. Michaelis ad an. 4 482 , ex quibus liqvet S. Johanna et

praemonitratensem divisas fuitie. Verba heue stmt: XI. lolidot

dedi tcholaribus pro carmine cantando tcholae nostrae, S. Jo-

hannu et Hilgendale fetto Lucae. Daraus ergiebt sich, dass

schon 4i31 an der Johannisschule ein Singchor bestand. Die

nichste ErwÃ¤hnung geschieht in der in niederdeutscher Sprache

geschriebenen Schulordnung von 4504, die dritte in einer von

dem LÃ¼neburger Lucas Backmeister beim Antritte seines Rec-

l'ir.it-, an der UniversitÃ¤t Rostock am 2l. Ocl. 4585 gehaltenen

Rede de Luca Lo$iio, itudiorum inventutit tedulo et felici for-

malere annÃ¼ 50 in schola inclytae urbit Luneburgae. Br sagt

in dieser Rede, dass Johannes Mein, Mutterbruder des Lucas

Lossius, als Rector an der Johannisschule daselbst und in der

St. Jobanoiskirche 1516 die Figuralmusik eingefÃ¼hrt habe. Auf

eben dieses Zeugniss beruft sich Forkel in seiner Geschichte

der Musik Bd. S, S. 705, wenn er behauptet, dass sowie in

SÃ¼ddeutschland Augsburg, so in Norddeulschland LÃ¼neburg die

Ã¤lteste PflegstÃ¤lte der Figuralmusik gewesen sei. Auf das be-

reits langjÃ¤hrige Bestehen eines Singchores weist auch der Ent-

wurf zu einer Schulordnung des Rectors Lenicer von 4570

binÂ«. Forkel's Behauptung wird nicht stichhaltig sein, denn

schon aus dem Anfang des 46. Jahrhunderts fand ich Nach-

richten Ã¼ber die Â»blauen SingerÂ« in LÃ¼beck, so genannt von

ihrer Kleidung, durch welche sie sich als Figuralisten von den

kunstlosen Choralislen unterschieden. Dass LÃ¼beck, die mÃ¤ch-

tige Hauptstadt Norddeutschlands, auch bierin vorangegangen

sei, dÃ¼rfte man Ã¼brigens auch ohne bestimmte Fingerzeige ver-

muthen.

Nicht der Zufall oder rein auf eigenen Antrieb kamen aus-

wÃ¤rtige Singknaben nach LÃ¼neburg; der Cantor sah sich da-

nach um, sie wurden fÃ¶rmlich verschrieben. Der Cantor Funcke

ersucht 4666 die Vorgesetzten um fernere Bewilligung des

Kostgeldes (36 Schilling die Woche fÃ¼r zwei SÃ¤nger), weil er

sonst dem verschriebenen Tenoristen und Discantislen wieder

abschreiben mÃ¼sse. Dies war fÃ¼r die Johannisschule. Der Mi-

chaelisschule erlaubten die reichen Mittel des Klosters, ausge-

zeichnete SÃ¤nger durch Geldgeschenke, Stipendien u. dgl. noch

besonders zu belohnen. Dass dergleichen auch bei Bach der

Fall gewesen sei, davon findet sich freilich keine Spur. Es ist

aber immerhin interessant zu erfahren, dass er an einem ver-

hÃ¤llnissmÃ¤ssig blÃ¼henden Kirchenchore mitwirkte.

Â»Ueber den Zuzug von SchÃ¼lern aus dem mittleren Deutsch-

land und namentlich aus ThÃ¼ringen von 4705â��(794 geben

das Scbulalbum der Johannisschule sowie ein Verzeichniss der

SchÃ¼ler, welche wÃ¤hrend des Cantors Schumann AmtsfÃ¼hrung

von 4727â��4777 in die Secunda und Tertia aufgenommen

sind, ein vollgÃ¼ltiges Zeugniss. Es sind deren 27, von denen

25 in Prima, i in Secunda, in niedere Klassen nie welche ein-

getreten sind, also die meisten in die erste Klasse, demnach in

vorgeschrittenerem Lebensaller. Unter diesen befand sich auch

Job. Nicolaus Forkel,*) welcher aus Meeden bei Coburg, ge-

boren 4749, am 14. Ocl. 4766, also in seinem 47. Lebens-

jahre in die Prima aufgenommen ward. Auch von Eisenach,

Bach's Geburtsort, trat einer Namens Johann Adolf BÃ¶bm am

4. Dec. 1756 in die Prima ein. Aus noch frÃ¼herer Zeit ent-

halten die acta scholastica unier den Ã¶ffentlich aufgetretenen

Rednern vom Jahre 1663 einen aus Meissen, einen aus Apolda

in ThÃ¼ringen, vom Jahre 4 672 einen aus MÃ¼hlhausen in ThÃ¼-

ringen, vom Jahre 4714 einen aus Leipzig; ein Verzeichniss

der Primaner im Programm des Jahres 4682 fÃ¼hrt zwei Lau-

sitzer, einen HalberstÃ¤dler, einen aus Frankfurt a. M. auf. Dass

alle diese SchÃ¼ler hauptsÃ¤chlich durch die Aussicht auf Chor-

verdienst nach LÃ¼neburg gelockt wurden, leidet wohl keinen

Zweifel. Wenn in den acla scholastica unter den Rednern nicht

mehr aus Mitteldeutschland aufgefÃ¼hrt werden, so bat dieses

wahrscheinlich seinen Grund darin, dass die von dorther zur

Verwerlhung ihrer musikalischen BefÃ¤higung in vorgeschritte-

nerem Aller zuziehenden SchÃ¼ler sich nur ausnahmsweise auch

in liiii'rix hervorlhalen. Soloben auswÃ¤rtigen ChorschÃ¼lern,

welche hauptsÃ¤chlich von der Musik Profession machen, wid-

met die Schulordnung von 4774 ein besonderes Kapitel, in-

dem sie denselben, wenn sie es verlangten und wenn sie der

Music wegen unentbehrlich wÃ¤ren, einen Platz in der ersten

oder zweiten Klasse gestattet, um den theologischen Vorlesun-

gen und anderen Stunden, worinnen sie mit den Ã¼brigen fort-

kommen kÃ¶nnen, fleissig beyzuwohnen.

Â»Dieselbe Erscheinung in Betreff der aus Mitteldeutschland

und zwar in vorgeschrittenem Lebensalter zuziehenden Sing-

schÃ¼ler wÃ¼rde uns an der Michaelisschule entgegentreten, wenn

sich aus dieser ein Album bis auf unsere Zeiten erhalten hÃ¤tte.

Die unseren Comblnationen zu Grunde liegenden Metten- und

ChorschÃ¼ler-Verzeichnisse fÃ¼hren ebenfalls dahin, da wieder-

holt SchÃ¼ler urplÃ¶tzlich in der Bass- oder Tenorstimme vor-

kommen, ohne vorher in Discant- oder Altstimme gewesen zu

sein, die dann bald PrÃ¤fectus oder Adjunctus werden und nach

ein paar Jahren wieder abgeben. Bei einem solchen findet sich

die Bemerkung Â»der neue BassistÂ«. Dies sind offenbar in vor-

geschrittenem Alter eingetretene musikkundige SchÃ¼ler. n) Die

*) Forkel war Mitglied der Johannisschule, nicht der von St.

Michaelis, wie zu Anfang dieses Artikels in der vorigen Nummer aus

Versehen gedruckt ist. Chr.

Â»**) Es war oft Mangel an Bassisten und Tenoristen, wenn der

Zuzug von Aussen ausblieb, weihalb denn Cantor Jicobi in einer Vor-

stellung an den Halb vom t. Sept. 4(54 klagt, dass er den Bassisten

und Tenoristen, welche er von Kiel in der Hoffnung Hotpitia fÃ¼r sie

zu bekommen, mit anhehro gebracht, vergebens bishebro von dem

seinigen habe unterhalten, anjelzo aber mÃ¼ssen liutfen lassen. Br

bittet daher, dass die Thurmleute an St. Jokannii, St. Nietat und St.

Liunbrrti, die doch die Hochzeiten gemein hatten, da er jelzo keinen

einigen Bassisten habe, angewiesen werden mÃ¶chten an den hoben

Fest- and Feyertagen an den MiUelstimmen mit laffiuwarteo.Â«
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Klage Ã¼ber die alten Bassisten, welche als fahrende SchÃ¼ler

auch an die Michaelisschule kamen und die SchÃ¼ler zu allerlei

Lastern anleiteten, fÃ¼hrt auch Gebbardl. Wenn nun Bach in

so jungen Jahren die damals so weite und beschwerliche Reise

nach LÃ¼neburg machte, so kÃ¶nnte man wohl auf den Gedanken

kommen, eine besondere Veranlassung dazu vorauszoietzen,

und es dÃ¼rfte die Annahme nicht als zu kÃ¼hn erscheinen, dass

vielleicht der Umstand, dass damals B ach's Landsmann, der

46J7 zu Eisenach geborene berÃ¼hmte Componist Johann Ja-

cob L8w, der sich nie anders als mit dem ZusÃ¤tze von Ey-

senach unterschreibt, Organist an der St. Nicolai- und Marien-

kirche zu LÃ¼neburg war, darauf eingewirkt haben kÃ¶nnte.

Â»Allein wichtiger als die Frage, welche pecuniÃ¤ren Vortheile

Bach nach LÃ¼neburg locken konnten, ist fÃ¼r unseren Gegen-

stand die andere: was konnte ihm LÃ¼neburg Ã¼berhaupt und

insonderheit die St. Michaelisschule fÃ¼r seine kÃ¼nstlerische

Autbildung bieten?

Â»Es war zunÃ¤chst das Bestehen und die Organisation der

beiden SingchÃ¶re, deren einem Bach angehÃ¶rte. Schon das all-

wÃ¶chentliche zweimalige Umsingen von TbÃ¼r zu Tour, sowie

das Singen bei Leichenbestatlungen und Brautmessen bot jedem

ChorschÃ¼ler eine vielseitige praktische Uebung, und gerade der

Umstand, dass in einer Sladt an zwei Anstalten, die einan-

der mit steter Eifersucht beobachteten, zwei SingchÃ¶ren ein

gemeinsames Betriebsfeld ihres Verdienstes zugewiesen

war, musste beiden ChÃ¶ren Sporn und Stachel sein, den an-

deren in seinen Leistungen zu Ã¼berbieten, sowie denn auch

Aeusserungen von Eifersucht auf beiden Seiten urkundlich vor-

liegen,*) und vom Landhofmeisler von Post besonders erwÃ¤hnt

wird, ,dass er sorgfÃ¤llig fÃ¼r das Aufnehmen und die Rechte

seines Chores gesorgt habe'.Â« (S. 43.)

Um die Frage, wie LÃ¼neburg auf Bach's musikalische Aus-

bildung gewirkt haben mÃ¶ge, noch weiter zu beantworten, un-

tersucht der Herr Verfasser die der Musik in dem evangelischen

Gottesdienste dieser Stadt zugewiesene Stellung und Bedeutung,

sowie die in den betreffenden SingchÃ¶ren befindlichen Musik-

werke und Instrumente. Die reiche Ausbeule, welche von

S. 13 bis i 2 den grÃ¶ssten Theil des erwÃ¤hnten Osterprogramms

bildet, kann hier nicht weiter mitgetheilt werden, sei aber Allen

zur Kennlnissnahme angelegentlichst empfohlen. Chr.

Â»*) In einem durch mehrere Jahre sich hindurchziehenden Streite

zwischen dem Bahrmeister und den Kirchschwornen der St. Johan-

niskirche Ã¼ber das Anrecht der St. Lambertikirche an den Johannis-

cbor in Betreu* der in St. Lambertl zu leistenden Figuralmusik, in

welchem Streite der Bahrmeister endlich droht, der Cantorei von

St. Jobannis seinen jÃ¤hrlichen Zuschuss zu entziehen und den Canlor

von St. Michaelis zur Figuralmusik zu bestellen, erklÃ¤rte sieb Cantor

Jacobi in einer Vorstellung an den Ruth vom 4. Sept. 4654, zu Allem

bereit, Â»damit ihm nur nicht der unabwalschliche schimpft begegne,

dass der Herr Conlor zu 51. Michael seinen FUSS in St Lamberti Kir-

chen setze*. So hatte laut Protocoll vom 30. Jan, 4705 ein Streit

zwischen dem PrÃ¤feclen des Michaelischores Harlip und einem

neuerdings angekommenen Schiller des Johannischors Henrici, wel-

cher schliesslicb zu einer wiewohl vereitelten Herausforderung fÃ¼hrte,

in der wiederholten Aeusserung des Ersteren seine Veranlassung,

dasi der Jobanniscbor, da er nun einen galanten SÃ¤nger gckriecbt,

nun auch galante Sachen wurde vorbringen kÃ¶nnen, wahrend in dem

VerhÃ¶r vom 48. Febr. 4705 in des Herrn Landschallsdireclors Stube

der Harlip sich darÃ¼ber beklagt, daas die Johannisschuler allemal

auf die hiesige Musik stichelten.Â«

Briefwechsel.

â�¢â�¢â�¢ Juan TM (.iuranif-a.

4Â«.

In Ihrer Anzeige meiner Ausgabe der Don Giovanni-Parti-

tur (Nr. 9 der A. M. Ztg.) haben Sie die Oper Gazzaniga's be-

rÃ¼hrt und dabei die Vermutbung ausgesprochen, das im Besitz

der Wiener Â»Gesellschaft der MusikfreundeÂ« befindliche Exem-

plar werde kein Autograph sein, eher eine Vorlage fÃ¼r den

Cembalisten. Ich glaube diese Vermutbung ihrem wesentlich-

sten Theil nach bestÃ¤tigen zu kÃ¶nnen.

Jahn bat das Exemplar nicht selbst gesehen, da seine ein-

geklammerte Bemerkung : Â» vielleicht Autograph Â« sich nur auf

das Ganze beziehen kÃ¶nnte, dieses Ganze aber nicht weniger

als sieben verschiedene Handschriften zeigt, die sich sowohl

in den Noten, als in den Texten sehr deutlich unterscheiden.

Von einer und derselben Hand und auf einerlei Papier sind (je

besonders eingeheftet) die vier Arien geschrieben, welche blos

Singstimme und Bass geben. Auf der Aussenseite einer solchen

Arie steht (von derselben Hand) das Wort Cembalo. Diese

Hand, welche sonst (mit der kaum nennenswerthen Ausnahme,

dass sie ein paar Recilativzeilen zur Herstellung einer beque-

meren Verbindung noch einmal abgeschrieben hat) nicht wie-

der erscheint, ist so ungeÃ¼bt, dass sie kaum auf einen fach-

mÃ¤ssigen Copisten schliessen lÃ¤sst. Eine andere, ziemlich un-

schÃ¶ne Hand, von welcher die meisten Secco-Recilalive, zwei

Arien mit Orchester und die zweite HÃ¤lfte der ersten Nummer

herrÃ¼hren, verrÃ¤lh durch Ungeschicklichkeiten der Textschrift

entschieden den Copisten. Von einer dritten Hand stammen

drei Secco-Recitative, von einer vierten ein Secco-Recilaliv und

die ErgÃ¤nzung eines zweiten. Diese beiden Handschriften sind

fast zu zierlich, als dass man eine derselben fÃ¼r Urschrift neh-

men mÃ¶chte; auch ist ihr Anllieil am Ganzen verhÃ¤ltnissmÃ¤ssig

unbedeutend. Dagegen treten nun zwei Schriften auf, in deren

jeder man bei einer ersten Durchsicht den Componisten ver-

muthen kÃ¶nnte. Die eine, also die fÃ¼nfte (gross und fest), lie-

ferte die erste, grÃ¶ssere HÃ¤lfle (23 Seiten) der ersten Nummer,

ein Secco-Kecilativ und den Anfang des vorhin erwÃ¤hnten, von

anderer Hand zu Ende geschriebenen Recitativs. (Der Wechsel

der Handschrift tritt sowohl bei diesem Rerilativ, als bei der

ersten Nummer mit Beginn eines neuen Bogens ein.) Die an-

dere (sechste) Schrift giebt die Arie des Biago (mit Orchester),

die dem Finale vorausgehende Tafelmusik (Â»ConeerfinoÂ«) und

das sehr umfÃ¤ngliche Finale selbst, ausserdem noch den Titel

und das Personenverzeichniss der Oper auf der Aussenseile

des ersten Bogens. Jene beiden Schriften (die fÃ¼nfte und

sechste) sind fliessend und gewandt, in den Texten durchaus

fehlerlos, auch in den Noten beinahe ganz correct; aber die

sehr wenigen falschen Noten, welche in beiden sich finden,

sind gerade von solcher Art, dass sie nur einem Abschreiber,

unmÃ¶glich dem Componis'len selbst in die Feder kommen konn-

ten. Ausserdem deutet auf Copislen noch der Umstand hin.

dass beide Schriften in ihrem langen Verlauf nicht die geringste

Correctur enthalten: zwei der genannten falschen Noten sind

zwar nachtrÃ¤glich berichtigt, aber von anderer Hand. â�� Eine

siebente Hand hat den ersten Abschnitt des langen Secco-

Recilalivs zwischen Otlavio und Anna nach dem Erblicken des

getÃ¶dlelen Comlhurs durch ein instrumentirtes Recitativ

ersetzt und kann'keinem Copisten angehÃ¶ren, denn nach neun

Takten durchstrich der Schreiber eine viertaktige, in der ersten

Violine bereits vollendete Stelle und fuhr anders fort, wobei

jene vier Takte auf sechs Takte erweitert sind. Dass aber die-

ser selbstÃ¤ndige Schreiber Gazzaniga gewesen sei, ist mir

hÃ¶chst zweifelhaft. Das ganze Secco-Recilativ ist in der ur-

sprÃ¼nglichen Form noch vollstÃ¤ndig vorhanden, nur ist dort

jener erste, nachtrÃ¤glich durch die inslrumenlirte Scena ersetzte

Abschnitt durchstrichen. Der spÃ¤tere Ursprung der Â»ScenaÂ«

geht aus der Art ihrer Einheftung unzweideutig hervor; sie

kann aber noch gar nicht fÃ¼r die AuffÃ¼hrung in Venedig be-

stimmt gewesen sein, denn der Duca Oltavio ist ursprÃ¼nglich

ein Tenor, in der nachcomponirlen Scena aber ein Bass. Die

Scena scheint erst in Ferrara entstanden und von einem dor-

tigen Kapellmeister componirt zu sein.
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Allem Anschein nach ist nÃ¤mlich die Wiener Partitur, wenn

man einstweilen von den vier blos mit Bass versebenen Arien

absieht, eine in Venedig angefertigte und dann fÃ¼r Ferrara zu-

gerichtete Abschrift. *) Wo im Pinale Don Giovanni und Pas-

quariello das Lob Venedigs und seiner Frauen singen, ist, wie

schon Jabn angefÃ¼hrt hat, der Ã¶fters wiederkehrende Name

Venezia ausgestrichen und durch Ferrara ersetzt; ebenso sind

die Donne Veneziane in Ferraresi verwandelt. (Die Ã¤ndernde

Hand Ist keinÂ« der bisher aufgezÃ¤hlten, sondern eine achte,

welche oben nicht mitgezÃ¤hlt wurde, weil sie nicht Texte mit

Noten geschrieben hat; sie kommt aber noch zwÃ¶lfmal vor in

nachgetragenen Bemerkungen, wie tsegue Anaa, ipartc* etc.,

in der Schrift des Stichworts vor Ollavio's Arie, in kleinen

Ueberscbriften etc.; man sieht, dass sie mit dem Arrangement

der Abschrift fÃ¼r die Ferrareser AuffÃ¼hrung beschÃ¤ftigt war.)

Jene Abschrift ist aber nicht mehr complet. Man kann ver-

muthen, sie sei in unvollstÃ¤ndigem Zustande in die HÃ¤nde eines

Privatmanns Ã¼bergegangen, welcher ihr die fehlenden Arien

einzufÃ¼gen suchte, als Vorlage dafÃ¼r aber blos eine Cembalo-

Stimme erlangen konnte, aus der er die vier mehrmals erwÃ¤hn-

ten Arien vielleicht selbst abschrieb, denn auf eine Dilettanten-

hand lÃ¤sst nicht nur die Art der Schrift schliessen, sondern

auch der Umstand, dass auffallenderweise am Bass jede Be-

zifferung fehlt; es siebt ans, als habe der Abschreiber mit den

Ziffern, welche in der wirklichen Cembalo-Stimme doch kaum

fehlen konnten, nichts anzufangen gewussl. VervollslÃ¤ndigt

war die Oper indess auch durch jene vier Arien noch nicht;

es mangeln zwei Recitalive und vier Nummern, auf welche

durch Â»sq/ueo hingewiesen ist, nÃ¤mlich eine Arie des Don Gio-

vanni, ein Chor (Â»Coro di Tarantella*), ein Duett zwischen Don

Giovanni und Pasquariello und eine Arie der Elvira. Zwei die-

ser vier Nummern sind in Ferrara weggelassen worden; denn

Ã¼ber das mit dem Finale zusammenhÃ¤ngende Concertino hat

die nachtrÃ¤glich erwÃ¤hnte (achte) Hand Â»Nr. i 2Â« geschrieben,

wÃ¤hrend dorthin ohne Auslassungen die Nummer l i getroffen

hÃ¤tte. Im Uebrigen sind die StÃ¼cke nicht numerirt, wesshalb

sich von den beiden ausgefallenen das eine nicht bestimmen

lÃ¤sst; das andere war die Arie Blvira's, was daraus hervorgeht,

dass die auf sie bezÃ¼gliche Verweisung durchstrichen ist.

Nach der bereits in Nr. 4 4 dieser Ztg. erwÃ¤hnten Millbei-

lang FÃ¼rstenau's Ã¼ber das Bologneser Textbuch zu

Gazzaniga's Don Giovanni kam in Bologna als Scena XVIII ein

Duelt zwischen Elvira und Malurina vor. (Â»Beide Damen ge-

ratben in Hitze und verspotten sich.Â«) Dieses Duett steht nicht

in der Wiener Partitur, welche dafÃ¼r eine im Bologneser Text-

buch fehlende Arie der Ximena enthÃ¤lt. Eine Jahrzahl des

Textbuches giebt FÃ¼rstenau nicht an. Jedenfalls war das Duett

nachcomponirl, vielleicht von einem Anderen als Gazza-

niga selbst.

Zwei Fragen drÃ¤ngen sich auf, deren Beantwortung sehr er-

wÃ¼nscht wÃ¤re; nÃ¤mlich: <) Wer hat das Libretto zu Gazza-

niga's Oper verfasst? z) Wann und wo ist die Oper zum ersten-

mal aufgefÃ¼hrt worden Â» Man nimmt bis jetzt an, die erste

AuffÃ¼hrung sei die zu Venedig im Jahre 4787 gewesen. Allein

da im nÃ¤mlichen Jahre Mozart's Don Giovanni erstmals ge-

geben wurde, so ist schwer zu begreifen, wie Daponle mit

seiner auf jenem Libretto fassenden Textdichtung fast gleich-

zeilig hervortreten konnte. Will man nicht eine noch unenl-

deckle Â»gemeinsame QuelleÂ» voraussetzen, so muss man es fÃ¼r

wahrscheinlich halten, dass entweder Gazzaniga's Composition

â�¢) Don Giovanni singt bei Gazzaniga Tenor. Musste man in Fer-

rara die Rolle des Ottavio in Ermangelung eines passenden zweiten

Tenoristen einem Bassisten oder Bariton Ã¼bertragen, so wurde Ot-

tavio's Arie entweder weggelassen oder um einen ganzen Ton ab-

wÃ¤rts trinsponirt. Eine Andeutung findet sich im Wiener Exem-

plar nicht.

schon vor 4787 irgendwo auf die BÃ¼hne gekommen sei, oder

dass wenigstens das ihr zu Grunde liegende Libretto ein hÃ¶-

heres Alter habe. Letztere Annahme wÃ¼rde aber die weitere

Hypothese nach sich ziehen, das Llbreltpsei bereits vor Gazza-

niga von einem Ã�ndern in Musik gesetzt worden ; denn zu jener

Zeit druckte man ein Textbuch nur zum Gebrauch bei wirk-,

lieben AuffÃ¼hrungen, nicht als eine des Componisten erst noch

harrende Dichtung. Dass ein und dasselbe Libretto nach und

nach von verschiedenen Tonsetzern verwendet wurde, war

zwar eine ziemlich gewÃ¶hnliche Erscheinung; so lange aber

von einem VorgÃ¤nger Gazzaniga'g ebensowenig Etwas in Er-

fahrung zu bringen ist als von einer frÃ¼heren Darstellung des

Gazzaniga'schen Werkes oder von einer gemeinschaftlichen

Quelle zweier nabverwandten TextbÃ¼cher, bleibt jede Ver-

muthung ohne Halt.

Unter Benutzung ihrer englischen Partitur, der Wiener

Partitur und des von FÃ¼rslenau aufgefundenen Bologneser Text-

buchs dÃ¼rfte sich eine hinreichend genaue Wiedergabe der

Oper von Gazzaniga erzielen lassen. Es wÃ¤re sehr erfreulich,

wenn es zu einer Herausgabe derselben kÃ¤me.

Stuttgart, 9. April 1870. II. Gugler.

(Schluss in der nÃ¤chsten Nummtr.)

Berichte. Nachrichten und Bemerkungen.

â�¢X- Lelpxlg. Durch NichUnnabme der eingereichten Entlassung

und durch eine Zustimmungsadresse ist Herr Laube bewegen wor-

den, die Direktion des Tbealers fortzufÃ¼hren. Im Â»Tageblatu stattet

er seinen Â»nachsichtigen GÃ¶nnernÂ« Dank ab fÃ¼r die ausgesprochene

Anerkennung. Es wird also weiter dirigirl, ohne Zweifel auch inlri-

guirt und naturlich nach wie vor politisirt, aber das deutsche Thea-

ter nicht reformirt.

# Die Milgliedenahl der Berliner Sing-Akademie betrug

nach dem letzten Jahresbericht 380 und zwar 84* Damen und 86

Herren, hierzu kommen noch 443 Mitglieder in der Vorbereitungs-

abtheilung und 84 zuhÃ¶rende Mitglieder. Die Einnahmen der Gesell-

schaft betrugen durch Beilrage 3(94 Thlr., durch Concerte 1979 Ttilr.,

durch Vermiethuogen 3739 Thlr. Die Gesellschaft bat neben dem

Besitz des GebÃ¤udes nebst Invenlarium und dem reichen Noten-

schatze 48,900 Thlr. Schulden, von denen seit 8 Jahren fast regel-

mttssig jÃ¤hrlich 3000 Thlr. abgetragen worden sind. (Ausfuhrlicheres

Ã¼ber die Verhaltnisse dieses Instituts wird demnÃ¤chst erfolgen.)

# BOBB. In Bonn (vgl. Nr. 4 d. Jahrgangs) wurde im Februar

daa Paradies und die Peri von Schumann, und Mitte Marx

die Maltha uspassion von Seh. Bach aufgefÃ¼hrt. Die letzlere

wurde zum ersten Male in hiesiger Stadt aufgefÃ¼hrt, und das voll-

stÃ¤ndige erfreuliche Gelingen derselben gereicht dem Dirigenten

Herrn v. Wasielewski zu grosser Ehre Es darf dabei daran erinnert

werden, dasa derselbe es war, der im Jahre 1855 auch die Jobannes-

passion zum ersten Male in Bonn zur Darstellung brachte. â�� Die

Vorbereitungen zudem Beethoven-JubilÃ¤um beschÃ¤ftigen die

musikalischen Kreise bereits auf das lebhafteste. Dasselbe soll, wie

wir hÃ¶ren, In den ersten Tagen des September stattfinden, und zwar

sind drei Concerte beabsichtigt, die in der neuen Beethoven-Halle,

zu welcher kÃ¼rzlich in feierlicher Weise der Grundstein gelegt

wurde, gehalten werden sollen. Deber die Directlon boren wir, dass

Herr Kapellmeister Dr. Hil ler aus KÃ¶ln und der stÃ¤dtische Musik-

director Herr von Wasielewski sich in dieselbe Ibeilen werden.

Einer Mittheilung der Bonner Zeitung, welche diese Nachricht ge-

bracht hatte, antwortete freilich kurz darauf die KÃ¶lnische Zeitung

mit erkennbarer Absicbtlichkeit, Hiller sei zur a u s s cb l i es s l i c h e n

Leitung des Festes berufen worden. Doch hÃ¶ren wir zu unserer Be-

friedigung, dass ein so unbegreifliches Versehen einem Manne gegen-

Ã¼ber, der sein Geschick zur Leitung grosser Werke durch Tbalen

wie die oben erwÃ¤hnten bewÃ¤hrt und die Bonner wahrlich zum

Danke verpflichtet hat, nicht in der Absicht des Comitcs gewesen,

und dass durch allseitiges Entgegenkommen die Angelegenheit ge-

ordnet worden ist.

# In DÃ¼sseldorf hat am i. April von Seiten der Kun5tlersch.fi

eine AuffÃ¼hrung des Mendelssohn'schen â�¢ PaulusÂ« mit Scenerie und

Bubnenaction staltgefunden, â�� eine Curiositat, Ã¼ber welche die

nÃ¤chste Nummer einen ausfuhrlicheren Bericht bringen wird.
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l*l] Neue Musikalien.

Soeben erschienen im Verlage von Robert SeitÂ» in

Leipzig und Weimar:

Compositionen

von l:rii*i Deurer.

Op. 5. Drei MÃ¤rsche fÃ¼r PianofortÂ« zu 4 Hunden. Pr. 4 Thlr.

Op. 6. Sonate fÃ¼r Pianoforte und Violine. Pr. 4 Thlr. K Ngr.

Op. 7. MomentÂ« Ijrlques pour Piano. Pr. 20 Ngr.

Op. 8. Zwei Sonaten fÃ¼r Pianoforte. Nr. 4 in F. Pr. Â»0 Ngr.

Nr. 3 in Des. Pr. 15 Ngr.

"" Studien-Werke

ans dem VerInge von

J. Bieter-Biedermann in Leipzig und Winterihur.

A. Pianoforte

Bergson, Michel, Op. 60. lies Caraetoristiques. Etudes de

Style et de Perfectionnement. Cah.4. 4 Thlr. Gab. i. 15 Ngr.

Adoptees aux Conservatoires de Berlin et Geneve.

Brahms, JobÂ»., Op. 35. Studien. Variationen Ã�ber ein Thema

von Paganini. Heft 4. S Ã¤ 1 Thlr.

Egghard, Jol., Op. 84. Douze Etudes de moyenne difficulte.

Cah.4. SS Ngr. Cah. S. 4 Tblr.

Qernghelm, Fr., Op. 2. PrÃ¤ludien fÃ¼r PianoCorle. 4 Thlr.

Kirchner. Tli., Op. 9. PrÃ¤ludien, IIHt (. t a 4 Thlr. 5 Ngr.

KÃ¶hler, L., Op. 00. ImmerwÃ¤hrende EtÃ¼den in Doppclpas-

sagen TÃ¼r den Klavierunterricht als technische Grundlage zur Vir-

tuositÃ¤t. 4 Thlr.

EingefÃ¼hrt in der Â»Neuen Akademie der TonkunstÂ« und im Stern'-

schen Conservntorium in Berlin.

Op. 63. Klavier-EtÃ¼den fÃ¼r GelÃ¤ufigkeit und gebundenes

Spiel zur gleichen Uebung beider HÃ¤nde. Heft 4. 90 Ngr. Heft i.

4 Thlr. 5 Ngr.

EingefÃ¼hrt in der Â»Neuen Akademie der TonkunstÂ« und im Slern'-

schen Conservatorium zu Berlin.

Op. 91. Secha melodische Salon - EtÃ¼den. Heft 4. i Ã¤

Â»tt Ngr.

EingefÃ¼hrt im Stcru'schcn Conservatorium zu Berlin.

Krause, Anton, Op.9. ZwÃ¶lf EtÃ¼den in gebrochenen Akkorden.

Heft4. Â»1t Ngr. HeftÂ«. K Ngr.

Angenommen am Conservatorium zu Leipzig.

B. Gesang.

Panorka, Henri, Op.85. Vingt-quatre Voealises progressives

dans l'Elendue d'une Octave et demio pour toules les voix, la voix

de hasse exceptee. Cah. 4. 4 Thlr. 5 Ngr. Cah. i. 4i Thlr.

Adoptees par les Conservatoiros de Prague et Vienne.

Op. 86. Douze Vocaliaes d'Artiate pour Sopran ou Mezzo-

sopran. Preparation Ã¤ l'Execution et au Style dos Oeuvres mo-

dernes de l'Ecole italienne. t Cahiers Ã¤ 4 Thlr. 40 Ngr.

â�� Op. 87. Erholung und Studium. ZwÃ¶lf instruktive Gesang-

Â«tUcke mit italienischem und deutschem Texte. 4 Thlr. 40 Ngr. Oesangs-ABC. Vorbereitende Methode zur Erlernung des An-

satzes und der Feststellung der Stimme zum Gebrauch in Semina-

rien, Gesangschulen, Gymnasien und Instituten. 13 Ngr.

EingefÃ¼hrt an den Conservatorien zu Prag und Wien.

RÃ¶hr, Louis, Op. 25. Materialien fÃ¼r technische Studien im

Gesang zum Gebrauch in Gesangschulen und beim Privatunter-

richt. 4 Thlr. 7i Ngr.

C. Vinlonfi-11.

BÃ¤chler,Ferd., 24Studien mit theilweiser willkÃ¼hrlicher Beglei-

tung eines zweiten Violoncells. Heft 4. l Ã¤ 4 Thlr. 40 Ngr.

EingefÃ¼hrt an dem Conservalorium zu Wien.

D. Orgel.

Bach, Job. 8eb., nie Kunst der Fuge. FUr die Orgel Ã�bertra-

gen und zu Studienzwecken mit genauer Bezeichnung des Yor-

trags, sowie der Manual- und Pedal-Applikatur versehen von G.

Ad. Thomas. II.-IM 4 Thlr. Heft Â«â��6 Ã¤ a1, Ngr.

[â�¢Â»] Verlag von

1. Bieter -BienVrmann in Leipzig und Winterthur.

fÃ¼r Â«Â»inÂ«* fS i i, j>- >* l i m m e

mit Begleitung des PianoforlÂ«

componirt von

Johannes Brahms.

Op. 43.

Complet Preis l Thlr.

Hieraus einzeln: Nr. 4. Von ewiger Liebe. Pr. 40 Ngr.

Nr. 1. Die Mainacht. Pr. 7t Ngr.

[66] Soeben erschienen im Verlage von Robert Seitz in

Leipzig und Weimar:

Drei musikalische Skizzen

fÃ¼r Pianoforte

Nr. 4. Der Troubadour. â�� Nr. t. Des Soldaten Lust. â�� Nr. 8. Du

blinde MÃ¤dchen.

von C. OberthÃ¼r.

Nr. 4. Pr. 40 Ngr. Nr. S. Pr. 40 Ngr. Nr. S. Pr. 7J Ngr.

[6'] Verlag von

J. Rieter - Biedermann in Leipzig und Winierthur.

Wilhelm Taubert

fÃ¼r

Pianoforte und Violoncell oder Violine

Op. 150.

FÃ¼r Violoncell Pr. l Thlr. 45 Ngr.

FÃ¼r Violine Pr. Z Thlr. 4 S Ngr.

[681 Soeben erschien im Verlage von Robert Seitz in Leipzig und

Weimar:

RONDEAU pour le Piano Ã¤ 4 mains par

Fran9ois Schubert. Op. 138.

Arrangement pour Piano et Violon par Robert

Schaab.

!Â»relB l Thaler.

["] Verlag von

J, Rieter - Biedermann in Leipzig und Winterthur.

SINFONIE

(Cdur)

von

Joseph Haydn.

Partitur.

Pr. 4 Thlr. 40 Ngr.

Orchesterslimmen.

Pr. * Thlr. 10 Ngr.

Verantwortlicher Redakteur: Wilhelm Werner in Leipzig.

Verleger: }. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur. â�� Druck von Breitkopf und Hartel in Leipzig.



Freie: Jihrlich 4 Thlr. VierteljÃ¤hrlichÂ«

Dia Allgemeine Musikalisch.-- Zeitang

erscheint regelm.UÂ«g an jedem Mittwoch

nnd ifft durch Â»IIÂ» PoiUmUr und Buch-

handlungen iu bexieben.

Allgemeine

PriDQm. l Thlr. Aoteigen : Diegeipftlteae

Petitzeile oder deren Raum 2 Ngr. Briefe

und Gelder werden franco erbeten.

Musikalische Zeitung.

Herausgegeben von Friedrich Chrysander.

Leipzig, 27. April 1870.

Nr. 17.

V. Jahrgang.

Inhalt: Beelhoveniana XXIX. â�� Das Oratorium auf der BÃ¼hne. 4. Das Oratorium 'PaulusÂ« von Mendelssohn in dramatischer AuffÃ¼h-

rung. â�� Briefwechsel -Don Juan von Gazzaniga. 4b. â�� 2. Epslein's neue Uebersetzung des Don Juan;. â�� Amlrr's musikalische

Â»SpruchwÃ¶rterÂ« noch einmal. â�� Berichte. Nachrichten und Bemerkungen. â�� Anzeiger.

Beethoveniana.

MJtthellnng-en TOD Gustav Nottebohm.

XXIX.

(Metronomische Bezeichnungen.) Als um das Jahr 4815

der Mechaniker Johann Nepomulf HÃ¤lzel mit seinem Metronom

oder Taktmesser hervortrat, war Beethoven fÃ¼r EinfÃ¼hrung

und Verbreitung der neuen Erfindung thÃ¤lig. Er erklÃ¤rte sich

nicht nur bereit, fortan das Zeitmaass seiner Compositionen

nach HÃ¤lzel's metronomischer Scala zu bestimmen*) und ver-

sah auch wirklich einen Theil der bis dahin erschienenen

Werke und fast alle in den Jahren 4847 und 18<8 geschrie-

bene Compositionen mit metronomischen Bezeichnungen, son-

dern er empfahl den Metronom sogar zum Gebrauch beim Un-

terricht.**) Dass Beethoven noch in den letzten Jahren seines

Lebens Werth auf eine metronomische Tempobezeichnung

legte, kann man aus einem Brief; sehen, den er im December

4826 an den Verleger Schott schrieb und worin es u. a. heisst:

Â»Die Metronomisirung (der Messe) folgt nÃ¤chstens. Warten Sie

ja darauf. In unserm Jahrhundert ist dergleichen sicher nÃ¶thig;

auch habe ich Briefe aus Berlin, dass die erste AuffÃ¼hrung der

(neunten) Symphonie mit enthusiastischem Beifall vor sich ge-

gangen ist, welches ich grossentheils der Metronomisirung zu-

schreibeÂ«.

Beethoven's BemÃ¼hungen um eine metronomische Tempo-

Bezeichnung seiner Werke sind nun namentlich durch Schindler

in ein falsches Licht gebracht worden. Von dem, was Schindler

vorbringt, kann oder wird Einiges wahr sein; aber auch nur

Einiges. Das Meiste davon ist unwahr und auf so lockerem

Grunde gebaut, dass man veranlagst wird , das Wenige, das

wahr sein kann, nur mit Vorsicht aufzunehmen. Schindler sagt

(Biographie, 3. Aufl., Tb. II, S. S*9), dass MÃ¤lze) zweierlei

*) In der Wiener allgemeinen musikalischen Zeitung vom

l. Februar 4847 finden wir Beetboven's Namen unter den Namen

anderer Â»berÃ¼hmter Meister, welche diese Erfindung gutgeheissenÂ«

and sich Â»verpflichte!Â« haben, Â»ihre kÃ¼nftigen Compositionen nach

der Scale des Mfilcel'schen Metronoms zu bezeichnenÂ«.

**) Die Wiener allgemeine musikalische Zeitung vom 14. Februar

4848 enthÃ¤lt eine von Ludwig van Beethoven und Anton Salieri un-

terschriebene ErklÃ¤rung, welche beginnt: Â»Malzels Metronom ist

dal â�� Die NÃ¼tzlichkeit dieser seiner Erfindung wird sich immer

mehr bewahren; auch haben alle Autoren Deutschlands, Englands

und Frankreichs ihn angenommen; wir haben aber nicht fÃ¼r nn-

nÃ¶thig erachtet, ihn zufolge unserer Ueberzcugung auch allen An-

fangern und SchÃ¼lern, sey es im GesÃ¤nge, dem Pianoforte oder

irgend einem Ã¤ndern Instrumente, als nutzlich, ja unentbehrlich an-

zuempfehlen. Sie werden durch den Gebrauch desselben auf die

leichteste Weise den Werth der Note einsehenÂ« u. t. w.

V.

verschieden conslruirte Metronome angefertigt habe, welche

bei gleichen Zahlen verschiedene Tempi angeben; dass ein

Metronom von der ersten oder grb'sseren Construclion, welcher

z. B. auf 60 gestellt werde, langsamerschwinge als ein auf die

gleiche Zahl gestelller Metronom von der zweiten oder kleine-

ren Construclion. Diese Behauptung ist unrichtig. Die MÃ¤lzel'-

schen Metronome, mÃ¶gen sie nun klein oder gross oder wie

immer sein, sind alle nach einem und demselben System ge-

baut. Dieses System besteht darin, dass die Einteilung der

metronomischen Scala auf die Theilung einer Minute begrÃ¼ndet

ist, d. h. dass die Maschine in einer Minute genau so viel

SchlÃ¤ge macht, als die Zahl angiebt, auf welche der Pendel

gestellt wird.*) Macht er mehr oder weniger SchlÃ¤ge, so

geht er nicht richtig oder es ist kein MÃ¤lzel'scher Metronom.

Wenn also nun Schindler weiter sagt, die metronomischen

Tempo-Bestimmungen bei Beethoven'schen Werken seien theils

nach der Â»langsamen, theils nach der Â»schnellerÂ« schlagenden

Maschine gemacht und dass in Folge dessen Â»die Tempi sich

nicht mehr genau bestimmen Hessen ohne Beisatz , nach wel-

cher der beiden Constructionen die Metronomisirung stattge-

fundenÂ«: so zerfÃ¤llt eine solche Behauptung ganz in sich selbst.

Schindler fÃ¼hrt als Beispiel Â«die im 3. Jahrzehend bei Steiner

u. Comp. erschienene Partitur von der A dur-SymphonieÂ« an,

welche Â»metronomische Tempo-Bestimmungen von des Autors

HandÂ« enthalte, die Â»durchweg langsamerÂ« seien, als andere

aus frÃ¼herer Zeit. Nun, eine solche Partitur hat es nicht ge-

geben. Bei Steiner u. Comp. erschien von der A dur-Sympho-

nie nur eine Partitur. Sie erschien im Jahre 4846 und hat

keine metronomische Bezeichnungen. Als diese Partitur ver-

griffen war, veranstaltete T. Haslinger eine neue oder zweite

Ausgabe. Sie erschien frÃ¼hestens im Jahre 4849 und hat me-

tronomische Bezeichnungen, die aber nicht von Beethoven her-

rÃ¼hren und, nach Schindler's Worten, schon desshalb nicht

von ihm herrÃ¼hren kÃ¶nnen, weil sie nicht durchweg lang-

*} Â»Die metronomische Scale ist auf die Eintbeilung der Zeit in

Minuten gegrÃ¼ndet. â�� Alle diese Nummern (50, 5Â», 54 u. s. w. bis

460) beziehen sich auf eine Zeitminute; befindet lieh das Gewicht

bei der Zahl 50, so wird man in einer Hinute 50 Schlage erbalten,

wenn bei 60, 60 SchlageÂ« u. s. w. (Wiener allg. musik. Zeitung vom

Jahre 4847 S. 4Â», 50J. â�� Â»CM numfros indiyuent le ncmbre de vtbra-

tiont du balancier dam une mmult. Cimstqutmwrut lei muntreÂ» SO,

60, 80, (00 etc. indiqumt gut ti le ctmtn-poidi cit mit aÂ» nnwau d'ttn

de ces numlros, le Metrunomc dannÂ« 50, 60, 80, 400 ttc. VibrationÂ» ou

coups par miaute.* l'Notice rar le Metronome de 1. Maelzcl Mai 4848.Â«

P. 5.) â�� Uebrigens meinen wir Ã¼berall den laut schlagenden Metro-

nom, den von der besseren Art. Einen solchen besass auch Beet-

hoven.

17
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samer, sondern zum Theil schneller sind als die anderen aus

frÃ¼herer Zeit. Zu solchen Unrichtigkeiten gesellt sich noch ein

Widerspruch. S. Â»80 sagt Schindler: iln der Thal finden sich

nur zwei Werke von ihm (Beethoven) Â«eiber metronomisirt,

und zwar die grosse Sonate Op. t 06 , dann noch die neunte

SymphonieÂ« â�� und eine Seite frÃ¼her heisst es, die metrono-

mische Bezeichnung der ersten acht Symphonien sei von Beet-

hoven gemacht.*) Schindler erzÃ¤hlt nun, wie Beethoven ver-

anlassl worden, die schon einmal metronomisirte neunte Sym-

phonie ein zweites Hai zu melronomisiren und dass er, als er

Abweichungen zwischen beiden Aufnahmen bemerkt, voll Un-

willen ausgerufen habe: >Gar kein Metronom! Wer richtiges

GefÃ¼hl hat, braucht ihn nicht, und wer das nicht hat, dem

nÃ¼tzt er nichts, der lÃ¤uft doch mil dem ganzen Orchester da-

von lÂ« Dass das Resultat der zweiten Helronomisirung ein an-

deres war als das der ersten, ist glaublich und wahrscheinlich.

Jedoch kann bei sorgsamer Aufnahme der Unterschied nicht

gross gewesen sein. Auch den Beethoven in den Mund geleg-

ten Worten, in ihrem Zusammenbang genommen, lÃ¤sst sich

wenig oder nichts entgegensetzen. Wenn man aber daraus

den Schluss ziehen wollte, Beethoven habe sich damit gegen

jede Melronomisirung erklÃ¤rt: so wÃ¼rde man durch die blosse

Tbatsache widerlegt werden, dass Beethoven noch acht Tage

vor seinem Tode und jedenfalls eine ziemliche Zeit spÃ¤ter, als

jene Aeusserung geschehen seiu kann, eine melronomiscbe

Bezeichnung der neunten Symphonie nach London schickte.**)

Gewiss, wer kein GefÃ¼hl hat, dem hilft kein Metronom und

dem hilft auch manches Andere nicht. Der Metronom hat es

nicht mit dem GefÃ¼hl zu thun. Wir betrachten ihn nur als ein

HÃ¼lfsmittel zur Sicherstellung eines vom Componislen gedachten

Zeilmaasses. Subjective und geistige Auffassung eines Ton-

stÃ¼cks, NÃ¼ancirungen in der Bewegung, auf den rhythmischen

Bau eines TonstÃ¼cks begrÃ¼ndete Abweichungen vom absoluten

oder normalen Zeitmaass u. dgl. kÃ¶nnen nicht von einem see-

lenlosen Schlagwerk abhÃ¤ngig gemacht, noch weniger dadurch

bestimmt werden. Beethoven hat sich selbst Ã¼ber die begrenzte

SphÃ¤re des Metronoms ausgesprochen in einem im Jahre (817

an Mosel geschriebenen Briefe.***) Er schreibt: Â»Was mich an-

geht, so habe ich schon lange darauf gedacht, diese widersin-

nigen Benennungen Allegro, Andante, Adagio, Prttto aufzu-

geben; MÃ¤lzel's Metronom giebt uns hiezu die beste Gelegenheit.

Ein Anderes ist es mit den den Charakter des StÃ¼ckes bezeich-

nenden WÃ¶rtern ; solche kÃ¶nnen wir nicht aufgeben , da der

Takt eigentlich mehr der KÃ¶rper ist, diese aber schon selbst

Bezug auf den Geist des StÃ¼ckes habenÂ«. Was man gegen den

Metronom geltend machen kann, das ist die UnvertrÃ¤glichkeit

seiner gleichen SchlÃ¤ge mit eigentlich musikalischem Takt und

die daraus erwachsende Schwierigkeit, das Tempo einer Kom-

position nach einem gleichmÃ¤ssig fortschlagenden Metronom zu

bestimmen. Es sind bekannte Erscheinungen, dass es schwer

ist, ein StÃ¼ck durchweg nach,einem schlagenden Metronom im

Takte zu spielen und dass wiederholt und zu verschiedener

Zeit vorgenommene Metronomisirungen eines StÃ¼ckes selten

ganz Ã¼bereinstimmen. In diesen Erscheinungen mÃ¶gen manche

Einwendungen, die man gegen den Metronom machen kann

und die zum Theil auch Schindler macht, begrÃ¼ndet sein. Es

kÃ¶nnen uns aber alle Einwendungen nicht so weit fÃ¼hren, dass

â�¢) In der ersten Autgabe seiner Â»BiographieÂ« nennt Schindler

(S. 14 >) wieder andere Werke, darunter die Sonaten Op. 400, 440

und Â«M. welche unseres Wissens nicht von Beethoven bezeichnet

sind. Jedenfalls haben wir hier einen Beweis von Schindler's Un-

sicherheit.

â�¢*) In einem am 48. tUrz 4817 dictirten Briefe an Moscheies

heisst es -Die metronomisirtÂ« neunte Symphonie bitte ich der phil-

harmonischen Gesellschaft zu Ã¼bergeben. Hier liegt die Bezeichnung

beiÂ«. Vgl. Schindler's Â»BiographieÂ« H, 444.

**â�¢) Schindler a. a. 0. U, 1(7.

wir mit Schindler von Â»des Meisters geringer WertschÃ¤tzung

des MetronomsÂ« Ã¼berzeugt werden und uns Â«vor allen Metro-

nomisirungen warnenÂ« lassen.*) Im Gegenlheil, wir lassen

uns die Meinung nicht nehmen, dass Beethoven den Metronom

nicht unter-, aber auch nicht Ã¼berschÃ¤tzte, und dass die von

ihm herrÃ¼hrenden metronomischen Bezeichnungen der Erhal-

tung und einiger Beachtung werth sind. Wir machen nun die

Werke namhaft, welche Beethoven mit einer metronomischen

Bezeichnung versehen hat.

*) Schindler a. a. 0. II, ISO und 154.

(Schluss folgt.)

Daa Oratorium auf der Buhne.

4.

Dag Oratorium â��l'aulus" TOD Mendelssohn In dramatischer

Amfftkraff.

DÃ¼sseldorf ist die Stadt der Maler und Decorateure; auch

ihre musikalischen AuffÃ¼hrungen nehmen etwas davon an.

Musik mit Bildern, lebenden oder transparenten, ist schon

etwas GewÃ¶hnliches geworden. JÃ¼ngsthin hat nun besonders

Oswald Achenbach Â»neue und originelle IdeenÂ« in dieser Hin-

sicht. Eine kleine Oper kam schon zu Stande. Sodann produ-

cirte er eine bildliche Darstellung der Pastorat-Symphonie zu

Beethoven's Musik und zwar mit Â»glÃ¤nzendem ErfolgÂ«. Endlich

ging er noch einen Schritt weiter, indem er zur Feier des 25-

jÃ¤hrigen Bestandes der DÃ¼sseldorfer Â»KÃ¼nstlerliedertafelÂ«

das Oratorium Â»PaulusÂ« von Mendelssohn dramatisch auf-

fÃ¼hren liess. Am Sonntag den t. April fand dieser seltsame

Versuch im Rittersaale der DÃ¼sseldorfer Tonhalle statt, Ã¼ber

welchen wir einen Bericht miltheilen, den Wolfg. MÃ¼ller von

KÃ¶nigswinter in der Beilage zur Augsb. Allg. Zeitung vom

9. April verÃ¶ffentlicht hat, Â»von dem Erfolg in einer Weise

Ã¼berraschtÂ«, dass er seinen Bericht Â»vorzugsweise an unsere

Herren Theaterintendanten und Direcloren zu richten wÃ¼nschtÂ«,

weil ihm scheint, Â»dass der Gedanke des geistreichen KÃ¼nst-

lers sehr entwicklungsfÃ¤hig ist und eine Verpflanzung auf die

deutsche BÃ¼hne verdientÂ«.

HÃ¶ren wir zunÃ¤chst, wie Herr 0. Achenbach es angefangen

hat, um das oratorische Werk (Herr MÃ¼ller sagt Â»das episch-

musikalischeÂ« , welches eine herkÃ¶mmliche, aber nichtsdesto-

weniger unrichtige Bezeichnung ist) in eine dramatische Form

zu bringen.

Â»Am Ende des Saales befindet sich die BÃ¼hne. Der Chor

und das Orchester sind unter derselben aufgestellt. Es ist also

eine Einrichtung getroffen, die sich in jedem Theater wieder-

holen lÃ¤sst.

Â«Die erste Abtheilung beginnt mit der OuvertÃ¼re. Nach

derselben erhebt sich der Vorhang. Man sieht eine reiche

orientalische Landschaft. Das erscheinende Volk singt den

[lutherischen!] Choral Â»Allein Gott in der HÃ¶h' sei Ehr'!Â« [Nach

welchem Gesangbuche?] Und nun tritt Stephanus auf Â»Bekeh-

ret euch zum Herrn lÂ« Die Christen bitten ihn um seinen Bei-

stand , aber die Schriflgelehrten treten ihm entgegen: Â»Wir

haben Ihn gehÃ¶rt LÃ¤sterworle reden wider diese heilige StÃ¤tte

und das GesetzÂ«. Paulus erscheint voller Leidenschaft und hetzt

das Volk ihn zu richten. Der Chor stellt sich gegen Paulus:

Â»Dieser Mensch hÃ¶rt nicht auf zu reden LÃ¤sterworte wider

HosenÂ« etc. Jetzt schliesst sich der Vorhang, und der Verfolg

wird vom unten siebenden Chor und Orchester fortgefÃ¼hrt. â��

Nun folgt in der zweiten Ablbeilung das Martyrium des beil.

Slephanus. Dasselbe wird durch ein Recitativ unten im Saal

eingeleitet. Darauf geht der Vorbang in die HÃ¶he. Stephanus

erscheint unter dem Volk und predigt das Christentum , aber

das Volk fÃ¤llt ein: Â»Weg, weg mit ihm!Â« Stephanus singt:
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Â»Siehe, ich sehe den Himmel offenÂ«. Paulus tritt von neuem

auf, und ruft: Â»Steiniget ihn!Â« Das Volk stimmt ein. Und so

beendet sich die blutige Handlung, indem der Vorhang fÃ¤llt

und der Chor ausklingt. â�� Die dritte Abtheilung Ist dem

BegrÃ¤bniss des Heiligen gewidmet. Sie wird eingeleitet durch

die reizende Arie Â»JerusalemÂ«, die unten im Saal erklingt, dann

Ã¶ffnet sich der Vorhang. Ein alter und ein junger Christ reden

von dem Tode des Heiligen. Dann folgt der Choral Â»Dir, Herr,

dir will ich mich ergebenÂ«. Inzwischen wird der Leichnam des

Siephanus gebracht, um ihn zu begraben. PlÃ¶tzlich ertÃ¶nt eine

Stimme: Â»Fliehet, die HÃ¤scher nahen!Â« Paulus erscheint und

hetzt aufs neue gegen die Christen: Â»Vertilge sie, Herr Ze-

baolh!Â« Der Vorhang fÃ¼llt, die wundervoll gestimmte Land-

schaft mit den Katakomben (!) verschwindet. Der Chor aber

singt: Â»Siehe, wir preisen selig die erduldet habenÂ«.

Â»Jetzt tritt eine Pause ein. Wir haben gleichsam einen

ersten Act hinter uns.

Â»Die vierte Abtheilung behandelt die Bekehrung. Das Re-

cttativ erzÃ¤hlt von Paulus, der sich auf den Weg nach Damas-

kus begiebt. Es folgt das Arioso: Â»Doch der Herr verglsst die

Seinen nirhtÂ«, nach dessen Beendigung wieder die Scene offen

wird und eine sonnige helle Gegend zeigt. Paulus ruht mit den

Seinigen unter einem Zelte, das er abzubrechen befiehlt, um

noch heule das Ziel seiner Reise zu erreichen. Das Zelt sinkt,

er besteigt das ROSS [war es nicht ein Esel?], welches hinler

demselben zum Vorschein kommt. Da ertÃ¶nt die Stimme aus

der HÃ¶he: Â»Saul, Saul, was verfolgst du mich?Â» Er fragt:

Â»Herr, wer bist du?Â« Die Stimme antwortet: Â»Ich bin Jesus von

NazaretbÂ«. Ein Feuerschein fÃ¼llt die Scene. Paulus stÃ¼rzt zu

Boden, er ist blind. Die Bekehrung vollzieht sich. Der Chor

beginnt: Â»Mache dich auf, werde LichtÂ«, wÃ¤hrend der Vorbang

fÃ¤llt, und schliesst mit dem Choral: Â»Wachet auf, ruft uns die

StimmeÂ«. â�� In der fÃ¼nften Abtheilung sehen wir die Taufe

des Paulus. Das Recitativ unten im Saal erzÃ¤hlt von Ananias,

den der Herr aufruft, um Paulus beizuslehen. Der Vorhang

geht auf. Vor uns liegt eine wundervolle Landschaft. Es ist

ein Palmenbain um einen Springbrunnen. Paulus erscheint und

singt die grosse Arie Â»Gott sei mir gnÃ¤dig! â�¢ Ananias kommt

und fÃ¼hrt ihn zur Taufe an die Quelle. WÃ¤hrend dieser Hand-

lang beginnt der Chor: Â»Der Herr wird die ThrÃ¤nen von allen

Angesicblen abwischenÂ«.

Â»Hier tritt eine neue Periode ein. Es ist gewissermaassen

ein zweiter Act vollendet.

Â»In der sechsten Abtheilung wird uns Paulus als Pre-

diger des Christentums vorgefÃ¼hrt. Der Fortgang der Hand-

lang vollzieht sich zunÃ¤chst wieder durch Solo, Chor und Or-

chester im Saale. Wir erfahren, dass die Juden das Evangelium

nicht hÃ¶ren wollen und dass Paulus sich zu den Heiden wen-

det. Wenn der Vorhang aufgeht, sehen wir eine Stadt, die an

den Hintergrund von Raffael's Schale von Athen erinnert.

Paulus und Barnabas treten auf und geben Zeugniss. Der

Apostel heilt einen Lahmen, der in der Tempelhalle liegt, und

die Heiden singen: Â»Die GÃ¶tter sind den Menschen gleich ge-

wordenÂ«. Nun ertÃ¶nt ein Opfermarsch. Es erscheint ein heid-'

niscber Zug mit FrÃ¼chten und Thieren. Paulus redet sie an

Â»All eure GÃ¶tzen sind eitel TrÃ¼gerei â�� Gott wohnt nicht in

Tempeln von MenschenhÃ¤nden gemachtÂ«. Die Heiden gerathen

in Zorn und verfolgen die heiligen MÃ¤nner. Der Vorhang sinkt.

Die Christen und Heiden schreien wild durcheinander: Â»Hier

ist des Herren TempelÂ« und Â»Steiniget ihn!Â« â�� Die siebente

Abtheilung schildert den Abschied des Paulus, der sich nach

Jerusalem wendet. Nach der recilativischen Einleitung er-

scheint der Apostel, sagt den GlÃ¤ubigen Lebewohl, und ver-

kÃ¼ndet seine Gefangenschaft und seinen Tod. Wenn er ge-

gangen ist, tÃ¶nt ein ferner Orgel-Choral. Der Vorhang fÃ¤llt.

Dann folgt das Recitativ und der Chor: Â»Lobe den Herrn, meine

Seele!Â« Darauf sieht man die Apotheose des Paulus in einem

Transparent; er kniet, von Engeln umgeben, in der Anbetung

Gottes zwischen Wolken.

Â»Damit ist der dritte und letzte Act geschlossen. So

haben wir ilenn ein biblisches Drama in drei AufzÃ¼gen und

sieben Abtheilungen an uns vorÃ¼berziehen sehen, dessen Sce-

nariuin ich wohl so deutlich angegeben habe, dass kundige Re-

gisseure die AuffÃ¼hrung ohne grosse Schwierigkeit wiederholen

kÃ¶nnen.Â«

Der Berichterstatter fÃ¼gt hinzu : "Soll ich nun den Eindruck

der ganzen AuffÃ¼hrung schildern, so kann ich nichts anderes

sagen, als dass derselbe durchaus neu, originell war, und alle

Erwartungen, die ich von diesem kÃ¼hnen Versuch hegte, bei

weitem Ã¼bertrafÂ«. Hier wird uns erzÃ¤hlt, dass nicht die Auf-

fÃ¼hrung, sondern der Eindruck Â»originellÂ« gewesen sei, was

allerdings etwas sehr Originelles ist. Sieht man der Sache etwas

nÃ¤her auf den Grund, so bemerkt man leicht, dass nicht ein reiner

machtvoller Kunsteindruck, sondern Ã¤sthetische Confusion der

eigentliche Anlass zu obigem Berichte gewesen ist, wie auch zu

dem Experimente des Herrn Achenhach. Â»Und dieser [angeblich

originelle] Eindruck wurde durchweg von dem ganzen Publi-

kum getheill. Man dachte unwillkÃ¼rlich an die dramatisirten

Mysterien des Mittelallers, nur dass diese Probe vollkommener,

und reicher ausgestattet mit den Mitteln welche die moderne

Well bietet, auftrat.Â« NatÃ¼rlich, denn die allen biedern Hand-

werker, welche auf MarktplÃ¤tzen lagelang ihre Heiligengeschich-

ten agirten, hatten keine Theatermaschinen und bengalische

Flammen, konnten auch nicht raflaelsche GemÃ¤lde copiren,

weil Raffael noch nicht geboren war, besassen ebenfalls nicht

die hohe Bildung, die ersten Christen in PalÃ¤stina des Effecls

wegen in rÃ¶mische Katakomben zu versetzen, und noch we-

niger konnten sie in ihrer Arglosigkeit daran denken, von einer

jÃ¼dischen Volksmenge, im Rahmen einer morgenlÃ¤ndischen

Landschaft, lutherische ChorÃ¤le aus dem lii. oder 17. Jahr-

hundert der christlichen Zeitrechnung anstimmen zu lassen. Das

Alles war lediglich den Â»reicheren MittelnÂ« vorbehalten, welche

Â»die moderne Welt bietetÂ«.

Â»Ich glaube, dass die AuffÃ¼hrung auf einer grossen BÃ¼hne,

etwa in den OpernhÃ¤usern zu Wien, Berlin und MÃ¼nchen, un-

gleich grÃ¶ssere Erfolge erzielen dÃ¼rfte, wenn die Arrangements

in entsprechender Weise getroffen werden. In DÃ¼sseldorf haben

nur Dilettanten sich ans Werk gemacht. Wie anders, wenn

erste KÃ¼nstler die Rollen des Stepbanus und Paulus Ã¼berneh-

men, und wenn die Volksscenen und ZÃ¼ge durch grosse und

geschulte Massen ausgefÃ¼hrt wÃ¼rden lÂ« Nun, dann eben wÃ¼rde

das dramatisch UnzulÃ¤ngliche nur um so greller hervortreten

und zugleich das Einzige verloren gehen, was bei einer Dilet-

tantenauffÃ¼hrung anziehend sein kann. Sollen wir nichts sehen,

als einige Schritte und Grimassen Â»erster KÃ¼nstlerÂ«, umgeben

von langweiligen Statisten- und Choristen-Gestalten â�� wie

kÃ¶nnen uns dadurch jene mannigfaltigen Gesichter, Gestalten,

Sprech- und Bewegungsweisen ersetzt werden, die immer vor-

handen sind, wenn aus den gebildeten Kreisen einer ganzen

Stadt die Auswahl getroffen werden kann, und deren unbe-

hÃ¼lfliche Darstellung so trefflich paust zu der dramatisch unbe-

hÃ¼lflichen Form des dargestellten Gegenstandes? â�� Herr MÃ¼ller

macht dann zwecks einer solchen vergrÃ¶sserlen und vergrÃ¶ber-

ten Opernvorstellung noch einen kostbaren Besserungsvor-

schlag; er sagt: Â»Auch mÃ¼sste nach dem Fallen des Vorhangs

wÃ¤hrend dem Ausklingen der ChÃ¶re das Auge noch ferner be-

schÃ¤ftigt werden, etwa durch sich bewegende Wolken. Das

Publikum ist nÃ¤mlich sehr geneigt sofort zu plaudern und sich

die EindrÃ¼cke milzutheilen, wenn es nichts mehr sieht, aber

doch noch hÃ¶ren soll. Ich glaube, dass diesem Uebelstande

mit leichter MÃ¼he abzuhelfen istÂ«. Freilich ist dem mit leichter

MÃ¼he abzuhelfen; man braucht das Werk einfach nur so auf-
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zufÃ¼hren, wie es vom Autor geschaffen isl. Der Vorschlag,

durch Â»WolkenÂ« die Aufmerksamkeit des Publikums zu fesseln,

ist kaum ernstlich zu disculiren; ein solcher Erfolg ist eben

das strengste Gericht Ã¼ber die gewagte Dramatisirung. Das

Oratorium als Oratorium belassen, sind die Â«Wolken o eine

UeberflÃ¼ssigkeil, welche jeder HÃ¶rer sich verbitten wÃ¼rde.

Herr HÃ¼ller ahnt denn auch richtig, dass es Â»nicht an Stim-

men fehlenÂ« werde, welche Â»gegen die Umwandlung des Ora-

toriums in die OperÂ« sich aussprechen wÃ¼rden. Und was eut-

gegneter diesen im Voraus? Â»Aber Gluck, Mozart und Beethoven

haben doch auch ihre Kunst mit der BÃ¼hne verbundenÂ«!! Ihre

Oratorien, soweit sie solche componirten ? â�� Und Â«desshalbÂ«

ist er der Meinung, Acbenbach's Experiment sei weiter zu ver-

folgen. Â«Es isl mindestens ebenso naturgemÃ¤ss, wie eine grie-

chische TragÃ¶die mit modernen ChÃ¶ren auf die BÃ¼hne zu brin-

genÂ«. Aber dies ist eine ganz andere Sache. Die griechischen

TragÃ¶dien waren BÃ¼hne n werke mit gesungenen ChÃ¶ren,

und wir componiren diese nun zunÃ¤chst desshalb, weil die

originale griechische Musik derselben verloren gegangen ist.

Was hat dies mit der Verpflanzung eines Oratoriums auf die

BÃ¼hne gemein? Selbst die Verwandlung der Sophokleischen

StÃ¼cke in durchcomponirte Opern wÃ¼rde in kÃ¼nstlerischer Be-

ziehung noch mehr von ihnen Ã¼brig lassen, als Acbenbach's

Experiment von einem Oratorium. '

Der Berichterstatter meint aber weiter: Â»Dazu kommt noch,

dass die Pflege einer neuen Art der Oper ein Gegengewicht

gegen den Offenbach-Schwindel bieten wÃ¼rdeÂ«. Wahrlich, viel

Ehre fÃ¼r Herrn Jacques (gebornen Jakob) Offenbach, wenn man

seiner nicht mehr auf andere Art sich zu erwehren weiss, als

durch die Verheerung eines Gebietes der Kunst, welches bei

Allem, was Offenbach und seines Gleichen unternommen haben

und noch ferner unternehmen werden, Ã¼berhaupt nicht in

Frage kommen sollte. KÃ¶nnte das Oratorium je dazu dienen,

die OfJenbach-SlÃ¤nkerci auszurÃ¤uchern, dann gewiss nur da-

durch, dass es in fester Beharrung und glÃ¤nzender Entfaltung

auf seinem eignen Gebiete immer anziehender wird, die irrende

Menge zu sich herÃ¼ber zieht, den reinen Musiksinn schÃ¤rft und

stÃ¤rkt und so auch den Possenopern nach und nach die Quellen

abgrÃ¤bt. Aber Offenbach's Possen durch theatralische Orato-

rienpossen verdrÃ¤ngen zu wollen, wÃ¤re ein seltsames Possen-

spiel, bei dem Monsieur Jacques, geborner Jakob, Sieger blei-

ben wÃ¼rde; und in seiner Wirkung auf die Kunst wÃ¤re ein

solches Experiment nichts anderes, als die Austreibung des

Teufels durch den bekannten Herrn Obersten Beelzebub.

Doch nicht nur die komisch-entartete, sonder^i auch die

andere Seite der gegenwÃ¤rtigen Oper, die ernsthaft-entartete,

gedenken die DÃ¼sseldorfer Reformatoren zu bessern, denn der

Berichterstatter schreibt zum SchlÃ¼sse: Â»Vielleicht wirkt eine

Dramatisirung des Oratoriums sogar auf die Entstehung einer

neuen Arl von ernsten musikalischen BÃ¼bnenwerken, welche

den Ã¼berreizten haut-goÃ¼t, wie er sich bei Meyerbeer und

Wagner in allzu prÃ¤tensiÃ¶sem Aufwande geltend macht, auf ein

vernÃ¼nftigeres Maass zurÃ¼ckfÃ¼hrenÂ«. HierÃ¼ber bemerken wir

einfach nur dieses, dass das ganze Unternehmen, ein Orato-

rium sich durch bÃ¼hnenmÃ¤ssige Ausslaffjrung interessant zu

machen, im letzten Grunde auf nichts anderes zurÃ¼ckzufÃ¼hren

ist, als eben auf den durch die moderne Oper Ã¼berreizten Ge-

schmack, der nur noch durch unnatÃ¼rlich scharfe, dem Orga-

nismus schÃ¤dliche GewÃ¼rze erregt werden kann. Wer diesen

verwandtschaftlichen Zusammenhang bezweifeln und mit Herrn

MÃ¼ller lieber an jenes ausgezeichnete Dunstgebilde, genannt

Â»Mysterien des MittelaltersÂ« denken mÃ¶chte, dem kÃ¶nnen wir

denselben ganz unzweideutig beweisen. Herr Achenbach steht

mit seiner Â»IdeeÂ« keineswegs vereinzelt da, denn seit Jahren

schon trÃ¤gt sieb einer der namhaftesten KunstverwÃ¼ster unse-

rer Zeit, der Deutsch-Russe A. Rubinstein, genau mit dersel-

ben Idee. Als ein Manu aber, der einen grossen Theil seines

Lebens auf den europÃ¤ischen Eisenbahnen zubringt, ist er an

weitschichtige VerhÃ¤ltnisse gewÃ¶hnt, kann dessbalb nicht mit

einer bescheidenen Dilettanten-Vorstellung einer kleinen Maler-

stadt wie DÃ¼sseldorf beginnen, sondern gedenkt das Experi-

ment im Grossen zu treiben. Er sucht nur noch den Â»reichen

EnglÃ¤nderÂ« oder einen Mann von Ã¤hnlicher VernÃ¼nftigkeit. Die

Rollen sind schon vertbeilt â�� in der Idee nÃ¤mlich â�� und die

grossen lebenden Componislen schon aufgefordert, ihren Pe-

gasus zu satteln, um demnÃ¤chst in dieser Richtung mit ihm

loszugehen. Einstweilen aber hat er eine Â»geistliche OperÂ«

compouirt und neulich in KÃ¶nigsberg und Wien, um die Toll-

heit voll zu machen, im â�� Concert aufgefÃ¼hrt! eine Â»geist-

liche OperÂ«, bestehend aus Â»Soli und ChÃ¶renÂ«, wie die Anzeige

besagt. Zu iliesem musikalischen Kauderwelsch , in welchem

alle Begriffe Ã¼ber einander stÃ¼rzen, passt der Titel der gewÃ¤hl-

ten geistlichen Oper unÃ¼bertrefflich â�� Â»Der Thurmbau zu

BabelÂ«! MÃ¶ge das Unterfangen enden wie dieser l und gewiss,

es wird so enden. â�� Herr Rubinstein nun ist ein einfacher

Ausfluss der Zukunftsrichtung, der sich fÃ¼r original hÃ¤lt, weil

er die Nachahmung Wagner's auf ein Gebiet Ã¼bertrÃ¤gt, welches

von diesem nicht angebaut ist, auf das des Oratoriums. Er ist

damit der Dritte im Bunde: Wagner als Originalgenie machte

die neue Orchesler-Oper; Liszt als erster Nachahmer brachte

die Instrumental-Oper, oder was er Â»symphonische DichtungÂ»

nannte, zuwege ; Rubinstein endlich vermaass sich, mit densel-

ben KÃ¼nsten eine Oratorien-Oper zu schaffen, die als Â»geist-

liche OperÂ« sich naturgemÃ¤ss wieder zu der BÃ¼hne zurÃ¼ck-

wendet, von welcher die erste Anregung ausging; die Schlange

beisst in ihren eignen Schwanz.

Will nun der treffliche Landschaftsmaler Herr Achenbach,

oder wer sonst Lust dazu hat, etwas wahrhaft ZeilgemÃ¤sses

llinii, so setze er sich mit Herrn Rubinstein in Verbindung.

Der Â»babylonische ThurmbauÂ«, ganz abgesehen von seinem be-

deutsamen Gegenstande, wÃ¤re um so geeigneter fÃ¼r morgen-

lÃ¤ndische Landschaften und sonstige Schildereien, weil der

Text besagter geistlicher Oper wesentlich nur eine Umschrei-

bung ist des bekannten Bildes von Kaulbach. Und auch Herrn

MÃ¼ller's Wunsch nach Â»vorÃ¼berziehenden WolkenÂ« wÃ¼rde darin

reichlich befriedigt werden kÃ¶nnen, denn bei der entsetzlichen

DÃ¼rre dieser Musik, die es nicht einmal zum WÃ¤sserigen zu

bringen vermag, kÃ¶nnten besagte Â»WolkenÂ« ebenso unterhal-

tende als sinnreiche LÃ¼ckenbÃ¼sser abgeben. Aber die allen

Werke, an welche wir nun einmal gewÃ¶hnt sind, Ã¼berlasst

uns aus Barmherzigkeit auch ferner in derjenigen Gestalt, in

welcher die Autoren selbst sie uns gegeben und zu Ã¼berliefern

uns anvertraut haben : Ã¼berlasst sie uns wenigstens so lange,

ihr Herren Maler, bis von musikalischer Seite aus Raffael's

Cartons zerschnitten und die effectvollsten Gestalten daraus zu

Thealerdecorationen vergrÃ¶ssert und vergrÃ¶bert werden. Bis

dahin Â»Jedem das SeineÂ«. Wir fÃ¼rchten uns vor den Â»vorÃ¼ber-

ziehenden WolkenÂ«.

Briefwechsel.

Don Juan Â»on tamilga.

<b.

Bei der Schnelligkeit, mit welcher die italienischen, beson-

ders die venezianischen Carnevals - Opern sich damals nach

Wien, Paris und London verbreiteten, sehe ich eigentlich keine

Schwierigkeit in der Annahme, da Ponte und Mozart hÃ¤tten

Gazzaniga's Producl erst 1787 von Venedig aus kennen gelernt

und, angezogen sowohl von der Frische der Behandlung wie

von der eine grÃ¶ssere AusfÃ¼hrung zulassenden KÃ¼rze des

StÃ¼ckes, alsobald eine neue Behandlung versucht. Beide waren
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doch ohne viel GrÃ¼beln schnell im EntschlÃ¼sse und hurtig in

der AusfÃ¼hrung, namentlich bei eiuem solchen Stoffe, der wie

ein Blitz in ihre GemÃ¼ther schlagen musste. Dass Mozart Gazza-

niga's Partitur vor Augen halte, als er die seinige schrieb, ist

unzweifelhaft. Ein einziges Beispiel wird dies Jedem deutlich

sagen. Die Musik in B-dur, mit welcher Mozart den Don Juan

und die ihn verfolgende Donna Anna einfÃ¼hrt, ist bekannt.

Bei Gazzaniga steht derselbe Salz ebenfalls in B-dur und

lautet also:

AUegro.

Corni.

Dergleichen kann niemals von Zweien zugleich und unabhÃ¤ngig

von einander gefunden werden, sondern deutet stets auf be-

wusste Nachahmung. Wie sehr diese bei Mozart, wie in Ã¤hn-

lichen FÃ¤llen bei HÃ¤ndel, eine Verbesserung, ja eine vÃ¶llig

neue SchÃ¶pfung war, braucht hier nicht weiter erÃ¶rtert zu

werden.

Meine englische Partitur stammt aus Venedig vom Jahre

l 7ST, wag schon aus dem frÃ¼her mitgetheillen Titel ersichtlich

ist. Es ist eine einfache gute Copie, durchaus von derselben

Hand geschrieben ; die wenigen Correcluren oder ZusÃ¤tze darin

deuten auf die Hand eines Componisten und dÃ¼rften von Gazza-

niga selber herrÃ¼hren, durch welchen diese Partitur nach

London gesandt sein wird. Die venezianische Partitur hat aber

sehr gelitten durch die englischen Einschaltungen, in Folge

deren sie arg verstÃ¼mmelt ist. VollstÃ¤ndig erhalten ist nur die

erste Scene bis zum Tode des Komthurs und das ganze Finale;

von dem Mitteltheil sind nur drei StÃ¼cke in der venezianischen

Handschrift vorhanden, alles andere ist in London von ver-

schiedenen HÃ¤nden zusammengetragen. Man hat weidlich

herum gedoctort. Diese englischen ZusÃ¤tze dÃ¼rften sich bei

einer Vergleichung mit den Wiener BruchstÃ¼cken und dem

Ferrarer Textbuche als ganz fremdartige Bestandteile erweisen.

Schon Gazzaniga's Don Giovanni ist ein bedeutendes Werk ;

man wird dies allgemein erkennen sowie er herausgegeben ist.

Ich meine, wir wÃ¼rden ein gutes Werk thun, wenn wir ihn in

den Â»DenkmÃ¤lern der TonkunstÂ« sobald wie mÃ¶glich verÃ¶ffent-

lichten, und mein Wunsch geht nun dabin, dass Sie sich ge-

legentlich dieser Arbeit unterziehen mÃ¶vhtcn. Meine Partitur

steht Ihnen jeder Zeit zu Diensten.

i.

Epsteii'i ieie Uebenettug de* â�¢â�¢â�¢ JBID.

Gegen Ende der Redaclionsanzeige Ã¼ber Th. Epstein's Â»Don

GiovanniÂ« in Nr. 14 der Allg. Musikal. Ztg. findet sich einge-

klammert die Bemerkung : Â»Vielleicht sendet Herr Gugler seiner

Zeit noch ein RecensiÃ¶nchenÂ«. Hoffentlich wird diese Bemer-

kung von Niemandem dahin gedeutet werden, als habe ich der

Redactiou eine Besprechung jener Schrift in Aussicht gestellt.

Ich gedenke Herrn Epstein's Uebersetzung weder in der Allg.

Musikal. Ztg., noch in irgend einer anderen Zeitschrift zu be-

sprechen, wie ich denn auch Ã¼ber die Bitter'sche Verdeut-

schung selbst dann nichts verÃ¶ffentlicht habe, nachdem Herr

Bitter meine eigene Arbeit im Â»EchoÂ« angegriffen hatte. Dass

jetzt eine ganze Reihe von TextÃ¼bersetzungen zu Â»Don Gio-

vanniÂ« vorliegt, ist ein erfreulicher Beweis von dem Interesse,

welches die neuere Zeit der Textfrage zuwendet; wer einer

genÃ¼genden LÃ¶sung der schwierigen Aufgabe am nÃ¤chsten ge-

kommen ist, mag ein urteilsfÃ¤higes Publikum entscheiden.

An Herrn Epslein's Arbeit achte ich aufrichtig die Begeisterung

fÃ¼r seine Aufgabe und den ihr gewidmeten Fleiss. Auch bat es

mich gefreut, dass manche seiner in der Einleitung ausgespro-

chenen Bemerkungen mit meiner eigenen Auffassung zusam-

mentreffen, und dass er bezÃ¼glich der Handlung und Scenerie

auf Einiges selbstÃ¤ndig verfallen ist, was ich in frÃ¼heren, ihm

unbekannt gebliebenen AufsÃ¤tzen zu begrÃ¼nden gesucht habe.

Stuttgart, den 14. April Â«870. B. Gugler.

Andre's musikalische â��SprÃ¼chwÃ¶rter" noch

einmal.

Man hatte denken sollen, durch den Artikel von /,. v. St. in

Nr. 40 d. Ztg. sei der Gegensund erledigt und der Andre'sche Ur-

sprung dieses Werkchens sicher gestellt. Aber der Verleger des

Falsiflcats, Herr Jos. Aibl in MÃ¼nchen, kann sich hierbei nicht be-

ruhigen Kr beehrt am mit einer Zuschrift, in welcher er den Artikel

des Herrn Â«. SÂ«, einen Â»Angriff auf die bei mir erschienenen

Haydn'schen SprÃ¼chwÃ¶rterÂ« nennt. Jedes Wort hiergegen wÃ¤re Ã¼ber-

flÃ¼ssig. Wir haben es auch nur mit dem Herausgeber Herrn Adolf

Kai cn . Chorregenten in Biberach, zu thun. Derselbe bat den Mulh,

die sogenannten Haydn'schen Spruchworier jetzt in zweiter Auflage

erscheinen zu lassen, ausgestattet mit einem lÃ¤ngeren Â»VorberichtÂ«.

In diesem sagt er: Â»Die Composition ist schon desshalb merkwÃ¼rdig,

weil zwei VSIer auf dasselbe Kind ihrer Laune Anspruch machenÂ«.

Andre's Â»AnspruchÂ« liegt klar vor durch den Druck zu einer Zeit, wo

Haydn noch am Leben war, und durch die Dedicatiun an einen der

bedeutendsten Wiener Musiker (Wramukyi, mit welcher das Werk-

eben in Haydn's Nllhe sofort bekannt werden musste. Aber wodurch

hat nun Haydn irgendwie kundgegeben, dass auch er auf dieses

Â»Kind seiner LauneÂ« Anspruch mache? Wir kÃ¶nnen uns denken, dass

es fÃ¼r Herrn Kairo hÃ¶chst fatal gewesen sein muss, sich so uner-

wartet blossgestellt und seine eigene NachhÃ¼lfe eines angeblich un-

leserlichen ManuÂ»cripts in eine Itcherlicbe Beleuchtung gerÃ¼ckt zu

sehen, um so mehr, da er, was wir gern glauben, bona fdt gehan-

delt bat. Aber da er aus falscher Scham nicht vorzog tu schweigen,

sondern den Versuch macht, seine Publication nicht nur zu recht-

fertigen, sondern auch Ihren Haydn'scben Ursprung zu vertbeidigen,

so handelt es sich nicht mehr darum, in welcher guten oder nicht

guten Absicht er das Opus zum Druck gebracht hat. Wir halten uns

jetzt an seine Worte und verlangen Beweise fÃ¼r die ausgespro-

chenen Behauptungen.

Behauptet ist nicht nur, dass Haydn der Autor sei, sondern dass

auch er auf dieses Â»KindÂ« seiner Laune Â»Anspruch macheÂ«. In der

ersten Aasgabe drÃ¼ckte Herr Kaim sich so aus, dass man daraus

schlieasen musste, Haydn's Originalmanuscript sei die Grandlage

seiner Publication gewesen; er schreibt: Â»Haydn componirte den

MÃ¶nchen zum Andenken 6 SprichwÃ¶rter, welche sie all eine theura

Reliquie aufbewahrten. Nach Aufhebung des Klosters (IS. Mal (MI?;

nahm Pater Htrle, der ngmi cAori, dasManuscriptmit tut

seine Pfarrei. Dieser starb S. MÃ¤rz 4S4S, nachdem er einigÂ« Jahre

vorher die Composition seinem Lleblingsscbtller Ã�ber-

geben halte. Durch diesen kam ich endlich in deren BÂ«-
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sinÂ«. (Das ganze Vorwort findet man in Nr. 40 d. Ztg.) Kann man

diese elastischen Ausdrucke auf etwas anderes beziehen, als auf

â�¢das ManuscriptÂ«, d. h a uf Ha y dn 's H a ndschrift? Ond wÃ¤re

es Ã¼berhaupt denkbar, dass er den MÃ¶nchen in Ochsenhausen, wenn

er ihnen ein musikalisches Andenken in einem eigens fÃ¼r sie gesetz-

ten Gelegenhellawerke hinterlassen wollte, dies nicht in aeiner eigenen

Handschrift getban haben wÃ¼rde? namentlich bei einem kurzen Be-

suche? und um so mehr, da die SprUchwOrterbandscbrift weder in

Haydn's Nachlass sich vorfand, noch zur AuffÃ¼hrung oder Heraus-

gabe von ihm irgendwie benutzt wurde? â�� Im Â»Vorbericht zur

zweiten AuflageÂ» verstÃ¤rkt Herr Kaim obige Ausdrucke noch, indem

er sagt: Â»Pater A. Harle nahm die Composition der^SprÃ¼chwÃ¶rter

bei Aufhebung des Klosters aus der Klosterbibliothek mit sich ; Pa-

ter Anselm hielt das Original so hoch in Ehren, dass er

esnie aus der Hand liessÂ«. Das ist doch, wÃ¶rtlich verstanden,

ein thnrmboher BlÃ¶dsinn! Soll aber dieser Ausdruck von einem 1111-

mer-in-der-Hand-balten des Â»OriginalsÂ« als figÃ¼rliche Redeweise

Ã¼berhaupt eiriigermaassen zulÃ¤ssig sein, so kann dies nur unter der

Bedingung geschehen, dass Herr Kaim die feite Voraussetzung hegte,

es handle sich hierbei um nichts anderes, als um Haydn's Original.

BÂ§ war uns nur darum zu thun, hier deutlichst hervorzuheben, dass

jeder Leser ganz unzweifelhaft Ã¼berzeugt sein miiss, Herr Kaim habe

das Â»OriginalÂ» in HÃ¤nden gehabt und nach diesem seine Ausgabe

veranstaltet.

Honen wir nun die Beweise. Haydn soll auf seiner Ruckreise

von England im Kloster Ochsenhausen (ich aufgehalten haben (na-

tÃ¼rlich nur einige Tage, wenn Ã�berhaupt so lange), was aber Â»ent-

schieden vor dem Einfalt der Franzosen (796Â« geschehen sein muase.

Diese Thalsucht: ist durch das Zeugniss des Lehrers Habrick, der

auf die ErzÃ¤hlung seines Vaters fusst, bezeugt und kann als sicher

angenommen werden. Sie wurde also in den Juli des JahreÂ« 4791

fallen, denn l*. Juli 4791 langte er von seiner englischen Reise m

Wien wieder an. Seine zweite RÃ¼ckreise von London im August

4795 machteer Ã¼ber Hamburg, kann also Kloster Ochsenhausen

nicht berÃ¼hrt haben. â�� Alles weitere hangt von Pater Anselm Karle

ab. Derselbe ist am 13. Dec. 4768 geboren, wÃ¤re bei Haydn's An-

wesenheit im Kloster also noch ein ganz junger Mann gewesen. Pa-

ter Anselm zeigte spater mehrfach ein llanuscripl, dessen Papier alt

aussah , es war gutes Â»aber nuhes Notenpapier Im formal wie die

Messen, die noch von Klosterzeiten vorhanden waren, war sorgfaltig

in einen Umschlag von Notenpapier gehÃ¼llt, der das Alter wie die

Composition verrieth. [Dies ist absolut unverstÃ¤ndlich.] Die Noten

waren krÃ¤ftig aufgetragen, ballen aber alle gelbliche Rander. Die

Schrift hatte viel Aehnllchkeit mit der in den damals bekannten Nor-

malschulen geÃ¼bten NormalschrlfU. Wozu dies alles ? Um das Zeug-

niss zu wÃ¼rdigen, inuss man nur erwÃ¤gen, dass der Lehrer Habrick

damals, als er 4811 an einem Abend die Handschrift sah, noch sehr

jung war, gewiss nicht im mindesten befÃ¤higt, sich darÃ¼ber ein Ur-

Ibeil zu bilden, ob die Handschrift 40â��45 Jahre alter oder jÃ¼nger

gewesen sei. â�� Der Pfarrer Garns . welcher 4884 eine Abschrift da-

von nahm, bezeugt des Weileren, dass die Handschrift dem Papier

und den Schriftzugen nach Â»in die Zeit von 4780â��4800 falleÂ», also

nicht eine Copie der 4807 erschienenen Andre'schen SprÃ¼cbwÃ¶rter

sein kÃ¶nne. Dies beweist nur, dass 'die Stimmen auf altes verlegenes

Musikpapier geschrieben wurden und dass der Abschreiber schon

bejahrt war. Beim Musikpapier bangt das Ansehen des Alters viel

von Nebendingen ah; es giebt Musikhandschriften, die schon 450

Jahre alt sind, deren Papier aber vÃ¶llig neu und rein aussieht.

Beide Manner, und noch mehrere andere, bezeugen aber, aus

Ans. Harle's Munde vernommen zu haben, Â»dass diese Composilion

in der Bibliothek aufbewahrt worden sei und er sie bei Aufhebung

des Klosters geholt und zu sich genommen habeÂ«. Dieses Factum,

d. h. dass der genannte Pater solches wirklich gesagt habe, ist also

niobt zu bezweifeln. Die Zeugen halten Pater Anselm fÃ¼r einen Â»offe-

nen CharakterÂ» ohne Lug und Grosslhuerel. Dies kÃ¶nnen wir ein-

fach auf sich beruhen lassen.

Der Pfarrer Garns macht aber einen merkwÃ¼rdigen Zusatz; er

schreibt: Â»So viel ich mich noch erinnere â�� ganz bestimml aber

kann ich es nicht behaupten â�� hat Harle zu mir gesagt, dass seine

SprÃ¼chwÃ¶rler Haydn seibat geschrieben, aber diese behalte

er fÃ¼r sie hÂ». Das ist eine gar merkwÃ¼rdige Aeusserung. ZunÃ¤chst

sehen wir hieraas, dass die von Harle mehrfach vorgezeigte und zur

Copie hergegebene Â»KloslerhandschriflÂ« von diesem doch nicht fÃ¼r

Haydn's Manuscript, also nicht fÃ¼r das wirkliche Original ausgegeben

wurde. Bisher war immer nur von dem Â»OriginalÂ« die Rede, alle

Worte des Herrn Kaim mussten dem Leser diese Meinung beibrin-

gen. Ein solches Original musste aber doch vorhanden sein, und

wenn Harle sein Manuscript zeigte, so lag die Frage nahe, ob Haydn

es selbst geschrieben habe: darauf antwortete er dann, allerdings

habe Haydn die SpruchwÃ¶rter selbst geschrieben, Â»aber diese behalte

er fiir sichÂ», d h. Haydn's Handschrift werde er nicht zeigen. Dieses

GesUndnlss ist fÃ¼r uns genug, wir bedÃ¼rfen keines weiteren Beweises l

Wenn Pfarrer Garns in seiner Erinnerung hier nicht ganz sicher ist,

so wird dies nur daher kommen, dass Harle's Worte als eine ver-

legene Ausflucht Ã¼berhaupt nicht recht klar waren und es den an-

wesenden jungen Leuten nicht wohl anstand, weiter nachzuforschen.

Aber welch ein Haydn-Verehrer, dieser Pater Anselm, der die Ori-

ginalhandschrifl besitzt, um sie seinen vertrautesten Freunden zu

verbergen und ungesehen verkommen zu lassen !

Was dagegen die genannte Â»KloslerhandschriflÂ« anlangt, so lag

dieselbe Herrn Kaim vor. Wir fordern ihn hiermit auf, dieselbe

Kennern musikalischer Handschriften vorzulegen und deren Gut-

achten zu publiciren.

Zugleich mÃ¼ssen wir die Erwartung aussprechen , dass er alleÂ«

dasjenige zurÃ¼cknehmen werde, was den Leser zu der Ansicht ver-

leiten kann, bei der Vorlage handle es sich um eine Originalhand-

schrifl von Haydn â�� es sei denn, dass er eine solche produciren

kann. Kann er solches aber nicht, so muss er ebenfalls die Behaup-

tung zurÃ¼cknehmen, dass auch Haydn auf die Vaterschaft dieser

SprtichwÃ¶rter Â»Anspruch macheÂ«.

Endlich richten wir die musikalische Frage an ihn, wie es

mit der bei Andrn befindlichen Clavierbegleitung beschaffen sei und

ob sich in dem Kloster ausser den vier einzelnen Stimmen nichts

vorgefunden habe.

Auf seine Worte: Â»Es liegt ein eigenthÃ¼mliches Mysterium die-

ser Sache zu Grunde, das vielleicht keine Zeit mehr vom juridischen

Standpunkte aus enthÃ¼llen wirdÂ« â�� hat zunÃ¤chst der Verleger Andre

zu antworten. Die Mittel fÃ¼r eine Â»juridischeÂ» Entscheidung sind ge-

geben, und wir wÃ¼nschen schon desshalb, dass Herr Andre dieselbe

herbeifuhren mÃ¶ge, damit der als Beweis ins Feld gefÃ¼hrte unklare

Wortschwall ein Ende nehme und das Werk dem wirklichen Autor

wieder zugesprochen werde. Chr.

Berichte. Nachrichten und Bemerkungen.

â�¢Â£ Berlin. A. Die Â»Meistersinger* von Wagner haben nun

dreimal bei Ã¼berfullter Hofloge die Buhne passirt, nachdem

es in den Proben mehrfach zu der heftigsten Opposition von Seilen

der Sanger und des Orchesterpersonals gekommen. Ob Wieder-

holungen dieses musikalischen oder vielmehr unmusikalischen Mon-

strums fernerbin folgen werden, ist im Grunde hÃ¶chst gleichgÃ¼ltig,

da das, was auf den kÃ¶nigl. Theatern der Residenz geschieht, nicht

den geringsten Maassstab fÃ¼r die musikalischen Zustande Berlins ab-

giebt. Lacherlich isl nur, dass die Kunst-Kritiker eines Theiles un-

serer politischen Tageblatter mit aller Wichtigkeit an eine Besprechung

dieses sogenannten Zukunfls- Dramas gehen und in possierlichem

Ernste ein Â»DafÃ¼rÂ» und Â»DawiderÂ» abzuwÃ¤gen suchen. Wir wollen

auf diese Albernheilen nicht weiter eingehen, halten es dagegen fÃ¼r

unsere Pflicht, auf diein der Glassb renner'schen Montagszeitung

(vom 4. April d. J.) gegebene vortreffliche Recension zu verweisen,

welche Inhalt und Musik des W a g n e r' sehen Werkes vollkommen

cbarakterisirt. Es hcisst daselbst: Â»Das (nlmlich der Hergang des

Stuckes] war fÃ¼r den gewÃ¶hnlichsten Theaterbesucher-Verstand alles

vorauszusehen, denn von wirklicher Erfindung, von mannigfachen,

geistreich in Conflicte gestellten Intriguen, von einer Peripetie end-

lich ist in diesem vierstÃ¼ndigen Meistersingerspiel kaum eine Spur

zu finden. An frappanten Wortstellungen, beiklichen Versen, unge-

heuerlichen Reimereien fehlt es aber nie in Wagner'scben Text-

bÃ¼chern, und, Dank der Ironie des Schicksals l ein Wort bat der

Dichtercomponist in diesem neuesten Libretto aufs Tapet gebracht,

das zur Bezeichnung des Effects, den mindestens drei Viertel seiner

Musik, vor allem gleich die OuvertÃ¼re, auf jedes musikalische Ohr

ausÃ¼ben, nicht trefflicher ersonnen werden kann: â��Ohrgeschinder""

Dieses Â»Ohrgesch inderÂ« oulmlnirt nun in der kolossalen PrÃ¼gel-

scene des zweiten Finales, und wenn Musik stinken kÃ¶nnte, so wÃ¼rde

man sich bei dieser Ecorcherie In Noten die Nase zuhalten mÃ¼ssen.

Wenn sÃ¤mmtlicbe LeierkastenmÃ¤nner von Berlin in den Renz'schen

Circus gesperrt wÃ¼rden, und jeder eine andere Walze drehte, es

kÃ¶nnte keine grauenvollere Katzenmusik erzielt werden, als hier von

Herrn Wagner erreicht worden ist, und wenn dann nach einem

solchen Ohrgeschinder im letzten Act ein paar Dutzend

menschlich und musikalisch klingende Texte auftauchen, so klatscht

das gute, abgemarterte Publikum in die HÃ¤nde und meint Wunder,

was es gebort hat.Â» Die Herstellung des hier so vortrefflich beschrie-

benen Ohrgeschinders bat der Componist aber den Execuliren-

den nicht so leicht gemacht, wie man denken sollte. Mit Leierkasten-

mannern wÃ¤re nach Glassbrenner's Vorschlag das Ziel allerdings

sofort zu erreichen gewesen. Aber Gott behÃ¼te! das wÃ¤re ja zu ein-

fachl Wagner hal es dagegen vorgezogen, die Blech-Instrumente

der Art zu behandeln, dass es Pflicht wurde, an jedes Pult, wo sonst

nur einer zu sitzen pflegt, zwei Mann hinzusetzen, so dass erst-

lich, wenn dem einen Blaser die Puste ausgeben sollte, der andere

fÃ¼r ihn eintreten kÃ¶nnte, dann aber auch, dass jener zweite mithel-
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feo kÃ¶nntÂ«, wenn nach Ansicht eines hochweisen Kapellmeisters das

Porlissimo noch nicht stark genug ausfallen sollte. Ueber die Art,

wie die Oper in der ersten Vorstellung aufgenommen wurde, neigst

es weiter unten: Â»Man applaudirte angemessen zuerst, aber stÃ¼r-

misch, als sich zischende Opposition erhob ; ja man verlangte nun

das Lied da capo und Niemann musste wirklich eine Slropbo davon

repetiren. Dies war ein interessanter, ja der interessanteste Moment

der ganzen ersten Meistersinger-Vorstellung. Herren und Damen aus

den hÃ¶chsten und exclusivslen Kreisen machten eine so heftige De-

monstration gegen die Zischer, dasÂ« es den hier eben nicht beson-

ders zahlreichen Wagnerianern, die sich von einer aolchen Unter-

stÃ¼tzung schwerlich etwas trÃ¤umen liessen, leicht wurde, die Wie-

derholung des Liedes, das in einer Weber'schen Oper kaum bemerkt

worden sein mÃ¶chte, durchzuklatschen. Was eine einzige kleine

graziÃ¶se Dame, eine, vielleicht aus purer Caprice enragirle Fana-

tislin rar Zukunftsmusik in der Creme unserer Gesellschaft nicht

â�¢lies Â»richtet! Man sah distinguirteste Personen die betten Glaces

lerklatschen, Leute, die sonst nie zu applaudiren pflegen, auch no-

torisch nicht musikalischer sind als eine Auster. Ein hebrÃ¤ischer

Uann neben mir im Parquet sagte: Â»Ich wundre mich, dass im ersten

Rang nicht bereits Hephep gerufen wird.. Aber Im zWelten Act schien

mit der Geduld auch die Beifallscaprice jener aristokratischen Wag-

ner-Partisane zu Ende zu gehen. Die ganz unbeschreibliche Lange-

weile, welche dieser Act Ã¼ber die HÃ¶rer verhÃ¤ngt, machte sich

schlieÃ�lich durch ein olympisches GelÃ¤chter Luft. Das Auditorium

bekundete mehr und besseren Humor als der berufene Â»Dichter-

componisU.Â«

â�¢K Berlin. H. B. (Singakademie.) Donnerstag den 7. April

fÃ¼hrte die Singakademie Seb. Bach's Passionsmusik nach dem

Evangelium des MatthÃ¤us auf. Die AusfÃ¼hrung der Chorparlie war

musterhaft, und besonders der volle reiche Wohllaut hervorzu-

heben, den weniger geschulte ChÃ¶re in Bach'scher Musik nimmer-

mehr erreichen. Die Solopartien waren in den Hunden der Herren

H. Putsch (Christus), Dr. H. MÃ¼ller (Petrus, Pilalus etc.), Dom-

sÃ¤nger A. Geyer (Evangelist) und der Damen Frau Baer und

Frl. Decker. â�� Am Charfreitag kam alter Sitte gemlss G raun's

Cantate Â»DerTodJesuÂ« zur AuffÃ¼hrung, ebenfalls in der vortreff-

lichsten Weise. Ueber die Bedeutung und den Werth auch dieses

letzteren Werkes fÃ¼r unsere Zeit verweisen wir auf die vortrefflichen

Bemerkungen von R. S bei Anlass der vorjÃ¤hrigen AuffÃ¼hrung. Die

Soli hatten Ã¼bernommen die Herren H. Putsch (Bass) und A. Geyer

(Tenor) und die beiden Sopranistinnen Frl. Decker und Frl. Ad-

ler, welche Letztere jetzt von Herrn Musikdireclor Blumner im Ge-

sÃ¤nge unterrichtet wird. Die Leitung in beiden Concerten hatte

Grell selbst Ã¼bernommen.

* Danilg. (AuffÃ¼hrung der Bach'schen Passions-

musik.) Am Sonntag Palmarum fand in unserer Stadt unter der

bewÃ¤hrten Leitung des Herrn Divisions-Pfarrers Collin eine Auf-

fÃ¼hrung der Bach'scben Passiona-Musik nach dem Evangelium des

MatthÃ¤us statt, deren AnkÃ¼ndigung schon ein so lebhaftes Interesse

bei der hiesigen Einwohnerschaft hervorrief, dass bereits lange Zeit

vor dem festgesetzten Tage alle Billets ausverkauft waren und dem

hÃ¶rbegierigen Publikum der Saal zur Generalprobe geÃ¶ffnet werden

musste. Chor und Orchester leisteten recht Erfreuliches. Die Partie

des Christus halte der kgl. DomsÃ¤nger Herr Schmock und die des

Evangelisten der kgl. DomsÃ¤nger Herr Adolf Geyer Ã�bernommen.

Beide SÃ¤nger zeigten sich ihren Aufgaben vollkommen gewachsen

und rechtfertigten die vorangegangenen hohen Erwartungen. (Ueber

die Besetzung der anderen Solopartien hat unser Berichterstatter

nichts mitgetheilt D. Red.)

# Prag. F. D. Habe ich mich in meinem letzten Schreiben

lobend Ã¼ber das Conservatorium der Musik in Prag geÃ¤usserl, so

muss ich der Gerechtigkeit wegen auch ein wenig srhattiren. Es ist

recht interessant, zu Concerten auswÃ¤rtige KrÃ¤fte herbeizuziehen,

namentlich jungen aufblÃ¼henden Talenten eine rÃ¼hmliche PublicitÃ¤t

zu verschaffen, allein FrÃ¤ul. Sophie Menter mehr als in einem

Concerte mitwirken lassen, ist â�� allen Respect vor ihrem Spiele â��

doch zu viel. Dabei hatte das genannte FrÃ¤ulein iwei selbstÃ¤ndige

Concerte gegeben; ein Vergleich zwischen ihrem und dem Spiele

der gleichzeitig hier gastirenden Mary Krebs fiel zu Gunsten der

Letzteren aus, und das Interesse fÃ¼r erstgenannte KÃ¼nstlerin musste

abnehmen. Was die Beethovenfeier betrifft, so hÃ¤tte statt der ziem-

lich bekannten siebenten Symphonie die Â»neunteÂ«, die schon so lange

nicht gehÃ¶rt wurde, weit mehr zur Hebung der Feier beigetragen.

Auch die Wahl der TannhÃ¤user-OuvertÃ¼re im dritten Conservato-

riumsconcerte war keine besonders glÃ¼ckliche. Das jugendliche,

wirklich noch kunstbegeisterte Orchester ist bei aller MÃ¼he nicht im

Stande, dieses, nur mit massenhafter Besetzung zur Geltung kom-

mende Werk mit lohnendem Erfolg durchzufÃ¼hren. Wie gesagt,

man muss die Licht- und Schattenseiten hervorheben; und es ist

dies um so mehr nothwendig, als die hiesige Kritik â�� wie ich schon

frÃ¼her einmal erwÃ¤hnte â�� aus missverstandener GÃ¼te, namentlich

um den Eifer des Directors und der SchÃ¼ler zu heben, zu hell malt.

â�� Von der TonkÃ¼nstlersocietÃ¤t ward Ostern Â»Die ZerstÃ¶rung Jerusa-

lemsÂ« von Ferd. Hiller aufgefÃ¼hrt. Die AuffÃ¼hrung trug allzusehr die

Merkmale der Ueberhastung und Schleuderhaftigkeit an sich, als

dass man auch nur das Geringste des Lobenswerlhen zu berichten

vermochte. Mit eine r Probe die Hindernisse und Schwierigkeiten

eines solchen Werkes Ã¼berwinden zu kÃ¶nnen â�� das ist ein Glaube,

zu dem sehr viel Einbildung gehÃ¶rt. Wie kann da von einem Ein-

dringen in den Geist des Werkes die Rede sein, wenn die Sorge, die

mechanischen Schwierigkeilen zu Ã¼berwinden, den Spieler aus-

schliesslich beherrscht. Solche AuffÃ¼hrungen sind kein Meeting, auf

dem Jedermann ohne Vorbereitung plappert und des Beifalls sicher

ist; sie bedÃ¼rfen der Vorbereitung, der scrupulÃ¶sen Uebung, und eine

Kritik, die da mit Erstaunen berichtet, dass trotz einer Probe das

Ganze vortrefflich zusammenging, trÃ¤gt zum Ruine des Concerl spiri-

hiet bei, das vor Zeiten zu den bewÃ¤hrtesten MusikaufrÃ¼hrungen

Prags gebarte.

-X- ZÃ¼rich. Einen Susserst wÃ¼rdigen Schlussstein der diesjÃ¤h-

rigen Winter -Concert- Saison bildete das Benefiz - Coocert (den

5. April) von Theodor Kirchner. Das Programm war interessant

genug : Concert in D-moll fÃ¼r Ciavier und Orchester von J. Brahms ,

Concert fÃ¼r drei Claviere in D-moll von Seb. Bach; Concert in D-

moll von Mendelssohn; dazwischen SolovortrÃ¤ge kleinerer Ciavier-

sachen: Berceuse und H moll-Scherzo von Chopin ; Transcriptionen

Schubert'sch<.T Lieder (Dmoll-StÃ¤ndchen und ErlkÃ¶nig). Das gÃ¤nz-

liche Wegbleiben von Gesang konnte vermuthen lassen, das Concert

mÃ¼sse einen etwas monotonen Eindruck gemacht haben, das war

aber durchaus nicht der Fall; es passte Alles vortrefflich zusammen

and documentirle den fein kÃ¼nstlerischen Sinn des Concertgebers.

Die AusfÃ¼hrung sÃ¤mmtlicber Nummern von Seiten Kirchner's (das

Bach'scbe Concerl mit zwei Ã¤ussersl gewandten SchÃ¼lerinnen des-

selben) , mit feinstem VerstÃ¶ndniss, schwungvoll, mit ausreichen-

der Technik, documentirte ferner den reifen, in Bezug auf Auffassung

durchaus selbstÃ¤ndigen KÃ¼nstler. Was nicht genug hervorgehoben

und betont werden kann, das ist die erfreuliche Thatsache, dass

endlich einmal wieder ein KÃ¼nstler einem der bedeutendsten Ton-

werke der neuesten Zeit gerecht geworden ist: wir meineo die Sym-

phonie mit obligatem Ciavier, die Meister J. Brahms mit dem fast

zu bescheidenen Titel Concert zu bezeichnen beliebte, und das schon

lÃ¤ngst von allen besseren Ciaviervirtuosen ganz vorzugsweise hÃ¤tte

berÃ¼cksichtigt werden sollen. Dass dieses Werk seinerzeit einmal

in Leipzig ohne Erfolg zur AuffÃ¼hrung gelangte, berechtigt noch lange

nicht dazu, es anderwÃ¤rts mit derselben GleichgÃ¼ltigkeit zu behan-

deln, mit der man dort bekanntlich mancher bedeutenden SchÃ¶pfung

der Neuzeit entgegenkommt.

â�¢Jt Von Herrn R. Succo in Berlin erhalten wir anllsslich der Be-

sprechung seines Kircbenconcerts noch einige Zeilen zur ErlÃ¤ute-

rung, die wir nachstehend mUtheilen. â�� Â»Durch einen Zufall kommt

mir erst jetzt die Nummer Ihrer Zeitung zu Gesicht, in welcher sieh

ein Bericht Ã¼ber das von mir letzthin veranstaltete Kirchenconcert

befindet. Wenn mir in diesem Berichte auf Kosten meines Vaters

ein unverdientes Lob gespendet wird, so muss ich fÃ¼r meine Person

dasselbe ganz entschieden ablehnen und kann aus innerster Ueber-

zeugung nur sagen, dass ich wohl wÃ¼nschte, die anerkannte kÃ¼nst-

lerische HÃ¶he meines Vaters erreicht zu haben. Der Berichterstatter

giebt Ã¼brigens nur ein Resume des Programms und spricht Ã¼ber eine

in einigen Zeitungen gemachte Bemerkung, welche das Orgelspiel

meines Vaters zu dem von m ir dirigirten lliindel'schen Orgel-

concerte betrifft. Wenn die AusfÃ¼hrung desselben in diesen Zeitungen

Â»befangenÂ« genannt wurde, so war das Unheil der Referenten an-

derer Zeitungen Ã¼ber dasselbe Concert dieses : Â»gelungen, vortreff-

lichÂ« etc., also gingen doch mindestens die Meinungen weit ausein-

ander. Wenn aber die Redaction der Aug. Mus. Zeitung am SchlÃ¼sse

des in Rede stehenden Berichts sich wundert, dass der Â»BefÃ¤higtere

den weniger BefÃ¤higten fÃ¼r sich hat eintreten lassenÂ«, so ist eben

die Frage, wer der BefÃ¤higlere ist l Wen ich selbst dafÃ¼r halten

sollte, war bei mir leicht entschieden. Schliesslich kann ich nicht

umhin meine Verwunderung darÃ¼ber ausznsprechcD, dass keiner

der Herren Referenten sich die Frage vorgelegt hat, wer denn dirigirt

haben sollte, wenn ich selbst die Orgel gespielt hatte. Auf dem Pro-

gramm stand ausdrucklich: Unter Direction von Reinh. Succo,

Orgel: Kgl. Muslkdirector F. Ad. Succo. War da irgend etwas zwei-

felhaft? Hochachtungsvoll etc. Reinh. Succo.Â« (Diese Frage haben

wir uns allerdings vorgelegt und folgendermaassen beantwortet. Es

wurde hier ein HÃ¤ndel'sches Orgelconcert vorgetragen. Wenn HÃ¤ndel

nun in seinen Oratorien, die er im Uebrigen diriglrle, an das

Orgelconcert kam, so liess er dirigiren wer dirigiren wollte, setzte

sich auf die Orgelbank und spielte. Gehet hin und thuet des-

gleichen. D. Red.)
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[79]

aus dem Verlage von J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Op. i9. Zigeunerleben, Gedicht von E. Geibel, lui kleinen Chor mit

Begleitung des Pianoforte. FÃ¼r kleines Orchester instrumentirt von

Carl G. P. Gradener. Partitur 4 Tblr. 5 Ngr. Orchesterstimmen

1 Thlr. 4 0 Ngr.

Op. 186. Onvertore xu Goethe's Hermann und Dorothea, fÃ¼r Orche-

ster. [Nr. 4 der nachgelassenen Werke.] (Seiner lieben Clara ge-

widmet.) Partitur in 8â�¢ 1 Thlr. 45 Ngr. Orchesterstimmen S Thlr.

Clav.-Ausz. zu vier HÃ¤nden vom Componisten 4 Thlr. Clav.-Ausz.

zu zwei HÃ¤nden vom Componisten 25 Ngr.

Op. 4S7. Jagdlieder. FÃ¼nf GesÃ¤nge aus H. Leube's Jagdbrevier fÃ¼r

vierstimmigen Mannerchor (mit vier HÃ¶rnern ad libitum). [Nr. 9

der nachgelassenen Werke.) Partitur und Stimmen l Thlr. 5 Ngr.

Singstimmen einzeln a 7i Ngr. Hornstimmen einzeln a 5 Ngr.

Nr. 4. Zur hohen Jagd: Â»Frisch auf zum frÃ¶hlichen JagenÂ«.

- 1. Â»Habet Acht!Â«

- S. Jagdmorgen: Â»O frischer Morgen, frischer MuthÂ«.

- 4. FrÃ¼he: Â»FrÃ¼h siebt der JÃ¤ger auf..

- 5. Bei der Flasche : Â»Wo giebl es wohl noch JÃ¤gereiÂ«.

Op. 438. Spanische Liebeslieder. Ein Cyklus von Gesangen aus dem

Spanischen von E. Geibel fÃ¼r eine und mehrere Stimmen (Sopran,

Alt, Tenor und Bass), mit Begleitung des Pianoforte zu vier Httn-

den. [Nr. 8 der nachgelassenen Werke.} 8 Thlr.

â�� Dasselbe mit Begleitung des Pianoforte zu zwei HÃ¤nden, l Tblr.

Abtheilung I.

Nr. 4. Vorspiel. (Im Bolerotempo.} 5 Ngr.

- 1. Lied: Â»Tief im Herzen trag ich PeinÂ«, TÃ¼r Sopran. 5 Ngr.

- 8. Lied : Â»0 wie lieblich ist das MÃ¤dchenÂ«, f. Tenor. S Ngr.

- 4. Duett: Â»Bedeckt mich mit BlumenÂ«, f. Sopr. u. Alt. 40Ngr.

- 5. Bomanze: Â«Fluthenreicber EbroÂ«, fÃ¼r Bariton. 40 Ngr.

- 5t>'Â« Dieselbe fÃ¼r Bass. 4 0 Ngr.

Abtheilung II.

Nr. 6. Intermezzo. (Nationaltanz.) 5 Ngr.

- 7. Lied : Â»Weh, wie zornig ist das MadchenÂ«, f. Tenor. 5 Ngr.

- 8. Lied : Â»Hoch, hock sind die BergeÂ«, fUr Alt. 7t Ngr.

- 8biÂ« Dasselbe TÃ¼r Sopran. 7| Ngr.

- t. Duett: Â»Blaue Augen hat daÂ« MÃ¤dchenÂ«, fÃ¼r Tenor und

Bass. 4 0 Ngr.

Nr 40. Quartett: Â»Dunkler Lichtglanz, blinder BlickÂ«, fÃ¼r So-

pran, Alt, Tenor und Bass. 411 Ngr.

Op. 440. Tom Pagen nnd der KÃ¶nigstochter. Vier Balladen von E.

Geibel TÃ¼r Solostimmen, Chor und Orchester. [Nr. 5 der nachge-

lassenen Werke.] Partitur 6 Tblr. Ciavier-Auszug 8 Thlr. Orche-

sterstimmen 5 Thlr. Singst, 4 Tblr. Cborst. einzeln Ã¤ S Ngr.

Op. 44Â«. Tier Gelinge fÃ¼r eine Singstimme mit Begleitung des Piano-

forte. [Nr. 7 der nachgelassenen Werke.] (Frau Livia Frege ge-

widmet.) iii Ngr.

Nr. 4. Trost im Gesang: Â»Der Wandrer, dem verschwunden BÃ�

Sonn' als MondenlichU, von Justinus Kerner. 7 J Ngr.

- t. Â»Lehn'deine Wang'an meine Wang'Â«, von H. Heine. 5 Ngr.

- 8. MÃ¼dchenschwermuth : Â»Kleine Tropfen, seid ihr Thrtt-

nen ?â�¢ Unbekannter Dichter. 5 Ngr.

- 4. Â»Mein Wagen rollet langsamÂ«, von H. Heine. 7-j Ngr.

Op. 443. Du GlÃ¼ck, von Edenhall. Ballade von L. Uhland, bearbeitet

von R. Hasenclever, fUr MÃ¤nnerstimmen, Soli und Chor, mit Be-

gleitung des Orchesters. [Nr. 8 der nachgelassenen Werke.] Par-

titur S Tblr. 45 Ngr. Clavier-Aaszug 4 Tblr. 10 Ngr. Orchester-

stimmen 4 Thlr. 40 Ngr. Singstimmen 25 Ngr. Chorslimmen

einzeln a 5 Ngr.

Op. 444. leujahrslied von Friedr. RUckert fÃ¼r Chor mit Begleitung

des Orchesters. , Nr. 9 der nachgelassenen Werke.] Partitur

4 Thlr. 40 Ngr. Ciavier-Auszug IThlr. 10 Ngr. Orchesterstimmen

3 Thlr. 10 Ngr. Chorstimmen Ã¤ 40 Ngr.

Op. 447. Hesse fÃ¼r vierstimmigen Chor mit Begleitung des Orche-

sters. [Nr. 40 der nachgelassenen Werke.] Partitur 5 Thlr. 40 Ngr.

Ciavier-Auszug 3 Thlr. 45 Ngr. Orcheslerstimmen 6 Thlr. Chor-

stimmen a 4SI Ngr. Clavier-Anszng zu vier HÃ¤nden l Thlr.

Op. 448. Requiem fÃ¼r Chor und Orchester. [Nr. 44 der nachgelas-

senen Werke.] Partitur 5 Thlr. 40Ngr. Clav.-Ausz. Â«Thlr. 45 Ngr.

Orchesterstimmen 4 Thlr. Chorstimmen einzeln a 45 Ngr. Ciavier-

Auszug zu vier HÃ¤nden von F. L. Schubert 4 Tblr. 15 Ngr.

Scherzo und Presto passionato fÃ¼r das Pianoforte. [Nr. 4l und u

der nachgelassenen Werke.]

Nr. 4. Scherzo 4 5 Ngr.

- 2. Presto 4 Thlr.

I7<1 Verlag von

J. Rieter - Biedermann in Leipzig und Winterthur.

RONDO

(Adur)

fÃ¼r das lrÂ» i a n. o f o r t Â«B

componirt von

Pr.

ADAGIO

(Edur)

fÃ¼r das I* i a n o fo r t e

componirt von

Franz Schubert.

Pr. t S '/2 Ngr.

[71] Eine Violine, Ã¤chter Guarnerio aus einem Nachlass, ist preis-

wÃ¼rdig zu verkaufen.

NÃ¤heres bei Herrn von Hagen. Magdeburg, Johanni-Kirchhof 1.

l73! Verlag von

J. Kieter - Biedermann in Leipzig und Winterthur.

â�¢r

MÃ¤nnerstimmen

ans der nn.-vollendet.en Oper

â��Corrfeg"

von

Felix Mendelssohn Bartholdy.

Op. 98. Nr. 3.

Partitur 45 Ngr. Ciavier-Auszug 15 Ngr. Orchester-

Stimmen 4 S1/, Ngr. Chorstimmen Ã¤ l '/, Ngr.

Verantwortlicher Redakteur: Wilhelm Werner in Leipzig.

Verleger: J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterlhur. â�� Druck von Breitkopf und Hsrtel in Leipzig.
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Daa Oratorium auf der BÃ¼hne.

8.

Die dramatische AuffÃ¼hrung HÃ¤ndel'scher Oratorien.

In dem angefÃ¼hrten Berichte Ã�ber die DÃ¼sseldorfer

Paulus-AuffÃ¼hrung lesen wir auch den Satz : Â»Ã¼b HÃ¤ndel'-

sche Oratorien sich in Ã¤hnlicher Weise [fÃ¼r die BÃ¼hne]

bearbeiten lassen, wage ich nicht zu entscheidenÂ». Weil

nun eine Zurichtung der Oratorien fÃ¼r die BÃ¼bne, soll sie

mit Erfolg und im Grossen betrieben werden, wesentlich

davon abhÃ¤ngt, wie sich Handel's Oratorium zu der

Sache stellen werde: so ist eine Untersuchung der Werke

dieses Meisters das wichtigste, was in der besprochenen

Angelegenheit vorgenommen werden kann.

ZunÃ¤chst kÃ¶nnen wir Hrn. MÃ¼ller's Frage, ob Handel'*

Oratorien eine dramatisch-scenische AuffÃ¼hrung zulassen

wÃ¼rden, ganz sicher bejahen. Mehr noch, seine Orato-

rien â�� eine ganze Reihe derselben â�� sind durch und

durch dramatisch gehalten. Die in den letzten 40 â�� 20

Jahren entstandenen Oratorien kÃ¶nnte man Opern mit ver-

bundenen Augen nennen, so sehr sind sie in ihren Formen

innerlichst von der BÃ¼hne abhÃ¤ngig. Obgleich diese Werke

desshalb fÃ¼r eine scenische Darstellung besonders pas-

send zu sein scheinen, wÃ¼rde der Versuch doch lehren,

dass sie nicht nur im Concertsaal, sondern auch auf den

Â«Brettern welche die Welt bedeutenÂ« von HÃ¤ndel geschla-

gen werden. Von seinen sogenannten weltlichen Oratorien

oder denjenigen Werken, die classische Stoffe behandeln,

ist dies am augenscheinlichsten.

Das Pastoral â��ick ud tialalea" ist ein ScbÃ¤ferspiel

in einem Act, vor beinah 30 Jahren in London (mit

einem neuen Vorspiel ausstaffirt) auf die BÃ¼hne gebracht,

spÃ¤ter mehrfach erneuert und noch im vorigen Jahre in

der sogenannten Â»todlen SaisonÂ« sehr oft gegeben. Meyer-

beer erzÃ¤hlte mir im FrÃ¼hjahr 1857, er werde sich die

(im Druck erschienenen) KostUmbilder kommen lassen

und beabsichtige das Werk in Berlin zum Besten des in

Halle zu errichtenden HÃ¤ndel-Denkmals auffuhren zu las-

sen. Es war aber nur ein vorÃ¼bergehender Einfall von ihm.

Die Londoner AuffÃ¼hrung des Acis hatte (wenigstens frÃ¼-

her, denn die neueste habe ich nicht gesehen) zur Einlei-

tung eine Scene von WassergÃ¶ltern Ã¤ la TannhÃ¤user und

Loreley hinzugefÃ¼gt, sonst aber das Werk wesentlich ge-

lassen, wie es bei HÃ¤ndel steht. In der Thal ist auch

nichts dazu noch davon zu thun, man mÃ¼sste es denn ganz

und gar in Scherben zerschlagen wollen.

v.

Noch weit entschiedener, als bei jenem kÃ¶stlichen

Pastoral, tritt die dramatische Form bei â��Semde" hervor.

Diese ist geradezu nach einem Opernlext geschrieben.

Der bekannte englische Dichter William Congreve wurde

in den Flilterwochen der Verpflanzung der italienischen

Oper nach England veranlasst einen Text in englischer

Sprache zu schreiben und verfassle darauf im Jahre 4707

die Â»SemeleÂ«. Das StÃ¼ck gelangte nicht zur Composition

und mithin auch nicht zur Auffuhrung, angeblich weil der

Ausgang nicht fÃ¼r die BÃ¼hne passend schien, in Wirklich-

keit aber weil sich kein einheimischer Componist fand,

welcher der Sache gewachsen war. HÃ¤ndel's Textbuch

fuhrt den vieldeutigen Titel Â»Die Geschichte der Semele

(Tim story of Semele)*, und bezeichnet sich als Bearbeitung

der Semele Congreve's (altered from the Semele of Mr.

William Congreve). Diese Bearbeitung war wesentlich nur

eine Zusammenziehung, wodurch fÃ¼r die eingefÃ¼gten ChÃ¶re

Raum geschafft wurde; die Anlage der Charaktere und

der Gang der Handlung blieb aber wie er bei Congreve

war mit allen Scenen, Verwandlungen, Maschinen-und

Decorationsbezeicbnungen u. s. w. Gleich die Anfangs-

scene wird so beschrieben : Â»Scene : Tempel der Juno.

Nabe dem Altare steht ein goldenes Bild der GÃ¶ttin. Die

Priester befinden sich in feierlicher Stellung, wie ,nach

einem so eben dargebrachten Opfer; Flammen steigen auf

vom Altar, und die Statue der Juno bezeugt ihr Wohlge-

fallen durch gnÃ¤diges NeigenÂ«. Das Alles sind Dinge, von

denen die Musik an sich wenig ausdrÃ¼cken kann, wie sie

denn bei HÃ¤ndel auch keineswegs einen Versuch Ã¼ber

ihre Grenze hinaus macht; hier kÃ¶nnte also wohl, sollte

man meinen, eine Theaterscene deutlicher und nachhal-

tiger wirken, als die oratorische AuffÃ¼hrung. Und doch,

man lese die scenische Angabe in seinem Textbuche und

vernehme dann darauf das energische Recilativ des Prie-

sters Â»0 seht! die heil'ge Glut flammt auf!Â«, so wird die

Phantasie angeregt zu einem prachtvoll-feierlichen Tem-

pelgebilde, von welchem auch die beste BUbnenleistung

nur ein mattes flaches Schattenbild sein wird. â�� Um noch

an einem anderen Beispiele zu sehen, wie sceniscb-dra-

matisch dieser Text gehalten ist, blicke man auf die sie-

bente Scene des letzten Acts. Semele's Yerlangen wird

erfÃ¼llt, Jupiter erscheint ihr in gÃ¶ttlichem GlÃ¤nze. Der

Vorgang ist dieser: Â»Die Scene zeigt SEMELE auf einem

Ruhebette, in BetÃ¤ubung hingeworfen, wÃ¤hrend eine kla-

gende Musik (mournful symphony) ertÃ¶nt. Sie blickt auf

und sieht ZEUS in einer Wolke herabkommen; Blitze flam-

48



138

Nr. 18.

inen von allen Seiten und ferner Donner erschÃ¼ttert die

Luft. Semele (singt) :

Web' mir! die nun zu spat bereut

Den Wahn ruchloser Eitelkeit l

Er naht l fernher die Blitze zÃ¼nden.

Web'l ich fÃ¼hl' das Leben schwinden l

0 Glut, o Tod l Erbarmend blicke her,

0 Zeus, o hilf l Ich kann nicht mehr l

Sie stirbt. Die Wolke entladet sich, Semele und der Pa-

last verschwinden plÃ¶tzlichÂ«. Das wÃ¤re nun ohne Frage

ein Vorwurf, der einen Theater-Maschinisten zu einem

pompÃ¶sen und sehr feuergefÃ¤hrlichen, also hÃ¶chst anzie-

henden Experimente veranlassen kÃ¶nnte. Vielleicht hat

HÃ¤ndel ihm auch schon in die Hand gearbeitet, der, wie

man sagt, den LÃ¤rm lieble und keine Gelegenheil unbe-

nutzt Hess, dieser Neigung Luft zu machen, wie man sagt.

MÃ¶chten nur, die so denken und sagen, die Musik zu die-

ser Scene genauer ansehen! sicherlich werden sie sich

zuerst aufs stÃ¤rkste enttauscht fÃ¼hlen, aber bei einigem

Nachdenken dÃ¼rfte ihnen dann doch ein Licht aufgehen.

In dem ganzen Satze, Larghetto assai ausgefÃ¼hrt und im

Wesentlichen mit den Worten der Semele ein begleitetes

Becitativ bildend, ist kaum ein schwacher (und nirgends

ein directer) Anklang zu spuren an das beschriebene Na-

lurpbÃ¤nomen, weder in den einleitenden sechs Takten,

noch wahrend des Gesanges, noch in den fÃ¼nf Takten des

Nachspiels; nichts stellt die Scene selbst, alles nur die

Stimmung der Semele in dieser Scene dar, die Gewitter-

schwÃ¼le des GemÃ¼lhs, die bange Ahnung, die Angst vor

dem naber und nÃ¤her tretenden Geschick, und dient nur

dazu, diese Stimmung festzuhalten und dadurch den Ge-

sang zu vertiefen. Gesang wie Begleitung sind gleichsam

gelÃ¤hmt, gebannt: das nahende Schicksal ist eben ein

unentrinnbares, keine Rettung ist mÃ¶glich, kein Wider-

stand denkbar, daher bricht die Kraft zusammen, sie

Â»fÃ¼hlt das Leben schwindenÂ« und schon von der Glut er-

fasst, ruft sie ein energieloses Erbarmen, der Gesang er-

lÃ¶scht in der Flamme wie sie. So ist diese Musik ganz nur

Musik der Seele, der innersten Wahrheit. Dies heisst den

Gegenstand oraloriBob-musikalisch darstellen. Man

fasse nur einmal den Gegensatz dazu ins Augel Eine

Theaterdarstellung dieser Scene verlangt eine realisti-

sche Musik ; diese Forderung ist unumgÃ¤nglich, wenn die

Scenerie nicht ein stummes und sinnloses Spiel bleiben

soll. HÃ¤ndel's Musik mUssle hier einfach gestrichen und

durch eine andere ersetzt werden. Selbst der Gesang der

Semele kÃ¶nnte dann nicht mehr stehen bleiben; die na-

turtreue, Blitz und Donner darstellende Begleitung wÃ¼rde

sie selber aufraffen und dadurch ihrem GesÃ¤nge einen

ganz anderen Charakter verleihen. Von einem lebenden

Componislen in Musik gesetzt, wÃ¼rden hier sodann das

instrumentale und das vocale MundstÃ¼ck fortÃ¼simo gegen

einander arbeiten. Aber wir wollen einmal annehmen,

dass die Aufgabe nicht einem vocalisch Verwahrlosten

vom Kaliber Rubinstein's, sondern einem Solchen in die

HÃ¤nde fiele, der von guten Meistern eine zweckentspre-

chende Verwendung musikalischer Mittel gelernt hat: hier

kÃ¶nnte er doch mit dem besten Willen nicht anders als

bttbnenmÃ¤ssig schreiben und dÃ¼rfte nicht wagen, mit so

einfachen Mitteln so tief greifen zu wollen, wie HÃ¤ndel;

nicht diesen dÃ¼rfte er sich zum Muster nehmen, sondern

diejenigen Operncomponisten, deren Werke noch gegen-

wÃ¤rtig die Buhne beleben. Zieht ein Gewitter heran, so

muss der Musiker mit dem Maschinisten Hand in Hand

gehen; in der Bedeutung ist es zwar Zeus im Gewitter

oder Zeus als Gewitter, aber in der Wirklichkeit oder

im Bereiche der BÃ¼hnenmÃ¶glicbkeit ist es nur ein Gewit-

ter, welches als PhÃ¤nomen mit allen seinen natÃ¼rlichen

Kennzeichen uns vorgefÃ¼hrt werden muss. Semele wird

durch dasselbe vernichtet; wollte sie nun in dem herauf-

ziehenden Unwetter das singen, was sie bei HÃ¤ndel singt,

so wurde sie bis zur LÃ¤cberlichkeil unverstÃ¤ndlich wer-

den. Sie muss nolhwendig gegen das Ereigniss ankÃ¤mpfen,

muss Ton gegen Ton setzen, wenn sie noch irgendwelches

Interesse fÃ¼r uns behalten soll. Und was wÃ¤re das End-

resultat? Jede Spur von IdealitÃ¤t, welche uns das Orato-

rium so voll bewahrt ,â�¢ wÃ¤re hier eingebÃ¼sst; statt der

SchÃ¶nen, die vermessen den Gott als Gott umarmen will

und dadurch vernichtet w ird, hÃ¤tten wir hier eine, welche

der natÃ¼rliche Blitz erschlÃ¤gt, das natÃ¼rliche Feuer ver-

sengt! â�� Wir haben diesen Fall hier so eingehend be-

sprochen, weil wir daraus mit einigem Nachdruck die

Wahrheit demonslriren mÃ¶chten, dass mit der Ueber-

Iragung eines Kunstwerks auf eine ihm von Haus aus

fremde Scene, also namentlich mit einer Ceberlragung des

Oratoriums auf die BÃ¼hne, sich nothwendig auch die Aus-

drucksmiltel und schliesslich ebenfalls die Charaktere

Ã¤ndern mÃ¼ssen. Es bleibt nicht mehr dasselbe Werk, es

wird ein anderes. Wer besonnen ist, wird daher nichts

unternehmen kÃ¶nnen,-was sich zuletzt doch als unmÃ¶glich

ausweist. Gesetzt also, man fÃ¤nde Gefallen an einem Vor-

wurfe fÃ¼r die BÃ¼hne, wie die Geschichte der Semele ihn

darbietet, so wÃ¼rde nichts Ã¼brig bleiben, als ihn neu zu

componiren. Hierbei fÃ¤nde man vielleicht eine passende

Form auch fÃ¼r die anscheinend schwierigen Scenen, selbst

fÃ¼r die schwierigste, diese lelztbesprochene Scene mit

Semele's Untergang â�� wir wollen hierÃ¼ber nicht abspre-

chen, sondern die MÃ¶glichkeit offen halten selbst da, wo

wir den Weg nicht sehen. Aber soviel ist gewiss, dass

diese Buhnenform in keinem Falle mehr die HÃ¤ndel'scbe

sein kÃ¶nnte Dieses Werk des Oratorienmeisters daher auf

die BÃ¼hne Ã¼bertragen, wÃ¼rde, wenn es mehr sein sollte

als ein Gemisch von unbehÃ¼lflichcr Aclinn und steifen

Scenen, eine Verheerung und Verflachung desselben zur

Folge haben, gegen welche die Versuche Mosel's als Kin-

derspiele erscheinen mÃ¼ssten. Dies ist um so merkwÃ¼r-

diger und lehrreicher, weil in der Semele halbe und ganze

Sceneu sind, welche sich auf der BÃ¼hne nicht viel anders,

und zum Theil vielleicht wirksamer, ausnebmen wÃ¼rden,

als im Concertsaal. Aber alle entscheidenden Stellen, in

denen Geist und Charakter des Gegenstandes zu Tage tre-

ten, entziehen sich der BÃ¼hne; sie sind nicht dramatisch,

sondern malerisch gebalten; nicht das Auge des Zu-

schauers, sondern die Phantasie des HÃ¶rers soll sich die

scenischen Bilder dazu gestalten.

(Forlsetzung folgt.)

Beethoveniana.

Mittlioilunsreii TOD (jnsla* Noltttbohm.

XXIX.

(Schluss der Â»Metronomischen BezeichnungenÂ«.)

Im Jahre 18(7 erschien bei S. A. Sleiner u. Comp.in Wien

ein kleines Heft unter dem Titel: Â»Bestimmung des musika-

lischen Zeitmaasses nach MÃ¤lzel's Metronom. Erste Lieferung.

Beethoven. Sinfonien Nr. <â��g und Septett von dem Autor

selbst bezeichnetÂ«. (Verlagsnummer: J8H.) Das Heft enthÃ¤lt

also die Bezeichnung der Werke Op. SO, 11, 36, 65, 60, 67,

68, 9S und 93. SSmmlliche Bezeichnungen sind in die Breit-

kopf und HÃ¤rlel'sche Gesammt-Ausgabe der Werke Beethoven'Â«

aufgenommen worden. Die Tempo-Bezeichnungen der ersten

acht Symphonien sind auch abgedruckt in einer Beilage zur

Leipziger Allg. Musik. Zeltung vom U. December 4817 mit



der Ueberscbrift: Â»Die Tempo's sÃ¤mmtlicher SSlze aller Sym-

phonien des Herrn L. v. Beethoven, vom Verfasser selbsl nach

Maelzels Metronom bestimmtÂ«. Eine AnfÃ¼hrung der Tempi ist

also hier Ã¼berflÃ¶ssig. *)

Bald darauf (spÃ¤testens 48(9) erschien als Fortselzung ein

zweites Heft. Leider ist uns ein Exemplar davon nicht zugÃ¤ng-

lich geworden. Wir haben davon nur Kenntnis* durch ein von

Steiner u. Comp. im Jahre (823 ausgegebenes Verlags-Ver-

zeichniss und dann durch Andeutungen, die sich an einigen

Orten zerstreut finden. In jenem Verlags-Verzeichniss sind

beide Hefte unter der Rubrik Â»Zeitmaass-Verzeichnisse nach

MÃ¤lzel's Metronomen angefÃ¼hrt wie folgl:

Â»Beelhoven, L. v., Sinfonien Nr. 4â��8, (. Lieferung 40 x.

â�� , Quartetten u. Quintetten Nr. 4 â�� ((,

J. Lieferung .' 40 x.Â«

Das zweite Heft enthielt demnach die metronomische Bezeich-

nung der Streichquartette Op 48, 69, 74 und 95, wahrschein-

lich auch die der beiden Quintette Op. 4 und J9. Einiges aus

beiden Heften wurde aufgenommen in ein Â»Thematisches Ver-

teichniss. der Inslrumental-Compositionen Beelhoven's, wel-

ches im Jahre (8(9 bei Friedr. Hofmeisler in Leipzig erschien

mit dem Beisatz: Â»Mit dessen eigenen Tempobezeichnungen

nach MÃ¤lzl's MetronomeÂ«. Die metronomischen Bezeichnungen

der Quartette, 'die sich hieraus und aus anderen zum Theil ge-

schriebenen Vorlagen gewinnen Messen, stellen wir, wenn auch

unvollstÃ¤ndig und mit Zweifeln an der Richtigkeit einiger An-

gaben, hier zusammen.

Quartett in F-dur, Op. (8 Nr. (. Erster Satz: Allegro con

64.

Quartett in G-dnr, Op. (8 Nr. 2. Ersler Satz: Allegro

J = 96.

Nr. 18. 139

Quartett in D-dur, Op. (8 Nr. 3. Erster Satz: Allegro

brio J

â�¢) Hier ist Etwas gegen Schindler vorzubringen. Beethoven hat

dem zweiten Satz der Symphonie in A-dur die Bezeichnung: â�¢Alle-

yretlo , = 76Â« gegeben. Schindler erzahlt nun S. S10 der ersten

Ausgabe seiner Biographie: .Bei einer der AuffÃ¼hrungen dieser Sym-

phonie (in A-dur) in den letzten Lebensjahren Beethoven's bemerkte

dieser mit Unwillen, dass dieser Satz [AUegreUo] ungemein rasch Be-

nommen, daher dessen Charakter ganz zerstÃ¶rt wurde Br glaubte

dem Vergreifen dieses Tempo dadurch abzuhelfen, wenn er es in

Zukunft mit -Andante qiuui AUegrettÂ» bezeichne, mit BeifÃ¼gung des

Metronoms J = 80, wie ich es in seinem Notaten-Buche angezeigt

besitze.. Schindler widerspricht sich hier selbst. Offenbar bedeutet

â�¢Andante quati AUtgrttio. ein langsameres Zeitmaass als -Allegntlo- â�¢

umgekehrt schlagt aber ein Metronom, wenn er auf 80 gestellt wird

schneller als wenn er auf 7Â« gestellt wird. Schindler scheint den

Widerspruch spater bemerkt zu haben; denn in der dritten Ausgabe

seiner Biographie hat er die Sache anders dargestellt. Dass aber

auch diese Darstellung nicht richtig ist, ist frÃ¼her (Beethoveniana X)

nachgewiesen worden. Wahr an der Sache mag sein, dass Beethoven

sich den Salz langsamer dachte als er ihn auffÃ¼hren hÃ¶rte und dass

er sich in diesem Sinne aussprach. Dass Beethoven selbst den Satz

in eiuem relativ langsamen Tempo nahm, das gehl u. a. ans einem

Bericht in den Wiener Â»FriedensblatternÂ« vom 6. December 484*

Ã¼ber ein von Beethoven geliehenes Concert hervor, wo von dem Salz

als -einem einfachen Adagio aus A-mollÂ« die Rede isl, was wohl nicht

zu erklÃ¤ren wÃ¤re, wenn das StÃ¼ck auf den Berichterslalter Dicht den

Eindruck eines Adagios gemachl hÃ¤tte. In einem Bericht in der Leip-

ziger Allg. Mus. Zeitung, Bd. XVI, Nr. 4, wird von dem Salze als

von einemt-Andantt- gesprochen. Auch nahm L. Spohr, der bei den

ersten Auffuhrungen der Symphonie unter Beelhoven's LeitunÂ« im

December 48(J mitwirkte, den Satz in einem ziemlich langsamen

Tempo. In der. Neuen Zeitschrift fÃ¼r Musik, vom Jahre mo wird

(S. 480) das von ihm genommene Zeitmaass mit Â«Jf M J = 7S. an-

gegeben. Das ist die langsamste von allen vorhandenen Bezeich-

nungen. Die schnellste Bezeichnung (II. M. J = 88) aber ist die in

der bei T. Haslinger in Wien erschienenen Partitur, was einer an-

deren, frÃ¼her oben mitgeteilten Behauptung Schindler's gegenÃ¼ber

hier nebenbei als Beweis gellend gemacht werden kann dass die in

genannter Partitur enthaltene Bezeichnung nicht von Beethoven her-

rÃ¼hren kann.

Erster Satz: Allegro ma

Erster Satz: Allegro

J- Â«"â�¢

Quartett in C-moli, Op. 48 Nr. 4.

non tanto J = 84.

Quartett in A-dur, Op. 48 Nr. 5.

j. = 104.

Quartett in B-dur, Op. 4 8 Nr. 6. Erster Salz : Allegro con

brio o = &0.

Quartett in F-dur, Op. 59 Nr. 4. Erster Satz: Allegro

J = 88. Zweiter Salz: Allegretto vivace e sempre schenando

J. = 56. Dritter Salz: Adagio molto e mesto ^ = 88. Vierler

Salz: Allegro (beim Theme nase] J = 416; Adagio ma non

troppo (Takl 49 vor Schluss) j* = 69; Presto (Takl 9 vor

Schluss) J = 9Â».

Quartett in E-moll, Op. 59 Nr. J. Erster Satz: Allegro

J. = 84. Zweiler Satz: Molto Adagio J =60. Dritter Satz:

Allegretto J. = 69. Vierler Salz: (Finale) Presto a = 88.

Quartett in C-dur, Op. 59 Nr. 3. Erster Salz: (Introdu-

zione) Andante con moto J= 69 ; Allegro vivace l = 88.

Quartett in Es-dur, Op. 74. Erster Satz: Poco Adagio

J = 60; Allegro ^ = H. Zweiter Salz: Adagio ma non troppo

/l = 72. Driller Salz: Presto l = 400; ftu presto quasi

prestissimo a. = 400. Vierter Saiz: Allegretto con Variaxioni

J =Â» (00; Un poco piu vivace (zu Anfang der letzten Variation)

J = 76 ; Allegro (die letzten 4 4 Takte) J = 84.

Quartett in F-moll, Op. 95. Erster Satz: Allegro con brio

J = 92.

Nun lassen sich noch folgende Werke namhaft machen.

Neunle Symphonie, Op. (25. Beethoven schickte dem Ver-

leger die metronomische Bezeichnung, als die Partilur schon

erschienen war, am (3. October (826. VerÃ¶ffentlicht wurden

die Tempi in der Â»CSciliaÂ«, Bd. 6, S. 458.

Fuge fÃ¼r fÃ¼nf Streichinstrumente, Op. (37. Beethoven hat

das Tempo im Aulograpb so bezeichnet: Allegretto J. = 63.

Sonate fÃ¼r Pianoforte in B-dur, Op. (06. Beethoven ver-

sah die (8(9 bei Artaria in Wien erschienene Ausgabe mit

metronomischer Tempobezeichnung. Auch theilt er letztere

F. Ries*) mit in einem Briefe vom 16. April 1819.

Meeresstille und glÃ¼ckliche Fahrt, Op. 142. Eine revidirle,

zum Stich bestimmte Abschrift bat zu Anfang von Beelhoven's

Hand die Bezeichnung : >j = 84 Maelzels MetronomÂ«.

Opferlied, Op. ui1'. In einer im Archiv der Gesellschaft

der Musikfreunde in Wien befindlichen geschriebenen Partitur

findet sich zu Anfang von fremder Hand die Bemerkung: Â»Jf.

it. J = 66 nach des Verfassers AngabeÂ«.

Gesang der MÃ¶nche fÃ¼r drei MÃ¤nnerstimmen. Das Aulo-

graph hat angeblich die Bezeichnung: Â»Jf. M. J* = (26Â«.

Abendlied unterm gestirnlen Himmel (fÃ¼r eine Singstimme

mil Pianoforle-Begleilung). Das Aulograph bat die Bezeich-

nung: j = 76.

Resignation â�� Â»Lisch aus mein LichtÂ« u. s. w. (Lied fÃ¼r

eine Singslimme mit I'ianoforte-Begleitung). Der erste Druck

hat die metronomische Bezeichnung: , = 76.

Canon auf MÃ¤lzet und seinen Metronom â�� Â»Ta ta ta taÂ« etc.

Schindler bat (vgl. seine Â«BiographieÂ«, 3. Aufl. I, 495) diesen

Canon mit der Bezeichnung Â»Jf. Jf. 7J = J*1Â« und mit der

Bemerkung verÃ¶ffentlicht, Beethoven habe ihn im FrÃ¼hjahr

4841 Â»improvisirtÂ«. Hier liegt ein Anachronismus vor. Im Text

des Canons kommt das Wort Â»MetronomÂ« wiederholt vor; auch

kann die Tempo-Bezeichnung nur auf MÃ¤lzel's Metronom ge-

â�¢) S. dessen .NotizenÂ« S. 448.
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deutet werden. Nun gab es aber im Jahre 4842 noch keinen

Â»Metronom*; wenigstens hiess der Taktmesser, mit dem sich

MÃ¤lzel damals beschÃ¤ftigte, nicht so. Der Taktmesser, mit dem

er sich damals beschÃ¤ftigte, hiess Â»ChronometerÂ«. Der Metro-

nom und sein Name kam erst im Jahre 1845 auf.*) Nun ist

es wohl mÃ¶glich, dass Beethoven den Canon in anderer Form

im Jahre 4842 niedergeschrieben hat; seine gegenwÃ¤rtige

Form kann er aber frÃ¼hestens <8I5 erhalten haben. Damit

lÃ¤sst sich auch die Mittheilung Schindler's (S. < 97), er sei um

4818 durch Abschrift in dessen Besitz gekommen, in Einklang

bringen.

Beethoven wollte auch die zweite Messe metronomisch be-

zeichnen. Er schreibt wiederholt davon an den Verleger Schott

in Briefen vom October 4826 bis Februar 4827, scheint aber

nicht zur AusfÃ¼hrung seines Vorhabens gekommen zu sein.

Die Zahl der von Beethoven metronomisirten Werke ist,

wie diese Zusammenstellung zeigt, nicht so unbetrÃ¤chtlich, wie

Schindler angiebt. Dass von allen Werken nur ein verhÃ¤ltniss-

mÃ¤ssig kleiner Theil bezeichnet ist, ist wohl zum Theil aus der

besonderen Beschaffenheit mancher Composltionen, bei denen

des oft wechselnden Tempos wegen eine Melronomisirung nicht

gut durchfÃ¼hrbar ist, zum Theil aus der ganzen kÃ¼nstlerischen

Natur Beethoven's zu erklÃ¤ren. Es wird berichtet, dass zur

Zeit, als der Metronom erfunden war, Beethoven seine Com-

positionen mit einer gewissen Taktfreiheit vortrug und vorge-

tragen haben wollte.**) Da ist es denn wohl denkbar, dass es

ihm nicht immer zusagte, fÃ¼r etwas Schwankendes eine feste

Formel zu suchen und dass er auch mit Absicht bei manchen

Werken eine metronomische Bezeichnung wegliess.

Man wird einen Theil der metronomischen Tempo-Bestim-

mungen Beethoven's dem Charakter der bezeichneten StÃ¼cke

nicht ganz angemessen finden. So erscheinen uns namentlich

einige symphonische SÃ¤tze zu schnell metronomisirt.***) Viel-

leicht ist die Erscheinung durch die Annahme erklÃ¤rbar, Beet-

hoven habe die Melronomisirung am Claviere vorgenommen

und sei hier zu Angaben gekommen, die er im Concertsaal

schwerlich vertreten wÃ¼rde. Immerhin kÃ¶nnen die vorhandenen

Bezeichnungen vor Missgriffen schÃ¼tzen und in zweifelhaften

oder streitigen FÃ¤llen einen Anhaltspunkt bieten. Wenn wir

z. B. Ã¼ber das Tempo des zweiten und dritten Satzes der ach-

ten Symphonie In Zweifel sind und meinen, der zweite Satz

mÃ¼sse, als eigentliches Scherzo der Symphonie, verhÃ¤llniss-

mÃ¤sslg rasch, und der dritte Salz, als Gegensatz des Scherzos,

langsam genommen werden: so verschafft uns der Metronom

den schlagenden Beweis, dass Beethoven sich die Viertelnoten

im zweiten Satz (Allegretto scherzando J* = 88) beinahe drei-

mal langsamer dachte als die Viertelnoten im dritten Satz (Tempo

dt Itenuttto J = 426), dass also der zweite Satz der lang-

â�¢ ID der Wiener Modenzeitung vom October 4848 findet sich

S. 186 eine Correspondenz ans Paris, worin es beisst: Â»Herr Miilzel

arbeitet on einem neuen Instrument, welches er SUtronome nennU.

In der Wiener allg. musik. Zeitung vom 33. October 4847 werden

Â»MÃ¼lzel'sche Metronome* als eine Â»neue ErfindungÂ« zum Verkauf an-

gezeigt. In der frÃ¼her angefÃ¼hrten kleinen Schrift 'Nolict tw le Me-

tronome* heisst es S. * : *Le MitronomÂ» eil connu depuÃ¼ 4845*. Auch

ist auf allen Malzer sehen Metronomen, die wir gesehen haben, die

Jahreszahl 4845 angebracht.

â�¢â�¢) Schindler erzÃ¤hlt (Biogr., 4. Ausg. S. Â»Â»8}: Â»Was ich selbst

von Beethoven vortragen hÃ¶rte, war mit wenig Ausnahme stets frei

alles Zwanges im Zeilmaasse; ein Tempo rubato im eigentlichsten

Sinn des Worts â��. Seine filteren Freunde versicherten, dass er diese

Vortragsweise erst in den ersten Jahren seiner dritten Lebensperiode

(von 4 81B oder 4845 an) angenommenÂ». Vergl. auch C. Czerny's

Pianoforteschale, 4. Theil, S. Â»4 ; Ries' Â»NotizenÂ» S. 406; 8. Ausgabe

von Schindler's Â»BiographieÂ» II, 316 CT.

**â�¢) Bei der gar schnellen Bezeichnung des letzten Satzes der vier-

ten Symphonie (AUegro ma mm troppo J = 80) ist wohl ein Fehler

anzunehmen.

samere ist. Beethoven's Bezeichnung des ersten Satzes der

fÃ¼nften Symphonie (AUegro con brio ' = 4 0 8) entkrÃ¤ftet auch

eine Mittheilung Scbindler's (Biogr., T. Ausg., S. 2i4), nach

welcher Beethoven fÃ¼r die ersten fÃ¼nf Takte ein langsameres,

nÃ¤mlich Â»dieses Tempo: J = 426, ungefÃ¤hr ein Andante con

motot, festgesetzt habe. Beethoven wÃ¼rde gewiss das wech-

selnde Tempo, wenn er es gewollt, bei der Metronomisirung

angegeben haben. *

Von den von Beethoven metronomisirten Ciavier -Compo-

sitionen lÃ¤sst sich nur die Sonate Op. 106 namhaft machen.

Wenn dieser Mangel fÃ¼hlbar sein sollte, so kann die von C.

Czerny im vierten Theil seiner Pianoforte- Schule unternom-

mene Bezeichnung der Werke fÃ¼r Pianoforte mit und ohne Be-

gleitung einigermaassen Ersatz bieten. Wenn auch nicht auf

authentische GÃ¼ltigkeit, so kann diese Bezeichnung doch An-

spruch auf einiges Vertrauen machen und dies namentlich bei

denjenigen Werken, von denen wir wissen, dass Czerny sie

entweder von Beethoven spielen hÃ¶rte oder unter seiner Lei-

tung sludirte.*) Czerny sagt (S. 35 und 424), er habe sich

bestrebt, nach seiner besten Erinnerung Ã¼berall durch den

M'alzel'schen Metronom Â»das Zeitmaass zu bezeichnen, welches

Beethoven selber zu nehmen pflegteÂ«. Wer C. Czeriiy persÃ¶n-

lich und seine vorzÃ¼glich auf das Praktische gerichtete Natur

gekannt hat, .der wird ihm, was auch Andere (z. B. Schindler,

Biogr. II, 236 ff.) gegen ihn sagen mÃ¶gen, die FÃ¤higkeit, sich

ein gehÃ¶rtes Tempo fest einzuprÃ¤gen, zugetraut und die Sicher-

heit bemerkt haben, dieser In derartigen, von aussen fassbaren

musikalischen Dingen zeigte.

Auch der Erfinder des Metronoms kann als Bezeichner

herangezogen werden. Beethoven bat bekanntlich im Jahre

4843 fÃ¼r MÃ¤lzel's Panharmonikon (ein mechanisches Orchester,

aus 720 Pfeifen bestehend u. s. w.) ein StÃ¼ck Schlacht-Sym-

phonie (genauer: Sieges-Symphonie) geschrieben.**) SpÃ¤ter

hat er das StÃ¼ck fÃ¼r Orchester bearbeitet und in seine Â»Schlacht

bei ViltoriaÂ« (Op. 9l) aufgenommen, wo es onit einer vorge-

setzten kurzen Einleitung von acht Takten die zweite Abthei-

lung (oder Sieges-Symphonie) bildet. In dem Manuscript, wel-

ches die fÃ¼r Ma'lzel bestimmte Bearbeitung enthÃ¤lt, finden sich

von fremder, aber ohne Zweifel von MÃ¤lzel's Hand folgende,

auch auf die Bearbeitung fÃ¼r Orchester anwendbare metrono-

mische oder vielmehr chronometrische***) Bezeichnungen:

beim AUegro con brio (Breitkopf und HÃ¤rtel'sche Partitur der

Â»Schlacht bei ViltoriaÂ« S. 49): J = 428.

- Andante graziÃ¶se (Partitur S. 56): J = 92.

- Tempo dt Menuette moderato (Part. S. 65) : J = 96.

- AUegro (Part. S. 68) : J. = 420.

Unwahrscheinlich ist es nicht, dass diese Tempi nach Beet-

hoven's Angabe beigefÃ¼gt wurden.

*) Zu diesen Werken gehÃ¶ren die Sonaten Op. 43, Op. 4Â» Nr. 4

und l, Op. t8, Op. $4 Nr. l, Op. 404; das Trio Op. 97; die Concerte

in C-dur, C-moll, G-dur und Es-dur; die Phantasie mit Choru. a. m.

") Vgl. Scbindler's Â»BiographieÂ», l. Aufl. I, 185; II, 3(4 ; Â»The-

matisches Verzeichnis* der im Druck erschienenen WerkeÂ» Beet-

hoven's, 1. Aufl. S. 88.

â�¢**) Zur Zeit der Bezeichnang (4848) hiess MÃ¤lzel's Taktmesser

noch Chronometer. Die Scala des Chronometers war aber ebenso

wie die des spateren Metronoms auf die Tbeilung einer Minute be-

grÃ¼ndet. Die Bezeichnung nach der einen oder anderen Maschine ist

also filr uns gleichbedeutend. â�� Eine Beschreibung des MÃ¤lzel'schen

Chronometers findet man in der Leipziger Allg. Musik. Zeitung vom

Jthre 4848 S. 785 und in der Wiener allg. musik. Zeitung vom Jahre

4841 S. Â«83. Vgi. auch die frÃ¼here NotÂ« beim Canon u. s. W.
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Beschreibung der Gtotthold'schen musikalischen

Bibliothek in KÃ¶nigsberg.

Wenn die musikalischen SchÃ¤tze der Vergangenheit nicht

verkommen sollen, so mÃ¼ssen zunÃ¤chst Einzelne dieselben

sammeln und durch Stiftung einer Bibliothek, oder Einverlei-

bung in eine bereits bestehende, aufbewahren. Erst wenn

solches geschehen ist, fangen auch unsere Ã¶ffentlichen Biblio-

theken an, Musikwerke zu sammeln, freilich noch immer so

spÃ¤rlich, kÃ¤rglich und kleinlich, dass die tlusikalien bei un-

seren Wissenschaftlern hÃ¶chstens den Rang von Stiefkindern

einnehmen. Eine solche VernachlÃ¤ssigung steht mit dem wirk-

lichen oder kaufmÃ¤nnischen Werlbe der Musik in grellem Wi-

derspruch , denn sie ist schon jetzt die theuerste Bibliolhek-

waare und wird gewiss noch eine Zeitlang im Preise steigen.

Was durch einzelne MÃ¤nner zur BegrÃ¼ndung der grÃ¶ssten

vorhandenen musikalischen Bibliotheken geschehen ist, wird

zum Theil den Lesern bekannt sein. Den Namen PÃ¶lchau,

Gerber, Naue, Fuchs u. s. w. reiht sich jetzt der Gotthold's

an, den il\> meisten bei dieser Gelegenheit wohl zum ersten

Mal vernehmen. Dr. Friedrich August Golthold starb zu KÃ¶-

nigsberg am 25. Juni 1858 als Direclor des dortigen Friedrich-

Collegiums und h.-u sich durch sein pÃ¤dagogisches Wirken, wie

durch seine schriftstellerische ThÃ¤tigkeit einen bedeutenden

Namen gemacht. Â»Seine Bibliothek, welche Ã¼ber 25,000 Num-

mern (circa 55,000 BÃ¤nde) umfasst, ging nach testamenta-

rischem BeschlÃ¼sse in die kÃ¶nigl. und UniversitÃ¤tsbibliothek

daselbst Ã¼ber, wo sie als ,Gottholdiana' aufgestellt ist und be-

sonders verwaltet wird. Den werthvollslen Bestandteil der-

selben bildet unstreitig die musikalische Sammlung.Â« So

der Verfasser des hier unten angezeigten Werkes.

Was nun diese Bibliothek jetzt zu einer fÃ¼r alle musika-

lischen Kreise besonders merkwÃ¼rdigen und werthvollen macht,

ist eben das Hervortreten einer Beschreibung derselben, die in

ihrer Art durchaus einzig dasteht:

Die musikalischen SchÃ¤tze der kÃ¶niglichen und

UniversitÃ¤ts-Bibliothek zu KÃ¶nigsberg in Pr. aus dem

Nachlasse Friedrich A u gust Gotthold's nebst Mit-

tbeilungen aus dessen musikalischen TagebÃ¼chern. Ein

Beitrag zur Geschichte und Theorie der Tonkunst von Jos.

Mueller. Bonn, bei Adolf Marcos. 1870. Erste Liefe-

rung: <68 Seiten in 4. Ladenpreis i Tlilr., Subscrip-

tionspreis l Thlr. 10 Ngr.

Dem Verfasser wurde vor zwei Jahren eine Cuslosslelle an

der genannten Bibliothek Ã¼bertragen, und fasste er damals, von

dem Oberbibliothekar Professor Dr. Carl Hopf auf die werth-

vollen SchÃ¤tze aufmerksam gemacht, den Entschluss, dieselben

bibliothekarisch genau aufzunehmen und durch Publicalion des

Verzeichnisses der musikalischen Welt bekannt und leicht zu-

gÃ¤nglich zu machen. Durch anderweitige dringende Arbeiten

wurde dies zunÃ¤chst verzÃ¶gert, dann aber traten Misshelligkei-

ten mit dem Bibliothekar (nicht mit dem genannten Oberbiblio-

thekar) hindernd dazwischen, welche auch endlich Herrn

Dr. MÃ¼ller seine Stellung verleideten. Bevor er jedoch dieselbe

aufgab, in den letzten beiden Monaten seiner Anwesenheit in

KÃ¶nigsberg (Mai und Juni (869), benutzte er jeden freien

Augenblick um seinen Entschluss zur AusfÃ¼hrung zu bringen,

und die Frucht angestrengter mÃ¼hevoller Arbeit liegt nun in

dem gegenwÃ¤rtigen Werke vor uns. Unter anderen UmstÃ¤n-

den, bei einer gesicherten dauernden Stellung an der dortigen

Bibliothek, eine dankbare Aufgabe fÃ¼r die Mussestunden, wurde

das Werk nun eine Arbeit voll MÃ¼he Plage und Verdruss. Was

dazu gehÃ¶rt, eine solche Arbeit zu Stande zu bringen , wenn

ein Vorgesetzter vielleicht aus unschuldiger Zerstreutheit BÃ¼cher

und Zettel versteckt, kann man sich leicht denken. Nur die

grÃ¶sste Liebe zur Sache und das Bewusstsein, hiermit eine Auf-

gabe auszufÃ¼hren, zu deren LÃ¶sung die wirkliche BefÃ¤higkeit

vorhanden war, konnten Herrn MÃ¼ller veranlassen bei seinem

Werke auszuharren.

Doch nicht dies ist der Grund, wesshalb wir obige Be-

schreibung als eine Publicalion bezeichneten, welcher kein

Ã¤hnliches Werk an die Seite gestellt werden kann; denn bei

der Beurtheilung eines literarischen Productes kann doch

schliesslich wenig auf die persÃ¶nlichen MÃ¼hen und Schicksale

des Autors und muss endlich alles auf die Leistung selbst

ankommen. In dieser Hinsicht nun ist der Katalog des Herrn

Verfassers das erste bibliographisch-musikalische Werk, wel-

ches, von einem bibliothekarischen Fachmanne verfasst, den

Anforderungen der Wissenschaft wirklich genÃ¼gt.

Was uns bisher an Hand- und HÃ¼lfsbÃ¼chern vorlag und

sich theilweis eines ziemlichen Ansehens erfreute, war denen,

welche es bei rein wissenschaftlichen Arbeiten zu Rathe ziehen

mussten, in seiner DÃ¼rftigkeit allerdings nur ein trauriger Be-

leg des niedrigen Zustandes, in welchem die Musik sich befin-

det, verglichen mit den Ã¼brigen Kunstwissenschaften. Selbst

das, was MusikalienhÃ¤ndler zu Handelszwecken unternahmen,

blieb weit hinter den sonstigen bucbhÃ¤ndleriscben HandbÃ¼chern

zurÃ¼ck; man vergleiche nur die Hofmeister - Whistling'scben

Kataloge, die alleinigen Verzeichnisse der musikalischen Publi-

cation der letzten siebzig Jahre, mit den schÃ¶nen BÃ¼cherkata-

logen von Kayser und Heinsius. Ein zusammenfassendes Ver-

zeichniss der musikalischen Literatur ist von anderer als musik-

hÃ¤ndleriscber Seile auch garnicht unternommen. Ueber die

Schriften haben wir in Forkel's Â»Literatur der MusikÂ« eine

redliche, aber in bibliothekarischer Hinsicht ganz dilettantisch

angelegte Zusammenstellung, welche in der Ueberarbeitung

und Erweiterung durch C. F. Becker nur noch dilettantischer

geworden ist. An ein allgemeines Musikverzeicbniss wagte sich

Niemand. Derselbe C. F. Becker brachte aber eine Zusammen-

stellung sÃ¤mmtlicher ihm bekannt gewordener Musiktitel des

(6. und <7. Jahrhunderts zusammen in'dem Buche Â»Die Ton-

werke des Ui. und 47. Jahrhunderts, oder systematisch chro-

nologische Zusammenstellung der in diesen zwei Jahrhunderten

gedruckten MusikalienÂ« (Leipzig <847{, welches bei seinem

Erscheinen viele Anerkennung fand, auch in bibliothek-wissen-

schaftlichen Zeitschriften, weil nirgends etwas Besseres vor-

handen und daher fÃ¼r eine wirkliche Beurtheilung Ã¼berhaupt

kein Maassstab gegeben war. Man sagt nicht zu viel, wenn

man es kurzweg ein unbrauchbares Werk nennt; nicht einmal

zu einer annÃ¤hernden AbschÃ¤tzung des in den verschiedenen

FÃ¤chern Gedruckten kann es dienen, weil bei keiner einzigen

Abtheilung eine wirkliche Durcharbeitung stattgefunden hat,

sondern alles auf gut GlÃ¼ck planlos zusammengerafft ist. Der

verstorbene Dehn in Berlin fÃ¼hlte als Gustos der musikalischen

Abtheilung der k. Bibliothek wie auch als bibliographischer

Sachkenner diesen Mangel sehr wohl und wÃ¤re in seiner Stel-

lung auch ganz der Mann gewesen, die LÃ¼cke auszufÃ¼llen.

Der Mangel eines Katalogs der ihm anvertrauten SchÃ¤tze mnsste

ihm ohnehin eine solche Arbeit nahe rÃ¼cken: und er gedachte

denn auch ein Verzeichniss der Berliner Musikwerke zu ver-

Ã¶ffentlichen in der umfassenden VollstÃ¤ndigkeit, wie ein sol-

ches nun von der Gotthold'schen Sammlung durch Herrn Dr.

MÃ¼ller zu Stande gebracht ist. Aber Dehn hatte seine Eigen-

IhÃ¼mlichkeiten. Eigentlich fesselte ihn nur das kleine Gebiet

der Wiegendrucke, und was weit Ã¼ber das 46. Jahrhundert

hinausging, hatte Ã¼berhaupt kein Interesse mehr fÃ¼r ihn. Doch

arbeitete er mit grossem Fleisse an seinen Zetteln weiter und

fÃ¼llte ein KÃ¤stchen nach dem Ã¤ndern. Aber immer traten seine

Neigungen stÃ¶rend dazwischen; beim Aufnehmen der BÃ¼cher

vertiefte er sieb in die Vorreden, machtÂ« auf seinen Zetteln

AuszÃ¼ge daraus oder gab die Bemerkung zum Besten, dass die

Vorrede nichts Besonderes enthalte u. dgl., was er doch nicht
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wissen konnte, da eine alte Vorrede fÃ¼r einen bestimmten ein-

zelnen Zweck oft etwas sehr Besonderes enthalten kann. Mit

anderen Worten : er verwechselte die antiquarisch-musikalische

Beschreibung mit der bibliothekarischen ; in der ersteren war

er bewandert, in der letzteren nicht, und daran lag es, dass

seine Catalogisirung sich ins Unendliche ausspann und mit jedem

folgenden Schrille von dem Ziele sich nur weiter entfernte.

Wie gern hallen jÃ¼ngere KrÃ¤fte, die bei dem Hangel eines Ka-

talogs fÃ¼r ihre Studien keine Uebersicht des Inhaltes der kgl.

musikalischen Bibliothek gewinnen konnten, sich ihm beihel-

fend zur VerfÃ¼gung gestellt! Aber die Aufgabe dÃ¼nkte ihm so

eigentÃ¼mlich, dass nur er allein sie ausfÃ¼hren durfte. Im letz-

ten Grunde lag dies daran, dass er, wie ich schon angedeutet

habe, kein Bibliothekar, sondern ein Antiquar war. Auch auf

ihn passt, was der Herr Verfasser von einem Ã�ndern sagt:

seine Liebhabereien waren vielfach ganz unbibliothekarischer

Natur. Die Druckwerke der beiden letzten Jahrhunderte gleich

denen der frÃ¼heren Zeiten genau zu Buch zu bringen, wÃ¤re

ihm nie zu Sinn gestanden. Eine komische Alfanzerei von Or-

lando Lasso aus dem Hl. Jahrhundert konnte ihn in EntzÃ¼cken

versetzen und zu einer langen Beschreibung anregen; fÃ¼r eine

komische Operette von Hiller aus dem 48. SSculo wÃ¼rde er,

wenn Ã¼berhaupt, nur widerwillig ein Zellelchen geopfert

haben, â�� und ehe er Werke jÃ¼ngsten Datums, z. B. die be-

kannte vierbÃ¤ndige Compositionslehre von seinem Alters- und

Stadtgenossen Professor Marx, bibliothekarisch genÃ¼gend auf-

genommen halle, wÃ¼rde er sich lieber Gott weiss was zu leide

getban haben. So hat denn Dehn's Arbeit vor der Hand weiter

keinen Nutzen geschafft, als dass sie denen, welche dieselbe

entstehen sahen, Respect einflÃ¶ssle vor dem riesigen Kleisse.

Das eben ist der beste Beweis eines wirklichen Katalogs,

einer fachmÃ¤nnisch-bibliothekarischen Arbeit, dass der Verfas-

ser durchaus keinen Unterschied kennt zwischen All und Neu,

sondern dem Werke von gestern in der Beschreibung densel-

ben Platz angedeihen lÃ¤sst, welchen es neben dem Ã¤lteren auf

dem BÃ¼cherbrei einnimmt. Manchem mag es, an die bisherige

dilettantische Einseiligkeit gewÃ¶hn), zuerst auffallend erschei-

nen, dass das (835 erschienene Sammelwerk von Rochlitz

Â»Sammlung vorzÃ¼glicher GesangslÃ¼cke der anerkannt grÃ¶ssten

Meisten etc., mil welchem dieser Katalog beginnt, denselben

Raum einnimmt, wie das < 6 < l â�� < 617 publicirte grosse Promp-

tuarium von SchadÃ¤us. Aber so ist es richtig; das ist das Ver-

fahren d.es bibliothekarischen Fachmannes, der musikalisch-

antiquarische Grillen und Liebhabereien abweist.

Die ersle Ablheilung dieses Katalogs beschreibl die Sam-

melwerke; doch sind die einzelnen Compositionen, welche sich

in denselben finden, unier den betreffenden Meistern wieder

aufgefÃ¼hrt, wodurch die zweite Abiheilung eine alphabe-

tische Einrichtung erhielt und mil Recht. Den Rest dieser

zweiten Abtheilung, welche natÃ¼rlich den Haupttheil dieses

Katalogs bilde!, bringt die zweite Lieferung in etwa drei Mo-

naten nebst der drillen Abiheilung, enthaltend: Uebersicht der

theoretischen und historischen Werke, eine allgemeine syste-

matisch-historische Uebersicht, alphabetische Register der Mu-

sikdrucker, BuchhÃ¤ndler und Druckorte, sowie der angegebenen

Dichter, ferner BeitrÃ¤ge zur Geschichte der Musik in Preussen

und zum SchlÃ¼sse, als ErgÃ¤nzung der bereits gedruckten mu-

sikalischen Schriften Gollhold's, Millheilungen aus dessen mu-

sikalischen TagebÃ¼chern nebst einem kurzen Lebensabrisse

dieses Mannes nach dessen Selbstbiographie und Nachrichten

Ã¼ber die Entstehung seiner herrlichen Bibliothek.

KÃ¼r einen a l Ige mei nen Gebrauch hat dieser Kalalog natÃ¼r-

lich den Nachlheil, dass er kein allgemeiner ist, sondern iich den

SchÃ¤tzen einer einzelnen Bibliothek anschliesst. Aber dies isl auch

sein einziger Nacbiheil und Mangel. MÃ¶ge sich aber Niemand da-

durch abhalten lassen. ihn sich anzuschauen, denn in demselben

besitzt man den ersten wirklichen Anfang eines allge-

meinen musikalischen Katalogs. Alles, was hier aufgenom-

men ist, kann wohl berichtigt, von Druck- und anderen Fehlern ge-

sÃ¤ubert, braucht aber nicht zum zweiten Male verzeichnet zu werden,

sondern die Arbeit kann auf dem hier gelegten Grunde sielig fort-

schreilen. Man imiss zum Besten der Sache wÃ¼nschen, dass der Herr

Verfasser bald in die Lage kommen mÃ¶ge, seine Arbeit in diesem

Sinne forl- und (soweit es Ã¼berhaupt einem einzelnen Menschen

mÃ¶glich ist) zu Ende fuhren zu kÃ¶nnen. Sollte dieses der Fall sein,

so wurde ich dem Verfasser gelegentlich gern in KalaloganfÃ¤ngen

die Nolhbrucken zeigen, welche ich mir hie und da zu schlagen ge-

sucht habe ; dieConslruclion derselben Iriffl mil seinen Wegscbienen,

wie mirdtfucbt, merkwÃ¼rdig zusammen. Hiermit sei denn dieses

Werk Allen, weiche in die Lage kommen, Ã�ber musikalische Litera-

tur In der einen oder Ã¤ndern Beziehung sich Auskunft zu verschaf-

fen, dringend empfohlen. Ckr.

AuffÃ¼hrung eines italienischen Oratoriums In Bonn

Anno 1770. Den Notizen Ã¼ber AuffÃ¼hrungen der Bonner Hof-

kapelle in der Zeil des KurfÃ¼rslen Max Friedrich, welche Thayer

Beelhoven l S. 57 giebt, und die fÃ¼r einzelne Jahre nicht sehr er-

giebig sein konnten, sind wir im Stande noch eine AuffÃ¼hrung einet

Oratoriums aus dem Jahre 1770 beizufÃ¼gen, welche durch den da-

bei vorkommenden Namen Beethoven einiges Interesse erregt.

Der Titel des im Besitze des Herrn Fr. Gerhards in Bonn befind-

lichen Textbuches lautet so: S S. Opriano e Gitutina Martin, Oro-

torio roppretmloto oUa Carle Eleilorale per comnumdo di S. A E. E.

di Coloaia neÃ¼a Caretima dell' Anno 4 770. In Bonna ntUa ttamparia di

Kommerskirchen. Folgendes ist das Verzeichnis* der AUori:

Cipriano prima Uago, e pot penilenle

U Signor Chrittoph. Brandt.

S. Giutlina Vergnt La Signora Anna Varia Salomon.

EuseUo Sacerdott Christian*} oceulto

n Signor Ludov. van Beethnven.

AglaidÂ» Giovane pagano, amante dt S Gnutina

La Signora Anna Jacobina Salomon.

Virtuos* di CapeUa di S. A. E. E. di Colonia.

Das dreiactige Stuck bal ganz den Zuschnill des nach dem Muster

der opera teria ausgebildeten italienischen Oratoriums, es wechseln

vorzugsweise Recitative mit Arien, am SchlÃ¼sse des zweiten Actes

befindet sich ein Chor, am SchlÃ¼sse des dritten ein Ensemble. Be-

merkenswerlh isl, dass von demselben Oratorium ein Textbuch mit

franzÃ¶sischem Titel vorhanden ist, wovon wir bereits in dem Anhang

der Biographie (S. 3(0) Mittheilung machten; dieses tragt kein Da-

tum, aber statl Max Friedrich'* den Namen Clemens Augusl's, stammt

also aus der Zeit vor 4764. Die Wiederholung des Stuckes nach Ver-

lauf mehrerer Jahre in Bonn, und das Fehlen des Namens eines Com-

ponisten IBsst vielleicht vermulben, dass dasselbe von einem am

Orte selbst befindlichen KÃ¼nstler stammle; doch enthalten wir uns

hierÃ¼ber jeder Vermuthung. Dr. H. Deittrt.

Berichte. Nachrichten und Bemerkungen.

* Berlin. (400. AuffÃ¼hrung des Â«Don JuanÂ«.) Am Â»Â». April

wurde Don Juan im Opernhause zum tOOsten Male aufgefÃ¼hrt,

wozu ein volles Haus und gepulzles Publikum versammell war. Die

Oper war vollstÃ¤ndig neu inscenirl, Decoralionen und CostÃ¼me glÃ¤n-

zend und die AuffÃ¼hrung (Beiz: Don Juan, Krause: Leporello, Frau

v. Voggenbuber: Donna Anna, Frl. Brand: Elvira, Frau Lucca â�¢ Zer-

line) so gut, wie sie mit solchen KrÃ¤ften sein kann. Die neue Insce-

nirung bezieht sich aber nur auf die Aeusserlicbkeit. Dies ist frei-

lich fÃ¼r den, der weiss, wie unsere grossen Theater geleilet werden,

etwas SelbstverstÃ¤ndliches, aber in gegenwÃ¤rtigem Falle muss es

ausdrucklich gesagt werden, well ein auswÃ¤rtiger Leser leichl meinen

kÃ¶nnte, man habe diese festliche Gelegenheit in Berlin henutzl, uin

mit dem alten Adam aufzurÃ¤umen und die Ergebnisse jÃ¼ngster Be-

mÃ¼hungen um die SÃ¤uberung der Musik und die Herstellung einer

besseren Uebersetzung sich zu Nutze zu machen. Nichts von alle

dem. Man hatte den alten Rochlilz'schen Text nach wie vor beibe-

halten, nur war er von der Regie hie und da etwas ausgeflickt nach

Besserungseinfallen, die billig sind wie Jedermanns EinfÃ¼lle. Dass

durch Flickwerk ein alter Lappen nur um so rissiger wird, bedenkt

man nicht und von kÃ¼nstlerischen Pflichten muss man unseren

grossen Hoftheatern Ã¼berhaupt nicht sprechen. Nicht der Text von

Rochlitz isl beizubehalten und einiges Neue hineinzustecken, sondern

umgekehrt, die neue Gugler'sche Ueberselzung zu wÃ¤hlen, wobei

einige gelungene Stucke von Rochlilz, die einzelnen Sangern beson-

ders zu Munde stehen, immerhin beibehalten werden kÃ¶nnen, wenn

dadurch die Neuerung fÃ¼r den Moment erleichtert wird; denn es

giebt bei allen Uebersetzungen neutrale Stucke, und dem Rochlitz
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steht ein drastisch-populÃ¤rer Ausdruck zu Gebote, der hin und wie-

der ganz Â«mOrte ist. Ebenso bitte man die nun in Gugler'g Partitur

vorliegenden Aenderungen und Besserungen wenigstens ernstlich

prÃ¼fen sollen; es wÃ¤re gewiss von Erfolg gewesen. Aber so verstand

man die Feier der 400sten AuffÃ¼hrung nicht; man arbeitete fÃ¼r den

Moment in des Wortes verwegensler Bedeutung und speiste das Pu-

blikum zum Schluss mit einem pomphaften Tableau, welches der

Oper folgte und in lebenden Bildern um das Bild Mozart's Scenen

aus den wichtigsten Opern des Meisters vorfÃ¼hrte.

â�¢* Mttilgra. Wintersemester 4889/70. Im ersten akade-

mischen Concerte fÃ¼hrte uns Musikdireclor Hille die Beel-

boven'acne Bdur-Sympbonie und die Mendelssohn'sche Hebriden-

uuveriure vor. Die HofopernsÃ¤ngerin FrÃ¤ul. Gar t he aus Hannover

sang mit gewohntem guten Erfolg: Arie aus Â»Figaro's HochzeitÂ« und

Lieder von Fr. Schubert und Hille. Mit der Wahl eines Gesangstucks

aus der Â«AfrikanerinÂ« von Ueyerbeer hstte die SÃ¤ngerin einen Fehl-

griff gethan. Abgesehen von dem geringen musikalischen Werthe

vermochte das rhapsodische und nur im Zusammenhinge verstand-

liche StÃ¼ck keine Wirkung hervorzubringen. Mit dergleichen Sachen

sollte man uns ein- TÃ¼r allemal verschonen. Ein hiesiger junger Cla-

vierspieler, Herr R. Walkerling, trug das Cdur-Concert von

Beethoven nicht ohne Befangenheit, sonst aber mit kÃ¼nstlerischer

Einsicht und Gewandtheit vor. â�� Im zweiten Concert wurde

uns die vollstÃ¤ndige Egmont-Musik von Beethoven zu GehÃ¶r gebracht.

Das in hohlen Phrasen sich bewegende Gedicht von Mosengeil hatte

ich weggewÃ¼nscht und lieber gesehen , wenn â�� vielleicht auf dem

Concertzettel selbst â�� die Stellen des Goelhe'schen Werks ange-

merkt wÃ¤ren, wo die MusikstÃ¼cke hingehÃ¶ren, und daneben etwa

kurze Angaben Ã¼ber die Bedeutung einzelner Stucke Platz gefunden

hÃ¤tten. SelbstverstÃ¤ndlich bleibt der beste Commentar der Goethe'-

icbe Egmont selbst. Die herrliche Musik schien vom Orchester mit

besonderer Vorliebe ausgefÃ¼hrt zu werden und kam vortrefflich her-

aus. Die OuvertÃ¼re zur Â«VestalinÂ« von Spontini erÃ¶ffnete dasConcert.

Der Violoncellist Herr H. Gowa aus Buckeburg spielte das unver-

meidliche Gollermano'sebÂ« Concert, eine Arie von S. Bach und eine

Musette aus dem 47. Jahrhundert. Geschmackvoller, solider Vor-

trag, frei von weichlicher SentimentalitÃ¤t, in die die Violoocellspieler

so leicht hineingeralben, sehr reines Spiel â�� das ist es, was dem

Spieler nachgerÃ¼hmt werden kann. Zwei von Mitgliedern der Sing-

akademie vorgetragene SoloensemblestÃ¼cke aus Â»EllasÂ« â�� das Dop-

pelquartelt und Terzett â�� wechselten mit den InslrumentalvortrÃ¤gen

ab. â�� Das dritteConcert brachte uns als GÃ¤ste ein Geschwister-

paar, die Harfenspielerin FrBul. Helene Heermann aus Baden-

Baden und den Geiger Hrn. Hugo Heermann aus Frankfurt a/M.

Letzterer spielte das fÃ¼r hier neue Violinconcert von Mai Bruch, das

mich besonders in seinem Orchesterparl sehr interessirte und das

die Violin-Literatur jedenfalls um ein tÃ¼chtiges Werk bereichert.

Herr Heermann that sein MÃ¶gliches, um es zur Geltung zu bringen,

was ihm an dem Abend aber nicht recht gelingen wollte, namentlich

war sein Spiel in den hÃ¶heren Chorden nicht immer rein. Sonst bot

er uns mannigfache Gelegenheit zum Lobe. Die noch vorgetragene

Ballade und Polonaise von Vieuxtemps konnten auch ihres geringen

musikalischen Geballs wegen nicht erwÃ¤rmen, obwohl ihr Vortrag

durch Herrn Heermann durchaus anerkennenswerth war. Fraul. H.

Heermann zeigte sich im Vortrage zweier SalonstÃ¼cke von Godefroid

als talentvolle, geschickte Harfenspielerin. Zum Schluss spielten die

Geschwister eine Sonate fÃ¼r Violine und Harfe von Spobr. Ein kleiner

gemischter Chor sang vier Interessante schottische Volkslieder (aus

der von Hille und Kestner herausgegebenen Sammlung auslÃ¤ndischer

Volkslieder), die sehr geSelen. Das Concert begann mit der Alhalia-

OnvertÃ¼re von Mendelssohn und schloss mit Haydn's Oiford-Sym-

phonie, die gut gespielt und aufgenommen wurde. â�� Im letzten

akademischen Concert endlich wurde Mendelssobn's â�¢EllaÂ«

aufgefÃ¼hrt. Die Sopranpartie sang die hiesige OratoriensÃ¤ngerin Frau

Ulrich in gewohnter trefflicher Weise, die Altpartie eine recht

tÃ¼chtige Dilettantin, Frl. H. aus Hannover, der ich nur den Reciia-

UT-Vortrag zu eingehenderem Studium empfehlen mÃ¶chte, der Tenor

war gut vertreten durch Herrn H. Denner aus Cassel. und den

EliasselbstsangderHofopernsÃ¤nger M. Staegemann aus Hannover

in jeder Beziehung vorzuglich Die Singakademie that ihre Schuldig-

keit, ebenso das Orchester. Uebrigens mÃ¶chte Ich wÃ¼nschen, Men-

delssohn hÃ¤tte seine Oratorien, Ã¼berhaupt alle seine grosseren Chor-

werke mit Orchester etwas weniger mit Blech versetzt oder dasselbe

spÃ¤rlicher oder decenter verwendet Es ist manniglich bekannt, dass

zwei Trompeter und drei Posaunisten, wenn sie, wie man zu sagen

pflegt, gehÃ¶rig loslegen (und dazu verfuhren die vorgeschriebenen f

und /fnur zu leicht), den stÃ¤rksten Chor in Grund und Boden schmet-

tern kÃ¶nnen. Wenn der Dirigent dies nun auch zu verhÃ¼ten weiss,

so bleibt doch immer die Dicke und Schwere, mit der selbst bei

grosser MÃ¤ssigung der BlÃ¤ser diese den Chor belasten. Das ganze

Ensemble verliert an Klarheit und Durchsichtigkeit. Ob etwas da-

gegen zu machen ist, will ich hier nicht untersuchen, doch meine ich,

es dÃ¼rfte dieser Punkt die besondere Aufmerksamkeit der Dirigen-

ten bei Auffuhrung Mendelssohn'scber Chorwerke herausfordern. â��

In einem vom Musikdirector Hille mit der Singakademie zum Besten

des hiesigen Stadimusikus gegebenen Eitraconcerle wurden

zwei kleinere Chorwerke aufgefÃ¼hrt: Â»ErlkÃ¶nigs TÃ¶chterÂ« von Gade

und Â»Schon EllenÂ« von Max Bruch. Beide Werke gingen gut von

Statten und fanden sehr beifÃ¤llige Aufnahme. Die Soli in denselben

wurden von Mitgliedern der Singakademie durchgehends recht zu-

friedenstellend ausgefÃ¼hrt. Ausserdem execulirte man in dem Con-

cert die beiden Satze der unvollendeten Symphonie von F. Schultert

und die Oberon-Ouverture von Weber, das erstere Werk besser als

das letztere. â�� Eine stark besuchte eigene Soiree gab J u I. Stock-

hausen im Verein mit den Herren Barlh und Grimm aus Mun-

ster. Dass es dem MeistersÃ¤nger Stockhausen nicht an Beifall fehlte,

lassl sich denken, zumal er recht gut bei Stimme war. Seine Vor-

trage bestanden aus einer Arie von HÃ¤ndel, aus Liedern von Schu-

bert, Brahma, Grimm etc. Eine von Grimm componirte Sonate fÃ¼r

Ciavier und Violine, von diesem und Herrn Barth gespielt, giebt von

einem edlen Streben Zeugniss, wird aber schwerlich einen nachhal-

tigen Eindruck hervorbringen, weil es ihr an packenden Momenten,

an HÃ¶hepunkten fehlt. Hrn. Barth's Vertrags des Mendelssohn'schen

Viohnconcerts kann man nur mit freudigem Lobe gedenken. Der

noch so jugendliche Kunstler ist ein Schuler Joachim's und macht

dem Meisler alle Ehre. Auch Frau Joachim entzÃ¼ckte uns in einer

in Verbindung mit Herrn B. Scholz aus Berlin gegebenen und

gleichfalls sehr zahlreich besuchten Soiree durch ihren meisterhaftâ�¢

Gesang. Besonders enlhusiasmirte ihr Vortrag des Scbumann'schen

Liedercyklus Â«Frauenliebe und LebenÂ«. Neben ihr hatte Herr Scholz

einen schweren Stand, sowohl was Ciavierspiel als Composition be-

trifft. Er spielte Bach, Beethoven elc. und sich selbst, nÃ¤mlich eine

Sonate fÃ¼r Ciavier, die freilich zu wenig fesselnden Inhalts war, um

nach Beethoven befriedigen zu kÃ¶nnen.

* Hainbarg. Das Gastspiel der bekannten MUncbener Schau-

spielerin Ziegler veranlasse am hiesigen Theater auch eine Auf-

fÃ¼hrung der Â«AntigoneÂ« mit Mendelssohn's Musik. Unsere Stadt

gehÃ¶rt wohl zu denjenigen Orlen, welche am wenigsten vorbereitet

sind, einer solchen Restauration des Antiken Geschmack abzuge-

winnen ; es gehÃ¶rt dazu mehr Â«BildungÂ«, als hierorts vorhanden sein

durfte, nÃ¤mlich mehr Zeit und Lust, sich reflectirend mit solchen

Dingen zu beschÃ¤ftigen, und das hiesige Theater ist zur Zeit gÃ¤nzlich

ungeeignet, derartige Werke genÃ¼gend aufzufÃ¼hren. Der Muslkdilet-

taiH, welcher nichts anderes verlangt und zu finden erwartet, als

das kÃ¼nstlerisch Praktische, das einfach Wirksame und VerstÃ¤nd-

liche, muss allerdings gelangweilt und geÃ¤rgert den Kopf schÃ¼tteln

Ã�ber diese ihm unverstÃ¤ndliche Verquickung des Antiken und Mo-

dernen, bei welcher keins von beiden zu seinem vollen RechtÂ«

kommen kann. Die Aufnahme von Seiten der Zuschauer war dess-

balb auch eine solche, dass schwerlich sobald hier eine Wieder-

holung der Â»AntigoneÂ« erfolgen durfte. Man mag die UnempfÃ¤ng-

lichkeit des Publikums bedauern, muss aber doch auch zugeben,

dass diesem ablehnenden Verhalten ein richtiges GefÃ¼hl zu Grunde

liegt, denn die rechte Mitte In der Verwendung musikalischer

Mittel, um uns dadurch daÂ« griechische Schauspiel neu zu be-

leben, ist von Mendelssohn nicht eingehalten. Da das blosse Lesen

des Originals oder selbst einer guten Uebersetzung dem Gebildelen

einen weit tieferen und reineren Genuss von diesen Werken ver-

schafft, so halten wir die AuffÃ¼hrung derselben in unsern jetzigen

Theatern und mit unserer jetzigen Musik fÃ¼r Ã�berflÃ¼ssig. Die Ga-

lehrtenschulen und homogene gebildete Privatgesellschaften sind die

Orte fÃ¼r die AuffÃ¼hrung dieser grossen TragÃ¶dien des Alterthums ;

aber bis man fÃ¼r dieselben mit Erfolg ein gewÃ¶hnliches Theater-

publikum zusammen laden kann, muis das Theater selbst erst eine

andere Verfassung erbalten haben und die Musik griechischer ge-

worden sein.

Berichtigungen.

4.

In meiner Abhandlung Ã¼ber die Eintbellung der Intervalle bei

den Ã¤ltesten Mensuralislen (Nr. (i, 41 und 41 dieser Zeitung) sind

folgende zwei Druckfehler zu verbessern : 4) S. SS, Spalte 4, Zeile 45

lies 488 statt 488. â�� 1) Auf der Ueberslchtstabelle S. Â«7 ist In der

dritten Colonne (Job. de Garlaodia) der ganze Ton zweimal aufge-

zÃ¤hlt ; er ist das zweite Mal (bei den vollkommenen Dissonanzen) tu

streichen, wie sich aus dem S. 84 Gesagten von gelbst ergiebt.

H. BeUemumn.

1.

In der letzten Nummer fehlt S. 4(1 im â�¢BriefwechselÂ« unter der

Mittheilung 4* der Name >CAr Â«, was hier bemerkt wird, um dem

MissverstÃ¤ndnisse vorzubeugen, dieselbe sei ebenfalls von Herrn

Gugler; sie ist vielmehr an denselben gerichtet. Chr.
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P*] Verlag von

J. Rieter -Biedermann in Leipzig und Winterthur.

ZwÃ¶lf

Lieder und Romanzen

fÃ¼r Praucnchor a eapella oder mit wikÃ¼hrlicber Begleitung des Pianoforle

componirt VOD

Johannes Braliins.

Op. 44. Heft 1.2.

Partitur und Stimmen Ã¤ 1 i Thlr. Stimmen einzeln a 5 Ngr.

Heft L

Nr. 4. Minnelied: Â»Der Holdseligen'sonder Wank, von J. H. Voss.

Nr. S. Der BrÃ¤utigam â�¢ Â»Von allen Bergen nieder* von J. v. Eicben-

dorff. Nr. 8. Barcarole: >â�¢<_> Fischer auf den Fluthen, FidelinÂ«, Ita-

lienisch. Nr. 4. Fragen: Â»Wozu ist mein langes Haar mir dannÂ»,

Slavisch. Nr. 5. Die MÃ¼llerin : Â»Die MÃ¼hle, die dreht ihre FlUgeU

TOD A. v. Cliamissn Nr. 6. Die Nonne: Â»Im stillen KlostergartenÂ«

von L. Dhland.

Heft u.

Vier Lieder aus dein Jungbrunnen : Nr. 4. Â»Nun stehn die Rosen in

BlÃ¼theÂ«. Nr. t. Â»Die Berge sind spitz und die Berge sind kaltÂ«.

Nr. 8. Â»Am Wildbach die Weiden, die schwanken Tag und NachU.

Nr. 4. Â«Und gehst du Ã¼ber den KirchhofÂ«. Nr. 9. Die Braut (Von

der Insel RÃ¼gen): Â»Eine blaue SchÃ¼rzeÂ« von Wilhelm MUller.

Nr. 6. Die MÃ¤rznacht: Â»Horch ! wie brauset der SturmÂ« von Uhland.

l") Verlag von

J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Gesaogs-A-B-C,

Vorbereitende Methode zur Erlernung des Ansatzes und

der Feststellung der Stimme zum Gebrauch in Seminarien,

Gesangschulen, Gymnasien und Instituten.

Pr. 25 Ngr. netto.

Ab6c6daire voeal.

Methode preparatoire de Chant pour apprendre Ã¤ 6mettre

et Ã¤ poser la voix.

Pr. SSB Narr, netto.

EingefÃ¼hrt an den Conservalorien zu Prag und Wien. Die Zweck-

massigkeit dieses Werks wurde von den kaiserlichen Conservatohen

in Paris, Toulouse, Metz und Lilie anerkannt; ebenso von den Direc-

toren der kÃ¶niglichen Conservatorien in BrÃ¼ssel und LUttich, den

Herren Fetis und Doussoigne-MÃ¤hul, welche dasselbe auch in ihren

Classen eingefÃ¼hrt haben.

Suite de l'Abec6daire vocal.

24

Vocalises progressives

dans l'Etendue d'une Octave et demie pour toutes les Voix,

la Voix de Basse exceptee. (A son Eleve la Princesse

Sophie Ypsilanli.)

Gab. I. Gab. II.

r. 5 $flr. <Â£r. l Wr. 15

[76] Eine Violine, achter Guarnerio aus einem Nachlass, ist preis-

wtlrdig tu verkaufen.

NÃ¤heres bei Herrn von Hagen. Magdeburg, Johanni-Kirchlmf 1.

Henri Hugo Pierson's GesÃ¤nge

[77] aus dem Verlage von

J. Hieter

in Leipzig und Winterthur,

Op. 60. Zwei liesiiHtfÂ« fÃ¼r eine mittlere Singstimme mit Begleitung

des Pianoforte. (Mistress Durhain gewidmet.) 47t Ngr.

Nr. 4. Â»Rastlos Herz will Ruhm erjagenÂ«, Deutsche Deberselzung

von Friedr. Seebach. â�� Â»Let wbo will, go mad for gloryÂ«,

by Barry Cornwall.

Nr. 2. SÃ¤ngen VorÃ¼berziehen . Â»Ich schlief am BlÃ¼thenhtigelÂ«,

von L. Uhland. â�� The Minstrel : Â»Amid the flow'rs l

slumber'dÂ«, English Version by Irving (lill.

Op. 64 . Der Friedhof : Â»Ueber fremde GrÃ¤ber und LeichensteineÂ«,

von Fr. Uingelsledl. Arie fÃ¼r Bass oder Bariton mit Begleitung des

Pianoforte. (Hrn. Dr. Corfe, Domorganist zu Oxford, gewidmet.) â��

The Churchyard : Â»When the shades of eve o'er the churchyard

fallÂ«, English versiun by Irving Hill. 1ii Ngr.

Op. 62. Das Hifthorn: Â»Der Burgwall glÃ¤nzt, vom Licht umkrÃ¤nztÂ«,

Romanze fÃ¼r eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

Deutsche Uebersetzung von Ludwig Bauer. (Seinem lieben Bruder

Carl gewidmet.) â�� The BÃ¼gle: Â»The splenduur falls on castle

wiills*, by A. Tennyson. â�� L'Echo de l'Ame: Â»Un soleil d'or eclaire

encoreÂ«, Paroles francaises de Remi Dumont. 45 Ngr.

Op. 68. Drei ttedichte von W. Shakespeare fÃ¼r eine tiefe Stimme

mit Begleitung des Pianoforte. (Zur dritten SÃ¤cularfeier von Sbake-

speare's Geburt, 98. April 4864. Den Manen des grossen Dichters

gewidmet.) 4 Thlr.

Nr. 4. Romanze aus : Der Kaufmann von Venedig. Â»Sagt, wober

stammt LiebeslusU, â�� Fancy's Kncll : Â»Teil me where

is Fancy bredÂ«, â�� Le Glas d'Amour: Â»Dis-moi, oÃ¼ siege

l'amour TÂ«

Nr. S. Standchen ans: Die beiden Veroneser. Â»Wer ist Sylvia?Â«

â�� Serenade : Â»Who is Silvia ?Â« â�� Serenade : Â»Belle esl

Silvie !Â«

Nr. 8. Elegie aus: Cymbeline. Â»Furchte nicht mehr Sonnen-

glutbÂ«, â�� Dirge in Cymbeline : Â»Fear no more the heat

of the SUNÂ«, â�� Sur la morl de Fidele : Â»Ne crains plus les

ardeurs du soleilÂ«.

Op. 64. 0 ilu mein Alles anf der Welt! Gedicht von Friedrich

Oser, fUr eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. (Dem

Dichter freundschaftlich zugeeignet.) â�� To Lenore in absencel

â�¢My only love, my beart's adoreU, English Version by Irving Hill.

4 Â»i Ngr.

Op. 65. Zwei religiÃ¶se Gesinge fÃ¼r eine mittlere Singstimme mit

Begleitung des Pianoforte. (Herrn Christian Schucker, kgl. WÃ¼rt-

tembergischen Hofsanger, gewidmet.) 4 5 Ngr.

Nr. 4. Gebet: Â»Birg mich unter deinen FlÃ¼gelnÂ«, von Fr. Oser.

â�� Prayer: Â»Let thy sheltring arm protect meÂ«, English

Version by Irving Hill. â�� Priere â�¢ Â»Couvre moi de ton

egideÂ«, Paroles francaises de Remi Dumont.

Nr. i. Der Himmel bringt die Ruhe nur : Â»Die Welt ist all' ein

fluchtig ScheinenÂ«, Deutsche Uebersetzung von Fr. Froi-

ligrath. â�� Rest in Heaven . Â»We chase thro' liefe an

erapty phantomÂ«, by Th. Moore. â�� Le bien unique: Â»Le

monde est une image videÂ« , Paroles francaises de Remi

Dumont.

Op. 66. Concert-Arle : Â»Mein Herz ist schwer um EinenÂ«, fÃ¼r eine

tiefe Stimme mit Begleitung von kleinem Orchester. Deutsche

Uebersetzung von F. Kohlhauer. (FrÃ¤ul. Caroline Bettelheim, k. k.

Ã¶sterreichischer HofopernsÃ¤ngerin, gewidmet.) â�� Love's vigil : Â»As

lone l gaze upon the nightÂ«, â�� Les larmes du coeur: Â»Dis-moi,

raon coeur, mon pauvre coeurÂ« , Paroles francaises de Remi Du-

mont. Ciavierauszug 4 2i Ngr.

Partitur und Stimmen in Abschrift.

Verantwortlicher Redakteur: Wilhelm Werner in Leipzig.

Verleger: J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur. â�� Druck von Breitkopf und HÃ¤rtel in Leipzig.
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Nr. 19.

V. Jahrgang.
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Das Oratorium auf der Buhne.

s.

Die dramatische AuffÃ¼hrung HÃ¤ndcl'schcr Oratorien.

(Fortsetzung.)

Ein Werk griechischen Stoffes nicht nur, sondern in

seinem UrsprÃ¼nge auch griechischer Dichtung ist das Ora-

torium lenkte* oder He real es. Es ist jetzt wenig be-

kannt, wird aber schon einmal seine Zeit finden, die es zu

wÃ¼rdigen versteht. Dem Texte liegt eine TragÃ¶die des

Sophokles zu Grunde, was der Verfasser desselben mit

kurzen Worten angiebt: Â»Das folgende Drama grÃ¼ndet

sich auf die Geschichte von Herakles und Deianeira, wie

sie Ovid im neunten Buche .seiner Metamorphosen erzÃ¤hlt,

and ist dieselbe welche Sophokles in den Trachinierinnen

behandelt hatÂ«. HÃ¤ndel's Text wurde von einem gelehrten

und musiksinnigen Geistlichen Namens Thomas Broughton

verfasst, ohne Zweifel in directer Anregung der HÃ¤ndel'-

schen Oratorien-AuffÃ¼hrungen, denn Brougbton hat sich

sonst nicht weiter in der Poesie hervorgethan. Als ein

Meisler der Dichtung kann er also nicht gelten, und doch

hat er in seinem einzigen Versuche, in diesem unschein-

baren Oratorientexte, ein Meisterwerk seiner Art geschaf-

fen, einen Musiktext, welcher den Geist der alten griechi-

schen Dichtung rein wiederspiegelt und doch mit Shake-

speare'scher Freiheil in seiner Gestaltung durch und durch

modern ist. Gleich die Eingangssceue ist ihrem Inhalte

nach ganz die des Sophokles, aber die Form ist so ab-

weichend, dass von dem griechischen Texte auch kein

Wort beibehalten ist. Brougbton schrieb in dieser Hin-

sicht ganz nach den Anforderungen der Musik, fÃ¼r eine

gegenwÃ¤rtige Kunsl, fÃ¼r lebendige Kunstorgane. Wenn

sein Text nun auch nichts enthÃ¼ll, was selbst den streng-

sten Philologen verletzen kÃ¶nnte, so ist doch andererseits

nirgends grBcisirl auf Kosten der Musik ; in glÃ¼cklicher

Unbefangenheit, in kunstwUrdiger Besonnenheit sind beide

Anforderungen vereinigt. Die in den letzten Jahrzehnten

vielfach ventilirte und durch neuere Compositionen zu lÃ¶-

sen versuchte Frage nach einer zweckentsprechenden Mu-

sik zu den griechischen TragÃ¶dien ist hier, langst bevor

sie auftauchte, endgÃ¼ltig entschieden, freilich nicht im

Sinne der Fragsteller. Diese wollten das altgriechische

Gedicht erhalten wissen, ja das Bestrehen jenes Gedicht

sich vorzufuhren war es eben, wodurch das ganze Experi-

ment veranlasst wurde, denn die classischen Erinnerun-

gen, welche an demselben haften, sollten den Genuss

V.

erhÃ¶hen und Ã¼ber etwaige Inconvenienzen hinweg helfen.

Der PreussenkÃ¶nig Friedrich Wilhelm IV., von welchem

diese VorfÃ¼hrung Sophokleischer Drnmen bekanntlich ver-

anlasst wurde, gedachte sich dadurch einen hÃ¶heren edle-

ren Genuss zu verschaffen, als ihm das jetzige Theater

darbot, gerade so wie die DÃ¼sseldorfer Maler â�� aber in

viel Ã¤rgerer Verkennung und Entstellung â�� das Orato-

rium auf die BÃ¼hne bringen mÃ¶cblen, weil sie sich nach

lieferen Erregungen sehnen, als die moderne Oper zu ge-

wÃ¤hren vermag, und doch innerlich so sehr von der Operei

abhÃ¤ngig sind, dass sie den einzig richtigen Pfad der Kunsl

hier nicht beachten und einhalten wollen. Jenen balbpbi-

lologischen Griechen-SchwÃ¤rmern liefert das Broughton-

HÃ¤ndel'sche Werk den Beweis, dass die VorfÃ¼hrung der

nnliken TragÃ¶dien unter voller Verwendung der Mittel un-

serer Kunst nur mÃ¶glich ist bei einer gÃ¤nzlichen Umge-

staltung der poetischen Form, so dass nicht mehr die

griechische TragÃ¶die, sondern nur noch der griechische

TragÃ¶dienstoff in Musik gesetzt wird. Eine gleiche Antwort

ist zu geben, wenn nach der Verpflanzung des Oratoriums

auf die BÃ¼hne gefragt wird: nicht das Oratorium kann man

auf die Scene bringen, sondern im glucklichsten Falle nur

den Oratorienstoff, sowohl in poetischer wie in musika-

liscberHinsichl. Wahrend man aberjene von KÃ¶nig Friedrich

Wilhelm IV. veranstalteten Versuche als dankenswertbe

Anregungen, die manches Gule im Gefolge gehabt haben

und noch haben kÃ¶nnen, ansehen muss, sind die BemÃ¼-

hungen um scenische AuffÃ¼hrungen des Oratoriums, wie

wir schon sagten, nichts als arge Verkennungen, die zu

den traurigsten Entslellungen dieser Werke fÃ¼hren mÃ¼ss-

ten; denn unsere Oratorien sind nicht todt, wie die grie-

chischen TragÃ¶dien, oder lediglich den Philologen anver-

traut, sondern sie sind lebendig und stark gewurzelt in

einem Boden, auf dem wir noch alle wandeln und dessen

Fruchte wir als Erzeugnisse der Gegenwart geniessen.

Sie aus diesem Boden reissen, biesse sie entwurzeln, hiesse

sie tÃ¶dlen unter dem Schein einer bÃ¼hnen-mecbaniscben

Belebung.

Lassen wir nun das Verhaltniss des Herakles zum

Griechischen auf sich beruhen und betrachten wir ledig-

lich seine dramatische Seite. Als ein Drama haben Dich-

ter und Componisl ihn ohne Zweifel und ganz harmlos

angesehen, denn sie gaben ihrem Textbuche den Titel:

Â«Herakles, ein musikalisches Drama (Heracles, a

musical Drama)*. Man kann dies eine Nollibezeichnung

nennen, gewÃ¤hlt, um dem damals fÃ¼r sogenannte weltliche
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Stoffe noch ungebrÃ¤uchlichen Namen Oratorium zu ent-

gehen: sie ist aber nichtsdestoweniger vÃ¶llig zutreffend,

und in Wahrheit ist es nur die Anwendung eines allge-

meinen Titels statt des besonderen, da Â»DramaÂ« sowohl

Oper als Oratorium bezeichnet. Jedes Oratorium ist ein

Drama, so gut wie die Oper, wenn der Text dramatisch

angelegt ist: dies ist die HÃ¤ndel'sche Auffassung. Im dra-

matischen an sich bestand fÃ¼r ihn zwischen Oper und

Oratorium durchaus kein Unterschied; die verschiedene

Formgebung bedingte sich ihm lediglich durch den Zweck,

die Art der AuffÃ¼hrung, und hier empfing alles das, was

er an grossen Gesangwerken fÃ¼r den Concertsaal schrieb,

diejenige einheitliche Gestalt, welche wir die oratorische

nennen.

Herakles als Drama ist ein sehr einfaches Werk. Es

beginnt wie das des Sophokles, entwickelt sich ab und

endet wie dieses. Auch die Personen sind dieselben, nur

die reizende Lichtgestall der JÃ¶le ist eingefÃ¼gt, oder viel-

mehr nur aus den sophokleischen Versen musikalisch her-

ausgesponnen, wodurch dem Hyllos, dem liebevoll ver-

mittelnden Sohne des Helden und seiner leidenschaftlichen

Gattin, eine ebenbÃ¼rtige weibliche Gestalt zur Seite ge-

geben ist. Hierdurch flicht sich auch ein moderner Zug in

jene alte Geschichte, der aber nicht als stÃ¶rende Zuthat

erscheint, sondern als humane Ausdeutung dessen, was

bei Sophokles nur als dunkler Hintergrund, aber so stÃ¶-

rend ja widerwÃ¤rtig erscheint, dass uns seine Trachi-

nierinnen in einem hÃ¶heren Ã¤sthetischen Sinne fÃ¼r immer

ungeniessbar sein werden, daher auch keinen reinen freu-

digen Genuss bereiten kÃ¶nnen. *) Sie existiren nur fÃ¼r den

Philologen, fÃ¼r den einsamen Leser, und keiner wird wagen

sie je auf die lebendige Scene zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Die Ver-

edlung der Handlung, welche der Oratorientext bewerk-

stelligt hat, ist aber nicht auf Kosten originaler Treue und

unter Darangabe der geistigen Bedeutung erreicht, wie

bei den meisten Modernisirungen; man kann vielmehr

sagen, die geistige und ethische Bedeutung des alten Vor-

ganges trete in dieser neuen Gestalt erst ungetrÃ¼bt hervor,

sowohl in den Scenen wie in den Charakteren. Herakles,

der unÃ¼berwindliche Held, der Sohn des Zeus, der Be-

zwinger der Tyrannen, der BegrÃ¼nder besserer Ordnungen

in Griechenland , strahlt in diesem Oratorium in reinem

GlÃ¤nze, der ihm durchaus eigentÃ¼mlich ist und den das

Werk des griechischen Dichters an Art und StÃ¤rke nicht

einmal annÃ¤hernd zu erreichen vermag. Dejanira, die

Hauptperson bei Sophokles, hat zwar in dem Oratorium

an lebenvoller Frische, nÃ¤mlich in den charakteristischen

ZÃ¼gen der griechischen Hausfrau, etwas eingebÃ¼sst, da sie

in dem Musiktext wesentlich nur als personificirte Eifer-

sucht erscheint; aber selbst hierin ist nichts verblasst oder

gar Ã¼bertrieben und entstellt, sondern diese Zeichnung

der weiblichen Hauptfigur dient recht eigentlich dazu, den

bewegenden Schicksalsgedanken dieser TragÃ¶die, die

Eifersucht, mit voller Macht hervortreten zu lassen.

Die erste Scene spielt um Dejanira im Palast, die zweite

oder Schlusscene vor demselben. Die gefangenen Oecha-

lierinnen, unter ihnen JÃ¶le, gehen der Ankunft des Hera-

kles vorauf, der nun nach langen MÃ¼hen heimkehrt von

seinem letz ten Kriege, um fortan in trauter HÃ¤uslichkeil

seine Tage zu beschliessen. Auf seine Arie Â»Der Gott der

Schlacht legt ab die blut'ge WehrÂ« folgt als Actschluss der

grosse Chor Â»Krimt den Tag mit Festesglanz, und schwÃ¤r-

met sel'ger Freuden vollÂ«. Der ganze Act verlÃ¤uft wie auf

â�¢ Hat doch der jÃ¼ngste Debersetzer des Sophokles, W. Jordan,

der Mir Herren und Damm schreibt, fÃ¼r gut befunden, die drei Verse

4115â��17 tu streichen!

der BÃ¼hne, man glaubt die Scene zu sehen und die Ge-

stalten auf ihr, so klar, so lÃ¼ckenlos natÃ¼rlich bewegt sich

Alles, und der herrliche Chor zum SchlÃ¼sse scheint nur

da zu sein, um die Scene theatralisch abzuschliessen.

Scheint dieser merkwÃ¼rdige ausgefÃ¼hrte Cborsatz doch

nur geschaffen als Beispiel eines griechischen festlichen

Chortanzes, den er uns in einer Frische und zugleich in

einer IdealitÃ¤t vorfÃ¼hrt, wie kein anderes MusikstÃ¼ck aus

den neueren Zeiten. Aber nun versuche man nach dieser

Musik, in der jeder Ton tanzt und scherzt, doch einmal in

Wirklichkeit, im Chor auf der BÃ¼hne, zu tanzen 1 Die Ent-

tÃ¤uschung wÃ¼rde eine vollstÃ¤ndige sein und kÃ¶nnte we-

nigstens das Gute haben, dass Manchem die Augen geÃ¶ff-

net wÃ¼rden. Indessen, was sich bei unbefangen ruhiger

Betrachtung der Sache von selbst ergiebl, braucht man

doch nicht erst aus einem verfehlten Experiment zu lernen.

(Forlsetzung folgt.)

Zur Musikpraxis und -Theorie des 16. Jahr-

hunderts.

(0. TOD TÃ¼cher.)

(.

Allgentlies. lieber AafTihrugei Ã¤lterer Tnwerke.

Eine allseilig genÃ¼gende Besprechung dieses Gegenstandes,

sofern er Â»Ã¤ltere TonwerkeÂ« Ã¼berhaupt betrifft, hat fÃ¼r den

Unterzeichneten freilich etwas Missliches, da er vorzugsweise

nur den Musikwerken des sechszebnten Jahrhunderts Interesse

und Studium zugewendet bat, bei welchen sich aber nicht von

Feststellung allgemein gÃ¼lliger GrundsÃ¤tze handeln lÃ¤sst, ohne

einzugehen in das Wesen und den Geist dieser unserer Zeit

fremd gewordenen und vielfach missverstandenen Kunst, was

auf erschÃ¶pfende befriedigende Weise in dem enggezogenen

Rahmen eines Artikels nicht so leicht ist. Das Oratorium wÃ¤re

hienach von der beabsichtigten Besprechung auszuschlieÃ�en,

weil, was man jetzt gewÃ¶hnlich darunter versteht, in jener

Periode so viel als gar nicht existirt hat, das Oratorium von

der Zeit seiner Ausbildung an aber bereits so eingebend und

treffend besprochen worden ist, dass es an sich schon schwer

fallen wÃ¼rde, hierÃ¼ber viel Neues zu sagen.

Die Kunstwerke des <6. Jahrhunderts gehÃ¶ren derjenigen

Musikgattung an, die man contrapunktische nennt: ein Name,

vor welchem schon mancher Musikfreund, der derselben noch

nicht ernsthaft seine Aufmerksamkeit zugewendet hat, er-

schrickt, und in der Thal erfordert das befriedigende VerstÃ¤nd-

niss das Aufgeben eines guten Theils desjenigen, was ihm in

neuerer Musik lieb und werth geworden ist. Eine jede Kunst-

entwicklung ist ein Product ihrer Zeit, steht uns desshalb ebenso

nahe oder fern wie diese. Macht sich uns das bei den Produc-

ten der bildenden Kunst der Zeit vor dem 47. Jahrhundert

schon mehr oder weniger geltend, so muss es in noch viel

hÃ¶herem Maasse bei den Werken der Tonkunst hervortreten,

weil diese vorzugsweise die Kunst des GemÃ¼thslebens ist, das

in seiner Unmittelbarkeit dem reflectirenden Verstand nur

Ã¤usserlich , sonst aber keinen Einfluss gestaltel, wie es soust

bei den Productionen aller anderen KÃ¼nste und deren Genuss

der Fall, wohl auch nÃ¶thig ist.

GemÃ¼lhsleben ist geistiges Leben, die Erzeugnisse dessel-

ben sind Werke des Geistes, so auch die echte Musik, als

welche sie die GemÃ¼lher, die fÃ¼r deren Wirkungen empfÃ¤ng-

lich sind, auffassen und durch sie in ihren Empfindungen an-

geregt, aus dem Bereich der Noth und des BedÃ¼rfens des All-

tagslebens erhoben und begeistert werden, wenn gleich das

nicht Resultat des selbstbewussten Denkens ist, wie denn auch

jene Producte nicht demselben entstammen.
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In einer Periode, in welcher die Kunst ihre wahre Bestim-

mung erfÃ¼llt, d. b. das Tiefste zum Aussprechen bringt, was

dag Volk in eich trÃ¤gt, so dass der schaffende KÃ¼nstler nur der

Dolmetscher des GemÃ¼lhslebens des Volkes ist, wird dem ein-

zelnen Individuum das VerstÃ¤ndniss der Intentionen des Kunst-

werks leicht, denn es ist das ja sein Eigenes, wenn gleich an

und fÃ¼r sich das blos natÃ¼rliche GefÃ¼hl noch derjenigen Bil-

dung bedarf, die es zur Aufnahme des im Kunstwerk sich ent-

fallenden Geisteslebens befÃ¤higt. In weit hÃ¶herem Maasse ist

das aber eine unabweisbare Notbwendigkeit bei Producten, die

einer fern liegenden und uns mit allen Empfindungen, An-

schauungen und GemÃ¼thsÃ¤usserungen des Volks fremd gewor-

denen Zeit angehÃ¶ren. Hier genÃ¼gt die Weise eines blos passi-

ven Aufnehmens des in unserer Zeit meist sich geltend machenden

AmÃ¼sements-Interesses nicht. Die das VerstÃ¤ndniss des Kunst-

werks im allgemeinen bedingende Bildung setzt hier eine be-

sonders ernste beharrliche GeistesthÃ¤ligkeit voraus, eine active

Hingabe, ein Versenken des GemÃ¼lbs in den im Tonwerk sich

offenbarenden Gebalt.

Bei jeder wahren Kunslmusik, sie mag einer Ã¤lteren Pe-

riode oder der Jetztzeit entstammen, sind TÃ¶ne, Modulation,

Harmoniaverbindungen, Tonfarbe, Instrumental- und Vocal-

effecle u. dgl. nicht das Wesen, sondern nur die vermittelnde

Form, die kÃ¶rperlich reale Umkleidung des Gebalts, durch

welchen allein erst ein Tonwerk zu einem Gebilde der Kunst

sich erbebt. Dieses Wesen liegt in dem, was der Musiker Mo-

tiv, Thema, Ã�ubject, auch bedeutsam Gedanken nennt, der

der TrÃ¤ger ist der Empfindung, das Lautwerden der ZustÃ¤nde

und Stimmungen des Herzens in seiner Â»wortlosen Tiefe und

InnigkeitÂ«. Das Hervortreten dieses Gedankens und dessen

Entwicklung zu einer durch den Rhythmus vermittelten orga-

nisch gegliederten, die Einheit des Unterschiedenen darstellen-

den Ganzen ist die Melodie, der die Harmonie als Ausdruck

ihrer seelenvollen Innigkeit, als ein Darlegen ihres innerlichen

Lebens zur Seite tritt, wie der einzelne Ton fÃ¼r sich in dem

Miterklingen seiner NalurtÃ¶ne den in ihm wohnenden Dreiklang

erkennen ISsst, welcher in der melodischen Verbindung der

TÃ¶ne zu einer Harmonie von Accorden sich gestaltet, die bald

mehr baM weniger gesondert hervortreten oder in der FÃ¼hrung

begleitender Stimmen sich verbergen.

So hat sich die Musik seit dem < 7. Jahrhundert ausgebil-

det. Ganz anders war sie vor dieser Zeit beschaffen, doch aber

als selbstÃ¤ndige Kunst theoretisch wie praktisch in sich ent-

wickelt, ausgebildet und abgeschlossen.

Sie war zunÃ¤chst and hauptsÃ¤chlich Gesangsmusik und

zwar kirchliche, nicht blos nach den Textesworten religiÃ¶se

Empfindungen aussprechende geistliche Musik, sondern hatte

ihre wesentliche Bestimmung der Liturgie der katholischen

Kirche zu dienen, deren Gottesdienslformen auch die luthe-

rische Kirche in jener ganzen, so auch die eigentliche BlÃ¼lhe-

zeit dieser Kunst umfassenden Periode beibehielt; jedenfalls

schloss sich die in dieser Kirche ausgefÃ¼hrte Musik im Geist

und Ausdruck den hiezu bestimmten GesÃ¤ngen an. Alles was

fÃ¼r andere, insbesondere weltliche Zwecke geschaffen wurde,

war nicht blos verhÃ¤ltnissmÃ¤ssig wenig, sondern auch nicht

im Stande sich eigene Ausdrucksformen zu schaffen, konnte

diese daher mir vom Kircbengesang entlehnen. Jedoch soll

hiebei nicht unerwÃ¤hnt bleiben, dass sich unter den Madriga-

len, besonders den Tanzliedern, GesÃ¤nge mit einem frischen

Bhythmus finden, die den reizendsten Compositionen neuerer

Zeit an die Seite gesetzt werden kÃ¶nnen.

Was der Glaube dem unbefangenen GemÃ¼thsleben ge-

wÃ¤hrt, dessen uns bewusst zu werden und uns hierin, sowie

in gÃ¶ttlicher Gemeinschaft der in gleichem Geiste Verbundenen

geistlich und sittlich zu erkrÃ¤ftigen, ist Zweck und Gegenstand

des kirchlichen Gottesdienstes. Hiernach erglebt sich die nahe

Verwandtschaft der Religion und der Kunst, welche auch keine

andere Aufgabe hat als Darstellung des Unendlichen, Idealen,

GÃ¶ttlichen in den Gestaltungen von Zeit und Kaum, die Ver-

mittlung des Himmlischen mit dem Irdischen, die Erhebung

des GemÃ¼ths aus der blossen Zeitlichkeit. Hat die Kunst diese

ihre Aufgabe zu lÃ¶sen, um den ihr verwandten Zwecken der

angegebenen kirchlichen Gemeinschaft zu dienen, so ist es

nicht schwer zu erkennen, wie sich der schaffende KÃ¼nstler

biebei zu verhallen hat, wenn er ein dem Wesen der Kirche

nach der angegebenen Bedeutung entsprechendes Tonwerk

bilden will. Er hat nicht, wie es ausserdem der Fall ist, seine

subjective Empfindung, das ihm Eigene und EigentÃ¼mliche

und das eben nur als solches zu geben, beim Gesang nicht die

Textesworte so wie er sie aufgefasst und verstanden hat und

welche Empfindungen diese in ihm erweckt zum Ausgangs-

punkt seines Schaffens zu machen, sondern er hat objectiv die

Stimmung der ganzen Gemeinde bei der gottesdienstlichen

Handlung oder Feier in TÃ¶nen auszusprecben, fÃ¼r welche sein

Werk bestimmt sein soll, er hat zu diesem Zweck nach Ver-

senkung des eigenen GemÃ¼ths in das geistige Leben der Kirche

das hieraus gewonnene Versl'Ã¤ndniss des wahren Wesens des

gottesdienstlichen Acts oder der Bedeutung des Festtags in allen

Gliedern der hÃ¶renden Gemeinde zu vermitteln und auf solche

Weise gewissermaassen im Namen der Kirche in der wortlosen

Sprache des GemÃ¼lhs die GemÃ¼ther fÃ¼r die Aufnahme des

gÃ¶ttlichen Lebens zu erheben und zuzubereiten- KÃ¼nnen die

Ausdrucksformen in dem Tonwerk allerdings nur als sein

Eigenlhum, als Product seines KÃ¶nnens, seiner Begabung und

EigentÃ¼mlichkeit betrachtet werden, so ist deren Gehalt doch

nicht das Seinige, sondern ein ihm von der Kirche Gegebenes

oder was dasselbe ist vom Geiste der in Christo verbundenen

Gemeinde Ueberkommenes. Hieraus folgt, dass das, was oben

als das Wesen der Melodie angegeben worden ist, in seiner

gedoppelten Beziehung zurÃ¼cktritt, indem es sieb biebei nicht

nur von der blos subjecliven Empfindung des Tonsetzers nicht

bandelt, sondern auch das rhythmische Element hier eben so

wenig an seinem Platz sein kann, als es dort als wesentliche

Bedingung der SchÃ¶nheit erscheint. Die alle Musik kennt auch

in der Thal keinen anderen Rhythmus, als der in dem VerhÃ¤lt-

niss der einzelnen Taktglieder zu einander besteht. Der wei-

ters gegliederte, dem Volksgesang sowie aller weltlichen, da-

her auch der modernen Musik angehÃ¶rige melodische Rhythmus

ist nur eine Ordnung von Zeittbeilen, also ein Nacheinander,

ein Entstehen und Vergehen, eine Darstellung der Unruhe und

FlÃ¼chtigkeit des irdischen Lebens, welche als eine der Liturgie

dienende Kunslmusik dem kirchlichen Charakter nicht ent-

spricht ; anders freilich bei dem kirchlichen Gemeindegesang,

denn dieser vertritt immerbin ein subjectives, wenngleich allen

Gemeindegliedern gemeinsames Element, daher tritt auch in

ihm die rhythmische Gestaltung hervor, aber gelragen und ge-

bunden durch den Geisl der Kirche. Die Ã¤ussersten GegensÃ¤tze

der Kirchenmusik, TÃ¤nze und MÃ¤rsche, sind dagegen vorherr-

schend rhythmisch, der Trommelmarsch ein tonloser Rhythmus.

(Fortsetzung folgt.)

Beethoveniana.

MittheUungen von ChutaT Nottebohm.

XXX.

(Eine ErklÃ¤rung.) Auf eine in Nr. 3 dieser Zeitung (Beet-

hoveniana XIII, Seite < 8) gebrachte Bemerkung, in welcher

eine in der Arie der Marzelline im Â»Fidelio* vorkommende Stelle

als nicht richtig bezeichnet und dafÃ¼r eine andere Lesart auf-

gestellt wird, folgte in Nr. 5 (S. 35) eine von Herrn Dr. F.

Bischoff in GrÃ¤tz geschriebene Â»BerichtigungÂ«, in welcher auf

Grund einer von Beethoven revidirten Abschrift die Richtigkeit
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der in Nr. 3 vertretenen Lesart in Zweifel gezogen wird. Es

liegt mir nun ob, zu erklÃ¤ren, worauf sich die in Nr. 3 als

richtig bezeichnete Lesart grÃ¼ndet. Sie grÃ¼ndet sich auf eine

im Archiv des KÃ¤rnthnerthor-Tbeaters in Wien befindliche ge-

schriebene, von Beethoven revidirte und von ihm im Jahre

484* fÃ¼r das KÃ¤rnthnerthor-Thealer zusammengestellte Parti-

tur. In dieser Partitur, welche, weil fÃ¼r die AuffÃ¼hrungen im

KÃ¤rnlhnerthor-Tbeater bestimmt, natÃ¼rlich auch die dafÃ¼r be-

stimmte Lesart enthÃ¤lt, lautet die Stelle Ã¼bereinstimmend mit

der in Nr. 3 angegebenen Lesart, nur mit dem unwesentlichen

Unterschiede, dass die Corona in der Singstimme nicht Ã¼ber

der ersten Note, sondern Ã¼ber den ersten zwei Noten ange-

bracht ist, (mit beigefÃ¼gtem Instrumental-Bass) so

p
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Dass nun diese Lesart nicht richtig oder nicht gÃ¼ltig sei und

derjenigen, welche die Stelle in dem in GrÃ¤tz befindlichen

Manuscript erhalten hat, weichen mÃ¼sse, kann ich nicht eher

zugeben, als bis bewiesen wird, dass dieses Manuscript einer

spÃ¤leren Zeit angehÃ¶re oder aus irgend einem Grunde mehr

authentischen Werlh besitze als das Manuscript im KÃ¤rnthner-

thor-Tbealer. Die in jenem Manuscript vorgenommene Aende-

rung an und fÃ¼r sich kann nicbl entscheiden und nicht allein

den Beweis ihrer EndgÃ¼ltigkeil liefern. Beethoven hat nicht

selten zwischen verschiedenen Lesarten geschwankt und schliess-

licb eine frÃ¼her verworfene beibehalten. Das kann auch hier

der Fall gewesen sein und ein solcher Fall soll im nÃ¤chsten

Artikel vorgelegt werden.

XXXI.

(Eine Stelle im ersten Satz der achten Symphonie.) Die

Original-Manuscripte der Werke Beetboven's geben den Be-

weil von den vielen Aenderungen, welche Beethoven nach-

trÃ¤glich darin vornahm, auch wenn ein Werk im Ganzen fertig

war. Es kommt aber auch vor, dass solche Aenderungen nicht

im Original-Manuscript, sondern erst in einer zum Druck oder

zu einer AuffÃ¼hrung bestimmten Abschrift vorgenommen wur-

den. Dieser Umstand ISsst nicht immer das Original-Manuscript

als entscheidend erscheinen und erschwert nicht selten die

Herstellung einer endgÃ¼ltigen Lesart. Ein solcher Fall wurde

schon frÃ¼her (Beethoveniana IV) vorgelegt. Ein anderer Fall

betrifft eine im ersten Salz der Symphonie in F-dur Op. 93

(Takt 43 bis 45 von Anfang) vorkommende Stelle. Diese Stelle

lautet in einem Skizzenbuche so

>
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Im Original-Manuscript ist sie der ersten Violine so vorge-

schrieben

ri'iiril. a tempo.

(Die zweite Violine geht in der Unteroctave mit.) Beethoven

hat also hier eine in der Skizze vorkommende gebundene Ach-

tel-Note in eine Pause verwandelt. In den bei den ersten Auf-

fÃ¼hrungen gebrauchten geschriebenen und von Beethoven

durchgesehenen Orchester-Stimmen erscheint die Stelle nun

wieder mit der gebundenen Achtel-Note, nÃ¤mlich so

ritard. a tempo

Ebenso findet sich die Stelle in der im Jahre 1 81 6 bei S. A.

Steiner und Comp. in Wien erschienenen, von Beethoven cor-

rigirten Partitur. Uebereinstimmend damit ist auch eine ge-

schriebene, von Beethoven verbesserte und spÃ¤ter zum Druck

befÃ¶rderte Bearbeitung der Symphonie fÃ¼r Pianoforle zu zwei

HÃ¤nden. Man kann sich diese Uebereinstimmung nur durch die

Annahme erklÃ¤ren, dass besagte geschriebene und gedruckte

Exemplare nicht das Original - Manuscript, sondern eine Ab-

schrift, in welcher Beethoven die Stelle wieder so geÃ¤ndert

hatte, wie sie in der Skizze vorkommt, zur Vorlage gehabt

haben. Dass nun die Lesart der geschriebenen Orchester-

Stimmen u. s. w. und nicht die des Original -Manuscrfpts als

die endgÃ¼ltige zu betrachten ist, kann keine Frage sein. Bei

der gegen Ende des Symphoniesatzes in anderer Tonart und

etwas anders vorkommenden Parallelstelle stimmen Original-

Manuscript, geschriebene Stimmen, gedruckte Partitur u. s. w.

Ã¼berein.

XXXII.

(Die ausgeschossenen zwei Takte im drillen Satz der

Cmoll-Symphonie.) Man darf als bekannt voraussetzen, dass

die zwei Ã¼berschÃ¼ssigen Takte, welche in der allen Leipziger

Ausgabe der fÃ¼nften Symphonie (Partitur S. 408) in folgender

Stelle

NB.

^

vorkommen, und welche hier mit NB. bezeichnet sind, da-

durch hineingekommen waren, dass in der zum Stich gegebenen

Abschrift nach jenen zwei Takten ursprÃ¼nglich ein Wiederho-

lungszeichen gestanden halle, welches aber spÃ¤ter beseitigt

worden, und dass die zwei Takte, als zur erst beabsichtigten

Wiederholung gehÃ¶rend und mit der Ziffer I (prima volta) be-

zeichnet, aus Versehen stehen geblieben waren. Dass nun

wirklich das spÃ¤ter beseitigte Wiederholungszeichen frÃ¼her gÃ¼l-

tig war und dass bei der ersten AuffÃ¼hrung der Symphonie

(am Si.December 1808) Haupttheil und Trio des dritten Satzes

nicht einmal sondern zweimal gespielt wurden, bevor der ver-

kÃ¼rzte und zum Finale Ã¼berleitende Haupttheil wiederkehrte:

das geht aus den vorhandenen geschriebenen Orchester-Stim-

men , welche damals gebraucht wurden , hervor. In diesen

Stimmen*) sind Haupttbeil und Trio zweimal (der erste Theil

des Trios jedesmal mit Wiederholungszeichen)**) vollstÃ¤ndig

ausgeschrieben. Die Stelle , wo zur ersten Wiederholung von

Anfang an Ã¼bergeleitet wird, lautel in der Violoncell- und Bass-

Slimme so

Die Stelle, wo zur zweiten Wiederholung des verÃ¤nderten und

gekÃ¼rzten Haupttheils Ã¼bergeleitet wird, lautet so

â�¢ Sie waren in Beethoven's Besitz und wurden IHM der Auktion

seines Nachlasses von der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien

angekauft. Im Auktions-VerzeichnisÂ« sind sie unter Nr. 4(7 einge-

tragen. Auf einer Stimme isl diese Nummer noch ersichtlich.

â�¢â�¢) Wenn man die Partitur der Breilkopf und Hartel'schen Ge-

samml-Ausgabe zur Hand nimmt, so kann man sich nach dem

24. Takl aufseile Â«8 ein Wiederholungszeichen denken, welches auf

ein nach dem ersten Takte auf Seite 87 stehendes Wiederholungs-

zeichen zurÃ¼ckweist.
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SpÃ¤ter wurde die vollstÃ¤ndige Wiederholung des Haupttbeils

und Trios beseitigt. Die ungÃ¼ltigen Stellen wurden durchstri-

chen oder mit Papier Ã¼berklebt. Auf der RÃ¼ckseite eines dieser

aufgeklebten Papiere findet sich eine Stelle aus einem Arrange-

ment der Symphonie in A-dur. Daraus ist zu entnehmen, dass

die KÃ¼rzung des Satzes (in den geschriebenen Stimmen nÃ¤m-

lich) frÃ¼hestens 4842, dem Compositions-Jahre der siebenten

Symphonie, vorgenommen wurde. Der Satz erhielt damit ganz

die jetzige Form. Von einem Vorkommen der eingangs er-

wÃ¤hnten zwei Ã¼berschÃ¼ssigen Takte kann keine Rede sein.

Man hÃ¤tte erwarten sollen, dass, als in die Leipziger Allg.

Musik. Zeitung vom Jahre (846 (S. 46z) eine Stelle aus einem

Briefe eingerÃ¼ckt wurde, in welchem Beethoven jene zwei

Takte als ungÃ¼ltig erklÃ¤rt, ihre UngÃ¼ltigkeit allgemein anerkannt

worden wÃ¤re. Anders dachte Schindler; er opponirte. Es sind

aber noch Andere gekommen (z. B. Marx in seinem Â»Beel-

hovent) und es werden voraussichtlich noch Andere kommen,

die sich auf Schindler's Angaben stÃ¼tzen und fÃ¼r die ausge-

scbossenen Takte ihre Lanze einlegen. Derentwegen greifen

wir hier aus Schindler'Â« grÃ¶sslentheils aus leeren Einwendungen

bestehender Gegenschrift einige Behauptungen, die durch bis-

herige ErÃ¶rterungen noch nicht beseitigt sind, zur Widerlegung

heraus.

Schindler erzÃ¤hlt (Biogr., 3. Aufl., II. 339) , Beethoven

habe mit ihm im Jahre (823 die Cmoll-Symphonie durchge-

nommen und keine Bemerkung Ã¼ber die zwei Takte gemacht.

Schiadler bemerkt dabei: Â»Wie hÃ¤tte vollends sein scharfes

Auge diesen grossen Bock in der erst um jene Zeit (An-

fangs der JOger Jahre) erschienenen Partitur Ã¼bersehen und

ungerÃ¼gt lassen kÃ¶nnen ? Dieser Umstand ist besonders wohl

zu beachtenÂ». Nun erschien aber die Partitur (und das ist die

erste und einzige), in welcher die zwei Takte vorkommen, erst

im Januar 1826.*) Schindler's ErzÃ¤hlung kann also nicht

wahr sein.

Schindler appellirt schliosslich an die Wiener Tradition.

Er beruft sich (S. 341) auf Musiker aus Beelboven's Zeit, die

im Jahre 4846 noch in Wien lebten, sagt, dass Umfrage bei

ihnen gehalten und dass ein Â»ErgebnissÂ«, dahin lautend, dass

kein einziger der in den Concerts Spirituels thÃ¤tig gewesenen

Musiker einer Aenderung in den gedruckten Orchester-Stimmen

sich habe erinnern kÃ¶nnen, in der Â»Wiener Zeitschrift 4846Â»

bekannt gemacht sei. Wir haben ein solches Â»ErgebnissÂ« in

genannter Â«Wiener Zeitschrift! vom Jahre 4846 nicht finden

kÃ¶nnen. Was aber die Wiener Tradition im Jahre (846 anbe-

trifft, so lÃ¤sst sich Folgendes entgegen halten. Die C moll-

Symphonie wurde am 7. und 44. November l H', l bei einem

von der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien abgehaltenen

grossen Musikfest aufgefÃ¼hrt. Die dabei gebrauchten und eigens

dafÃ¼r geschriebenen Stimmen werden in zwei Packen im Archiv

genannter Gesellschaft aufbewahrt und in diesen Stimmen ste-

hen die zwei Takte nicht und haben auch von Anfang an nicht

darin gestanden. Das sind zwei Packe Beweise gegen Schind-

ler. Sie beweisen, dass in Wien die zwei Takle wenigstens

fÃ¼nf Jahre frÃ¼her als anderwÃ¤rts ausgeschossen waren, was

nur entweder durch eine auf eine mÃ¼ndliche Aeusserung Beet-

hoven's zurÃ¼ckzufÃ¼hrende Tradition oder dadurch zu erklÃ¤ren

ist, dass die zwei Takte auf Grund der eingangs beschriebenen

allen geschriebenen Orchester-Stimmen weggelassen wurden.

â�¢) Eine Anzeige von dem bevorstehenden Erscheinen der Parti-

tur findet man im Inlelligenzblatt zur Leipziger Allg. Musik. Zeitung

vom December < 8is. Als erschienen wird sie in dem Blatte vom Ja-

nuar mg angezeigt.

Jedenfalls kann die Umfrage, welche Schindler im Jahre <846

bei den Wiener Musikern halten liess, keine genaue gewesen

sein. Das Ergebniss wÃ¼rde sonsl gegen ihn ausgefallen sein.

xxxni.

(Die einundfÃ¼'nfzigste Sonate.) Die Sonate in F-dur Op. 54

wurde bei ihrem Erscheinen als die einundfÃ¼nfzigsle und die

in F-moll Op. 57 als die vierundfÃ¼nfzigste Â«SonateÂ« bezeichnet.

Carl Czerny bemerkt in seiner Pianoforte- Schule (4. Theil,

S. 60) in Betreff dieser Bezeichnung, dass Beethoven alle

Werke eingerechnet habe,.welche bis dabin (1806 und (807)

in Sonaten-Form erschienen waren, also auch die Trios, Quar-

tette u. s. w. Nur auf diese Weise ist jene Bezeichnung er-

klÃ¤rbar. Beethoven hÃ¤tte die Sonate Op. 57 nicht als die vier-

undfÃ¼nfzigste bezeichnen kÃ¶nnen, wenn er nicht auch die

Symphonie Op. 55 und das Concerl Op. 56 als Sonaten im

weiteren Sinne angesehen hÃ¤tte. Andererseils kann Beethoven

nicht alle Werke eingerechnet haben, welche den Titel Â»So-

nateÂ« fÃ¼hrten. Er wÃ¼rde dann eine grÃ¶ssere Zahl als die ange-

gebene erlangt haben. Ausgeschlossen mag er zunÃ¤chst die-

jenigen Â»SonatenÂ« haben, welche nicht ganz der Sonaten-Form

angehÃ¶ren, z. B. die Sonate Op. 26 mit den Variationen zu

Anfang; die Sonaten Op. 27, welche auch als Phantasien be-

zeichnet sind ; die iDeux Sonettes fÃ¤dlest Op. 49 , welche als

Sonalinen zu betrachten sind u. s. w. Andere ErÃ¶rterungen

und einige Zweifel bei Seite lassend, folge hier eine von einem

unserer Freunde versuchte Zusammenstellung derjenigen 50

Werke, welche Beethoven bei Abfassung des Titels der So.nate

Op. 54 als Â«SonatenÂ« angesehen haben mag.

Die Symphonien in C-dur und D-dur ... 2 Werke

Das Septett Op. 20 4

Die Streicbqulntette Op. 4 und 19 .... 2

Die Streichquartette Op. 48 6

Die Streichtrios Op. 9 3

Die Pianoforte-Concerte in C-dur, B-dur und

C-moll 3 -

Das Quintett fÃ¼r Pianoforte u. a. w. Op. 46.1

Die Trios Op. l und 44. 4

Die Sonaten fÃ¼r Pianoforle und Violine Op. l t,

23, Â«4, 30 und 47 9 -

Die Sonaten fÃ¼r Pianoforte u. Violoncell Op. 52-

Sonate fÃ¼r Pianoforte und HÃ¶rn Op. 47 . . 4

Die Pianoforte-Sonaten Op. 2, 7, 40, 43, 44,

22, 28, 3l und 53 4Â« -

Zusammen 50 Werke.

Anzeigen und Beurtheilnngen.

Riegel, Pruli Â»rgutieJI in EecleiU. Kirchliches

Orgelspiel. Eine Auswahl von OrgelstUcken vorzugs-

weis der namhaftesten Meister des 4 G. und 47. Jahr-

hunderts. Nach den Kirchentonarten und in fortwÃ¤h-

render L'ebung von kÃ¼rzeren und leichteren zu lÃ¤ngeren

und schwereren SÃ¤tzen gesammelt. I. Heft: Dorische

Tonart. Brixen, Weger. Â«869. 9i S. 4Â«.

Der im kirchlichen Tonsatz wohlerfahrene Professor Riegel,

dessen Arbeit an Schoeberlein's grossem liturgischen Werk

anerkannt ist, hat in vorliegender Sammlung etwas Werth-

Tolles gebracht, was richtig angewandt dem kirchlichen Orgel-

spiel grosse Frucht bringen wird. Es sind 403 TonsÃ¤'tze von

25 Meistern, darunter viele unseren Zeitgenossen unbekannte

oder selten zugÃ¤ngliche. Der Inhalt ist, wie die Ueberscbrift

andeutet, zunÃ¤chst aufs Lehrhafte hin ausgewÃ¤hlt, aber in dem

hÃ¶heren Sinne, dass das Beste, was die Schule giebt, etwas

mehr als Schule sein soll, oder umgekehrt: dass nur Gesun-
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des und Gehaltvolles das richtige FÃ¼ller ist, woran die Jugend

gedeihen kann ; â�� denn Alles, was nur fÃ¼r die Schulzeit isl,

um nachher vergessen zu werden, ist auch fÃ¼r die Schule zu

schlecht. Ein einsichtiger Freund, des liturgischen und kÃ¼nst-

lerischen BedÃ¼rfnisses als thÃ¤tiger Geistlicher kundig, Sussert

sich darÃ¼ber: Â»Unsere jungen Orgel-Aspiranten hungern mehr

als ein Mensch sagen kann nach consistenter Speise, nach

HÃ¼lle und FÃ¼lle, Klarheit und Wahrheit, seit alles schaal ge-

worden isl wie Traber, woran ein selbslgefslligeres Zeitalter

sich zum Schein gesÃ¤ttigt hat. Manches, was einst elastisch

hiess, gilt nicht mehr dafÃ¼r; man lernt nichts Rechtes, weil

das Gelerute nicht das Rechte scheint Freilich ist der

fehlende SchlÃ¼ssel zu dem gesuchten Schatz nicht zu rinden

bei den Kunstgenossen der Hugenotten, Afrikanerin und Mei-

stersinger . . . wie sollte das GezÃ¼cht solcher ZÃ¼chtlinge die

heilige Zucht der lebendigen Tradition Ã¼ber sich ergehen

lassen !Â« â��

Mag auch dieses Wert des vÃ¤terlichen Liebeszornes eifriger

lauten als es in der Thal berechtigt scheint: sicherlich wird

noch manch Wasser ins Meer fliessen, bevor unsere leitenden

BehÃ¶rden es den Kunstschulen zur Pflicht machen, statt der

beut Ã¼blichen Langfingern vielmehr diejenige Sang- und Orgel-

kunst zu lehren, welche der gemeinen Christenheit wahrhaftig

Erbauung bringe. Danken wir also einstweilen denen, die auf

Hoffnung sÃ¤en und den Erfolg einem Anderen Ã¼berlassen. Schon

seit mehr als SÂ« Jahren hat Franz Comnier in Berlin werth-

volte Orgelsacben verÃ¶ffentlicht, die noch nicht so bekannt

sind 'wfe sie verdienen: ist ihre Tendenz auch mehr auf Histo-

risches und KÃ¼nstlerisches gerichtet, so eignen sich doch viele

StÃ¼cke auch zu kirchlichem Vortrag. Aucfa das schwÃ¤bische

Orgelspielfauch von Kocher, ausdrÃ¼cklich fÃ¼r die Schule

bestimmt, enthÃ¤lt werthvolle SÃ¤tze, die als Vor- und Nachspiel

in der Kirche brauchbar und angenehm sind. â�� Das vorlie-

gende Riege l'sehe Heft nun hat den eigenthÃ¼mlicben Vor-

zug, die kÃ¼nstlerische und liturgische Richtung in einer ge-

wissen Einheil des Stiles*) zu verbinden, indem es einfach

verstÃ¤ndliche StÃ¼cke zur Erbauung des GemÃ¼thes bringt, nicht

zur FÃ¶rderung oder BewÃ¤hrung i icend einer VirtuositÃ¤t, es sei

denn, dass man virtuos heisse , was klar ohne Eitelkeil, aber

mit innigem Vortrage das Gewollte zu Tage bringt. Keineswegs

soll damit alles SpÃ¤tere, was ausser dem Bereich des classi-

schen Contrapunkts Hegt, von der Schule ausgeschlossen sein :

nur das Grundlegende, ohne welches die spÃ¤tere Kunst nicht

zu ergrÃ¼nden, die liturgische Herstellung nicht zu sichern ist,

soll den Ffibigea und Ernstgesinnten erÃ¶ffnet werden.

Die Tonselzer, ausser Seb. Bach und Riegel alle den ersten

Jahrhunderten seit der Reformation angehÃ¶rig, sind Ã¼berwie-

gend Italiener aus dÂ«r Ã¤lteren Kirche; doch ist der mindere

Theil. die evaogeliscben Tonsetzer, durch ebenbÃ¼rtige Ton-

s'.ilze hinlÃ¤nglich vertreten, um jenes Debergewicht nicht zu

scheuen. Dies zu erwÃ¤gen ist nicht gleichgÃ¼ltig, weil eben

hier, im Gebiete der schÃ¶nen Kunst, die abendlÃ¤ndischen Kir-

chen eine NÃ¤herung zu einander haben, die ein sonderbarer

SchwÃ¤rmer die einzige heut mÃ¶gliche Union nannte. Wie viel

auch Wahres hieran sein mag: gewiss ist, dass in der (kirch-

lichen) Kunst die vielspÃ¤llige Christenheit sich besser einver-

steht als irgendwo, ohne damit die Besonderheil der VÃ¶lker

â�¢und Bekenntnisse zu zerstÃ¶ren : vielmehr scheiden sich die hi-

itiuihialiiatet) rail wachsender Zeit Homer bestimmter: aber je

grÃ¼ndlicher durchgebildet die Sonderheit, desto fÃ¤higer ist sie,

edle Werke zu erzeugen, die Ã¼ber den beschrÃ¤nkten Raum

*) Nur wurden wir angenehm und angemessen finden, wenn in

etwaigen spÃ¤teren heften die Einheit der Tonart ileiturgirt wurde.

Ein halb Jabr lang immerfort modo dono â�� das ist eine hartÂ« Zu-

mnthang fÃ¼r ein junges Gemtnh.

ihrer Heimatb hinaus wachsen. Darum sind die frommen KÃ¼nst-

ler von Rom und Wittenberg mit dauernden Kunstwerken ge-

segneter als irgend eine andere Kirche, und darum sind sie

allein fÃ¤hig nicht Dar das Ganze zu begreifen, sondern auch

den einzelnen Gegner zu verstehen, lieben und ehren.

Von lutherischen Tonsetzern sind in Riegel's Heft sechs

wÃ¼rdig vertreten: Heinrich und Sebastian B a c h , Eberlin,

Hassler, Pachelbel, Mich. PrÃ¤lorius; Froberger und

Keri, geborene Sachsen, mÃ¶gen auch hieber gehÃ¶ren, doch

ist es nicht so beglaubt wie bei den anderen. Leicht erkennt

man bei Hassler und S. Bach die Lust am deutschen Kirchen-

lied : dreimal ist die Weise Â»Vater unser im HimmelreichÂ« zum

fugirten Thema gewÃ¤hlt; sogar der katholische Orl. Lasso,

dessen Motetten oft an deutsche Lieder anklingen, hat hier

(S. 78) die erste Zeile Â«Was mein Gott will, das gescheh all-

zeitÂ« zum Thema eines markigen PrÃ¤ludiums genommen. â��

Die Themen der Ã¼brigen scheinen meist frei gewÃ¤hlte, doch

mÃ¶gen manche aus allen Cantus firmi entlehnt sein.

Sehr erwÃ¼nscht wÃ¤re, sowohl in diesem als in vielen an-

deren FÃ¤llen Ã¼ber Original und Quelle Nachweis zu erhallen:

dies gilt Insonderheit von den mancherlei fugirten SÃ¤tzen, die

eine vocale Anlage verrathen. Es ist nicht philologische Neu-

gier allein, die solchen Nachweis wÃ¼nscht: es hilft auch zum

Lernen und Weiterdenken, die Urgestalt mit der umgewandel-

ten zu vergleichen. So ist z. B. von Palestriua und Asola

schwerlich etwas rein Instrumentales hinterlassen ; wird dem

AnfÃ¤nger hierÃ¼ber ein Wink erlheill, so Ã¶ffnet es den Sinn znr

Unterscheidung des Gesungenen und Gespielten.

Von den einzelnen StÃ¼cken genauer zu berichten, wÃ¼rde

ohne weillÃ¤ufige Beispiele wenig helfen; heben wir nur das

Wichtigste heraus. Der ziemlich unbekannte Fa so l o hat die

grÃ¶sste Zahl im Buche, 23 TonsÃ¤tze: er verdient es wohl we-

gen der leichten, flÃ¼ssigen und anmuthenden Factur; unge-

wÃ¶hnlich fÃ¼r seine Zeit (< 6(0) ist die hÃ¤ufigere EinfÃ¼hrung von

TerzenlÃ¤ufen, z.B. S. K', 58. â�� Ihm zunÃ¤chst steht Fresco-

baldi mit <5 Sitzen, von durchgÃ¤ngig strenger Arbeit und

ernstem mÃ¤nnlichen Tone; auch Rein-Instrumentales tritt her-

vor, namentlich in der chromatischen Fuge S. 37, die wie

manches Andere z. B. von Muffat und Seb. Bach nicht mehr

reines Dorisch, sondern modernes Moll zur Grundlage haben.

(Von S. Bach hat wohl nur die berÃ¼hmte Toccata, welche

modo dorio Ã¼berschrieben ist, die alle Tonart zur Grundlage,

wenn sie auch oft darÃ¼ber hinausgeht.) â�� Den freudig he-

roischen Grundzug, der Hassler eigentÃ¼mlich ist, nehmen wir

auch hier wahr; das schÃ¶ne PrÃ¤ludium S. 59, von allen ge-

gebenen StÃ¼cken das lÃ¤ngste, scheint ursprÃ¼nglich instrumen-

tal, nicht sowohl wegen unsingbarer Stellen, als wegen der

rhythmischen Anlage. Der letzte Satz von Ivo de Vento kÃ¶nnte

wohl einem Madrigal entlehnt sein; er Ist sehr sangbar und

anmuthig.

FÃ¼r die zu erwartenden spÃ¤teren Hefte wÃ¼rden wir den

fleissigen Herausgeber dringend darum bitten, etwas mehr fÃ¼r

die Bequemlichkeit der Leser zu sorgen, erstlich darch alpha-

betische Register, zweitens durch vollstÃ¤ndige Quellen-An-

gabe, drittens dadurch, dass dem an HÃ¤nden und Fassen

gebundenen Organisten das UmblÃ¤ttern mitten im Takt erspart

werde. Die Ausstattung ist so trefflich, ja glÃ¤nzend, dass auch

so bescheidene WÃ¼nsche wohl ihre Statt finden mÃ¶gen. Der

Druck ist correct; ausser den am Scbluss angefÃ¼hrten Errata

bemerkten wir noch : S. S3 Z. 7 T. 7, wo der Bau B statt ff

zu singen hat, ebenso der Sopran S. l i Z. 3 T. i â�� und die

anbequeme Stellung der Pausenzeichen S. 7l, 78.

S. KrÃ¼ger.
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Berichte. Nachrichten und Bemerkungen.

# Frankfurt a. I. W. Das vorletzte Concert das Museums

brachte uns zur ErÃ¶ffnung die hier noch nicht gehÃ¶rte OuvertÃ¼re zu

â�¢Julius CÃ¤sarÂ» von R.Schumann. Der Anfang des Werkes zeigt

den Componisten in seiner energischen Weise, welche man bei seinen

Instrumenlalsacben so hÃ¤ufig findet, bei seinen grÃ¶sseren Gesang-

werken nicht selten mit Bedauern vermisst. Jene OuvertÃ¼re aber

behielt fÃ¼r mich etwas Einleitungsmassiges; ich wartete lange auf

einen niessenden Allegrosatz, der nicht kam; mÃ¶glich, dass bei

Ã¶fterem HÃ¶ren der Eindruck anders wird, namentlich kann die

OuvertÃ¼re vielleicht als wirkliches EinleitungsstÃ¼ck, wenn das

Trauerspiel darauf folgt, besser am Platze sein. Einige Mitglieder

des CÃ¤cilienvereins sangen hierauf gemischte Quartette: Â»Wandrers

NachlliedÂ« von Hauptmann und Â»Am BodenseeÂ« von Schumann.

Herr Hugo Heermann trug Mendelssohn'* Violinconcert mit

grosser Reinheit, Sicherheit und NUanciruag vor. An zwei weitere

Quartette â�� von Mendelssohn â�� schloss sich das Adagio aus Spohr's

neuntem Concerte, von Herrn Heermann mit besonderer Zartheit

gespielt. Den zweiten Theil bildete Beethoven's siebente Sym-

phonie. â�� Auch der letzte Abend des Museums brachte noch einige

fÃ¼r uns neue Nummern. ZunÃ¤chst das Violoncello -Concert von

Schumann. Der Componist hat hier offenbar die Idee, das Orche-

ster aus seiner dienenden Stelle heraustreten zu lassen, es nicht dem

Soloinstrumente unterzuordnen, ihm auch nicht gegenÃ¼ber zu stel-

len, sondern es mit ihm zusammen zu verarbeiten; hieraus entsteht

dann ein Orchesterstuck mit obligatem Violoncello, eine Mischgat-

tong, mit welcher ich mich vorlaufig nicht befreunden kann. Herr

Grutzmacher aus Dresden that sein MÃ¶glichstes, das Stuck zur

Geltung zu bringen. Wenn er mit der -FantasieÂ« eigener Composition

grÃ¶sseren Beifall erntete, so spricht dies allerdings noch nicht fÃ¼r

den grÃ¶sseren Werth derselben; aber eine naturgemÃ¤Ã�ere Behand-

lung des Instruments ist immerbin ein nicht zu verkennender Vor-

zug. Die >Liebeslieder>, Walzer fÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden und

TÃ¼r vier Singstimmen von B r ah ms waren die weitere NovitÃ¤t. Es

war eine eigentÃ¼mliche Aufgabe, eine Anzahl Gedichte vom ver-

schiedensten Versmaasse in den Walzertakt, so frei er auch behan-

delt ist, einzuzwÃ¤ngen. Dass Brahms zu allen schweren Aufgaben

unserer Kunst Geschick hat, ist hinlÃ¤nglich bekannt. Hier rnuss aber

doch die Frage erhoben werden, warum man sich Ã¼berhaupt eine

solche Aufgabe stellt. Brahms hatte in erster Linie das Bestreben,

das GewÃ¶hnliche, naiv Tanzmassige zu vermeiden. Dadurch sind

einige Rhythmen, die sich dem Texte nach ganz einfach halten ge-

stalten lassen, hÃ¶chst gezwungen geworden. Allerdings klingt das

nach Nichts weniger, als nach Walzer; aber dann muss ich aber-

mal fragen, warum es denn doch Walzer sein soll ? Dass das Werk

Ã¼brigens interessant und merkwÃ¼rdig ist, gebe ich immerhin zu und

seine VorfÃ¼hrung war dankenswertb gleich der aller Orcbesternovi-

taten dieses Winters. Zum Beginn dieses letzten Huseumsconcerts

wurde Mendelssohn's Melusinen-OuvertÃ¼re, zum SchlÃ¼sse die

gesammte Egmontmusik â�� ClÃ¤rchen: Frl. Hausmann aus

Karlsruhe â�� vorgetragen. (Schluss folgt.)

* (Die Memoiren vonBerlioz.) (Jeher das Nachlasswerk

des seltsamen franzÃ¶sischen Musikers und Musikschriflstellers bringt

die Â»Neue fr. PresseÂ« nachstehende Pariser Mittheilung. Â»Die Me-

moiren des Berlioz sind zwar schon vor lÃ¤ngerer Zeit erschienen, sie

erfahren aber erst nachtrÃ¤glich ihre WÃ¼rdigung. So beschÃ¤ftigte sich

erst jÃ¼ngst die Independance beige mit den Confessionen dieses

Mannes, der bei der ungewÃ¶hnlichsten Begabung, die ihm Niemand

bestreiten wird, dennoch an maasslosem Grossenwahno litt und zu

Grunde ging. Mit weniger SelbstÃ¼berschÃ¤tzung und bei einer lusti-

geren Lebensanschauung wÃ¼rde er jedenfalls sicherer den Tenden-

len, die er sein Lebtag verfolgte, Geltung verscharrt haben. Weil er

auf sein Ziel schwerfÃ¤lligen Ernstes und mit verbittertem Humor

losging, schlug ihm sein Streben im Grossen und Ganzen fehl, und

er musste sehen, dass fremde HÃ¤nde von dem Acker, den er Im

Schweisse seines Angesichts gepflÃ¼gt hatte, die FrÃ¼chte ernteten.

Eigentlich ist Berlioz, wenn man Ã¼berhaupt das in einer Zuchtbaus-

laune erfundene Wort: Â»ZukunftsmusikÂ«*) gelten lassen will,

*) Das Wort ist nicht in einer Zuchthauslaune von den ZukÃ¼nft-

lern erfunden. Schon Wagner hat sich in einem Briefe an Berlioz bei

Gelegenheit seiner Pariser TannhÃ¤user-AuffÃ¼hrung dagegen ver-

wahrt und die Erfindung des Wortes Â»ZukunftsmusikÂ« dem richtigen

Vater zugesprochen, nÃ¤mlich dem verstorbenen Professor Bischoff

in Coln, dem Herausgeber der frÃ¼heren Niederrheinischen Musik-

zeituDg. Bischoff war aber kein zukunftlicher ZuchthÃ¤usler, son-

dern, wie man sich wohl noch erinnert, ein ZionswÃ¤chter des Classi-

scben (die CÃ¶lner Schule mit eingeschlossen). D. Ktd.

der impulsgebende Reformator fÃ¼r diese Richtung; als solcher aber

sollte er den Kelch des Leidens bis zum Bodensatze leeren. FÃ¼r die

musikalische Reform, die er hervorgerufen, gepredigt und cultivirt

hatte, fand sich nie eine geschlossene Gruppe von JÃ¼ngern und An-

hÃ¤ngern zusammen. Man glaubte nicht an den neuen Cultus und

man glaubte nicht an seinen Propheten. Er erschÃ¶pfte sich in ver-

zweifelten Anstrengungen, und die kleinlichen ZÃ¤nkereien. die er

veranlasste, gingen spurlos Ã¤ndern Publikum vorÃ¼ber. Da kam end-

lich der Tag, und das, was man Â»ZukunftsmusikÂ« nannte, nahm das

Interesse und die Aufmerksamkeit der Kunstler und Kunstliebhaber

in Anspruch, kampflustige Parteien bildeten sich und traten in die

Schranken; eine gewisse Annahme und Auffassung des musikalischen

Dramas gestaltete sich zum Ereigniss fÃ¼r ganz Europa; seltsame

Formen und Lehrmeinungen wurden leidenschaftlich vertheidigt und

angegriffen. Jetzt aber nannte man nicht seinen Namen! Ein An-

derer leitete und reprÃ¤sentirte die Bewegung. Mehr als zwanzig Jahre

blieb die Menge bei den neuen musikalischen Versuchen indifferent;

zwanzig Jahre hatte Berlioz seine ganze Energie aufgebraucht und

seine Nerven angestrengt und erschÃ¼ttert, um seinen Ideen Geltung

und Nachdruck zu verschaffen. Und als diese musikalische Revo-

lution ihren Widerhall fand, als man endlich das lustige Kampfspiel

bei hellem Tage erlebte, verschwand er, wurde er von dem Platze,

der jetzt kein dunkler mehr war, gestÃ¼rzt; an dem Tage, als es eine

Schule gab, war er nicht mehr oberster Leiter der Schule; ein An-

derer war gekommen, Ã¼ber den man sprach, den man pries und be-

schimpfte, den die Gegner und AnhÃ¤nger anerkannten. Armer Ber-

lioz, dieser Hohn des Schicksals war tu hart und empfindlich! â��

Berlioz spricht an einer Stelle seiner Â»MemoirenÂ« ein gewichtiges

Wort Ã¼ber das journalistische Handwerk, dem er, weil die

Kunst nicht einen goldenen Boden fÃ¼r ihn hatte, mit Leib und Seele

verfallen war. Â»Man gebe mir Partituren zu schreiben, Orchester zu

leiten, Proben zu dirigiren ; man lasse mich acht, zehn Stunden mit

dem Taktirstocke in der Hand, ohne ein Begleitungs-Instrument zu

haben, Choristen ab chten, und ich soll ihnen den Takt geben, vor-

singen und die Octave halten mÃ¼ssen, bis ich Blut speie und der

Krampf meinen Arm lahme; man lasse mich wie einen CommissionÃ¤r

Notenpulte. ContrabÃ¤sse und Harfen tragen, und ich soll wie ein

Zimmermaan Latten vernageln mÃ¼ssen ; man verhalte mich ferners

in meinen Ruhe - Nachtstunden zum Corrigiren der Kupferstecher

und Copisten: das Alles gehÃ¶rt zu meinem musikalischen Leben,

und ich werde es ertragen, ohne mich zu beklagen und ohne es

selbst zu beachten, wie ja auch der JÃ¤ger KÃ¤lte, Hitze, Hunger,

Durst, Sonnenbrand, RegengÃ¼sse, Staub, Koth und tausend andere

Unannehmlichkeiten und Beschwerden ertrÃ¤gt. Aber in alle Ewigkeit

Feuilletons schreiben, um zu leben, nichts Ã¼ber nichts zu schreiben!

Lauwarmes Lob der unertrÃ¤glichsten Langweile zu spenden! Heute

von einem grossen Meister und morgen von einem Dummkopfe mit

dem nÃ¤mlichen Ernste und in derselben Sprache zu sprechen l Seine

Zeit, seinen Verstand, seinen Muth, seine Geduld an diese Arbeit zu

wenden, ohne die Gewissheit zu haben, Missbrauche abzustellen,

Vorurtheile zu beheben, die Ã¶ffentliche Meinung aufzuklaren, den

Geschmack des Publikums zu lÃ¤utern, Menschen und Dinge an ihren

richtigen rangmassigen Platz zu stellen ! Ob, das ist eben das Ueber-

maass der DemÃ¼thigung. Besser noch wÃ¤re es, Finanzminister eines

verluderten Staates zu sein !Â« â�� In einigen Briefen, die Berlioz In

seinen letzten Lebensjahren schrieb, zeigt sich die ganze Ermattung

und Niedergeschlagenheit dieser armen, gequÃ¤lten Seele. So schreibt

er unter Anderem an eine Frau: Â»Ich lese wieder und wieder Shake-

speare, Virgil, Homer, Â»Paul und VirginieÂ« und Reiseberichte; ich

langweile mich, leide schrecklich an einer Nervenkrankheit, die mich

seit neun Jahren in Beschlag genommen und gegen die alle Aerzte

ihr Latein erschÃ¶pft haben. Abends, wenn die physischen und die

Leiden des Herzens und Geistes zu stark sind, nehme ich drei Lau-

danum-Tropfen und schlafe auf gut Gluck ein. Wenn ich weniger

krank bin und wenn ich auf die Gesellschaft einiger Freunde anstehe,

gehe ich in die Nachbarschaft zur Familie des Herrn Damcke, eines

deutschen Compositeurs von seltenem Verdienst, eines tÃ¼chtigen

Professors, dessen Frau ein Engel an GÃ¼te mit einem Goldherzen

ist. Man richtet sich nach meinem Humor, musicirt oder plaudert

oder rollt zum Kamin ein Canape, auf dem ich den ganzen Abend

ausgestreckt ruhe, ohne auch nur ein Wort zu sprechen und mich

mit meinen herben Gedanken beschÃ¤ftigend. Das ist Alles, Madame.

Ich schreibe nichts mehr, ich componire nichts. Die musikalische

Welt in Paris und auch anderswo, die Art und Weise, wie die KÃ¼nste

gepflegt, die KÃ¼nstler protegirt, die Meisterwerke geehrt werden,

erregt meinen Ekel oder versetzt mich In Wuth. Das wÃ¼rde eben

beweisen, dass ich noch nicht vÃ¶llig todt binÂ«.
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ANZEIGER

[78] Bei A. HÃ¤renÂ« in Bonn erschien und ist in allen Buch- und

Musikbandlungen zu haben.

Die

Musikalischen SchÃ¤tze

der

kÃ¶niglichen und Unl-veraitÃ¤ta-Blbliothek

zu

KÃ¶nigsberg in Pr.

aus dem Nachlasse Friedr. Aug. GottholdV

Nebst Mittheilungen

aus dessen musikalischen TagebÃ¼chern.

Ein Beilrag zur Geschichte und Theorie der Tonkunst

von

JOB. Maller.

Erste Lieferung.

Preil 2 Thlr.

(In Subacription l Thlr. 10 Sgr.)

[7t] Eine Violine, achter Guarnerio aus einem Nachlass, ist preis-

wÃ¼rdig zu verkaufen.

NÃ¤heres bei Herrn TOD Hagen. .Magdeburg, Johanni-Kirchbof J.

[80] Verlag von

J, Rieter - Biedermann in Leipzig und Winterihur.

Adtudo TÃ¼r zwei Clarinetten und drei BassethÃ¶rner. FÃ¼r Pianoforte

zu zwei HÃ¤nden bearbeitet von H. M. Schlelterer. 41J Ngr.

Andante aus der Serenade (in Cmoll) fÃ¼r zwei Clarmetiâ�¢, zwei

Oboen, zwei HOrner und zwei Fagotte. FÃ¼r Pianoforte zu zwei

HÃ¤nden bearbeitet von H. M. Scbletterer. 41t Ngr.

Allegretto und Menuett aus den Quartetten fÃ¼r Streichinstrumente

Nr. 8 in Fdur und Nr. 7 in Ddur fÃ¼r Pianoforte Ã�bertragen von

Charles Delioux. Mi Ngr.

Drei Divertissements f. zwei Violinen, Viola, Bass u. zwei Homer.

FÃ¼r Pianoforte zu zwei HÃ¤nden bearbeitet von H.M.Schletlerer.

Nr. 4 in D, Nr. l in F, Nr. l in B k 4 Thlr.

Foxe tu r das Pianoforte. FÃ¼r Orgel Ã�bertragen und mit Pedal-Appli-

catur bezeichnet von G. Ad. Thomas. iÂ«Ã¤ Ngr.

TÃ¼rkischer Marsch (aus der Sonate fÃ¼r Pianoforte in Adur). FÃ¼r

Orchester inslrumentirt von Prosper Pascal. (Am Tbeatre

lyrique in Paris als Zwischenact in der Â»EntfÃ¼hrung ans dem Se-

railÂ« eingelegt.) 8.

Partitur 47i Ngr.

Stimmen complet 15 Ngr.

Jede Stimme einzeln a V! Ngr.

Op. 4u. Manrerlsche Trauermusik fÃ¼r Orchester. FÃ¼r Pianoforte

zu zwei Httnden bearbeitet von H. M. Schletterer. fii Ngr.

Serenade m Esdur) fÃ¼r zwei Clarinetten, zwei Oboen, zwei HÃ¶rner

und zwei Fagotte. FÃ¼r Pianoforte zu zwei HÃ¤nden bearbeitet von

H. M. Scbletterer. 4 Thlr.

[84] Verlag von

J. Bieter-Biedermann in Leipzig und WiDierthur.

MARSCH

fÃ¼r Orchester

von

Felix Mendelssohn Bartholdy.

Op. 108.

(Nr. 37 der nachgelassenen Werke.)

Partitur SO Ngr. Stimmen 4 Thlr. FUr Pianoforte Ã¤ l ms. 47f Ngr.

FUr Pianoforte .1 4 ms. 15 Ngr.

l"! Verlag von

J. Rieter-BiedemuH in Leipzig und Winterthur.

- 4.

- 5.

Nr. 4.

- l.

- 8.

- 5.

Op. it. Andante nnd Variationen f. Pianoforte.

Op. 13. Beiterlieder aus August Becker's Â»Jung Friede),

der SpielmannÂ« fÃ¼r eine tiefe Stimme. 25 Ngr.

Nr. 4. Auszug: Â»Blas, Trompeter, blas das LiedÂ«.

- 1. Vom langen JÃ¶rg: Â»Der lange JÃ¶rg stund immer vornÂ«.

- t. Lustiges Reiterleben : >Hollab, bei! welch lustig Reiter-

lebenÂ«.

Der Trompeter bei MUhlberg: Â»Bei MÃ¼hlberg hatten wir

harten StandÂ«.

Das gefeite Hemd : 'Am Christnachtabend sass mein jÃ¼ng-

stes Schwesterlein-.

Op. l i. TannhÃ¤user: Â»Frau Venus, o lass mich gehn ge-

schwinden. Romanze von Herrn. Lingg. Duett fÃ¼r Sopran

und Bass. 4 7^ Ngr.

Op. 4 5. Tierzehn Lieder fÃ¼r zwei weibliche Stimmen. (Im

Freien zu singen.) 8.

Heft I. Partitur 40 Ngr.

Â»Und war' ich ein VÃ¶g'leinÂ«, von A. Becker.

Im Sonnenlicht: Â»Sonnenlicht, Sonnenschein fallt mir ins

Herz hinein !Â« von A. Becker.

Sonntagslied : Â»Soqntag ist's, und hÃ¶rbar kaum klingen

ferne GlockenÂ«, von A. Becker.

Liebesleid: Â»Ach Gott, wie bat es sich gewend'U, von

A. Becker.

Lockung: Â»leb hÃ¶rt' ein VÃ¶glein singenÂ«.

Der GÃ¤rtner: Â»Auf ihrem LeibrÃ¶sslein so weiss wie der

SchneeÂ«, von E. MÃ¶rike.

- 7. Die Rheinischen Schiffsleut': Â»Wie ich bin am Rhein ge-

gangenÂ«, von A. Becker.

- 8. Abends am Strande : Â»Das Mondlicht glÃ¤ttet die WogenÂ«.

Heft II. Partitur 40 Ngr.

Nr. 9. Â»0 wie freu'n wir unsÂ«, von Hoffmann v. Fallersleben.

- 40. Magdlein am Brunnen : Â»MÃ¤gdlein an dem Brunnen stehnÂ«,

von A. Becker.

- 44. Nilenteich: Â»Die Wasserlilien im WaldÂ«, von A. Becker.

- 41. Mausfallen-SprÃ¼chlein : Â»Kleine Gaste, kleines HausÂ«, von

E. MÃ¶rike.

- 11. Am See: Â»Still lieg ich in des Berges KleeÂ«, v. A. Becker.

- 44. Nacbtlied im Walde: Â»Da lieg' ich nun des Nachts im

WaldÂ«, von A. Becker.

Op. 46. FÃ¼nf Lieder fÃ¼r eine mittlere Stimme. 1'J Ngr.

Nr. 4. Am Bach: Â»Rausche, rausche, froher BachÂ«, von Fr. Oser.

- 1. Jagerlied : Â»Zierlich ist des Vogels Tritt im SchneeÂ«, von

E. MÃ¶rike.

- t. Winlerlied: Â»Geduld, du kleine KnospeÂ«, v. A. v. Platen.

- 4. Als ich wegging: Â»Du bracbt'st mich noch bis auf den

BertÂ«, von Claus Groth.

- 5. Komme bald : Â»Immer leiser wird mein SchlummerÂ«, von

H. Lingg.

Op. SO. Sechs Lieder fÃ¼r eine Singslimme. 15 Ngr.

Nr. 4. WaldfrÃ¤ulein. Â»Am rauschenden Waldessaume*, von W.

Hertz.

- 1. Â»Wenn Etwas leise in dir sprichtÂ«, von H. Lingg.

- 3. Im FrÃ¼hling: Â»BlUthenschnee weht durch die LandeÂ«,

Ungenannter Dichter.

- 4. Â»Ich wohn' in meiner Liebsten BrustÂ«, von Fr. RÃ¼ckert.

- 5. Â»Sagt mir nichts vom ParadieseÂ«, von Fr. RÃ¼ckert.

- r, Â»Gieb den KUSS mir nur heuteÂ«, von Fr. RÃ¼ckert.

Zwei Trauungslieder von Th. Fechner fÃ¼r vier-

stimmigen Chor. 8. Partitur 40 Ngr. Stimmen ;i S l Ngr.

Nr. 4. Â»Das, was der Himmel hat gefÃ¼gt.Â«

- 1. Â»Auf euch wird Gottes Segen ruhn.Â«

Op. J4.

Verantwortlicher Redakteur: Wilhelm Werner in Leipzig.

Verleger: J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthnr. â�� Druck von Breitkopfnnd Hartel in Leipzig.
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Das Oratorium auf der Buhne.

I.

Die dramatische AnffBhrniig HÃ¤ndel'gcher Oratorien.

(Fortsetzung.)

Ein dem genannten Tanzctiore in Herakles Ã¤hnliches

StÃ¼ck findet man auch in der Sem Ã¶le. Es ist dies der

sublime Chor Â»Nun schwellt der ewig junge Golt der Lieb'

in euch die trunk'ne BrustÂ«, nach der Ucberschrifl talla

HornptpeÂ«, also in einem frÃ¶hlichen Tanzrhythmus vorzu-

tragen und so plastisch schÃ¶n gehalten, dass man den

Tanz griechischer LiebesgÃ¶tter auf einer griechischen

Scene zu erleben glaubt. Man wÃ¼rde an ein solches Kr -

lebniss nicht mehr glauben, wenn zu dieser Musik Sang

und Tanz im Theater stattfÃ¤nden.

Der zweite Act des Herakles verlÃ¤uft auf dersel-

ben griechisch einfachen Scene in zwei verschiedenen

GemÃ¤chern. Es ist absolut nichts darin, was undramatisch

wÃ¤re, und Manches ist sogar direcl theatralisch. Dejanira

kommt in der zweiten Scene zu der gefangenen, ihr l'n-

gltlck in voller Tiefe empfindenden Jnle, und es gelingt

dieser nicht, ihren eifersÃ¼chtigen Argwohn zu verscheu-

chen ; auf alle herzlich dringenden Worte erw iedert sie

scbliesslich nur: Â»Es ist nur zu wahr, dass er falsch istÂ«.

Diese im Weggehen gesprochenen Worte vernimmt der

eintretende Lichas, und schnell antwortet er als Einleitung

zu einer neuen Scene :

Lichas. Wie, mein Gebieter?

Dejanira. Ein VerrÃ¤ther, Lichas,

Am Bund der Eh' und Lieb' und Dejanira.

Lichas. Falsch der Alkide? UnmÃ¶glich ist's l

(Arie) So wie ein Stern, der nicderfÃ¤brt,

Doch strahlend seine Bahn durchrollt,

So glÃ¤nzend strahlt wie reines Gold

Des Helden Treue unversehrt.

Die Brust, die edler Mulh beseelt,

Ist auch in Treue auserwÃ¤hit.

D ei a n. Du suchst umsonst zu leugnen seine Schmach !

(Ab.)

Lieb a s. Dies ist dein Werk, verruchte Eifersucht!

Chor.

Eifersucht, o HÃ¶llenflucb,

Folter der gequÃ¤lten Brust u. s. w.

Das ist eine vollstÃ¤ndige Theaterscene mit allen Eigenhei-

ten der Buhne. Auch das Folgende geht so weiter. Hyllos

tritt ein zu JÃ¼le und gesteht ihr seine Liebe; sie weist ihn

V.

sanft ab. Diese Scene gehÃ¶rt poetisch zu dem SchÃ¶nsten

des ganzen Werkes. Ihren Abschluss findet sie ebenfalls

in einem Chore Â»Holder Golt der Liebesgluta. Diese ChÃ¶re

sind es nun, die uns sofort wieder an die Heimath erin-

nern , welcher das Ganze augehÃ¶rt und die oralorische

Einheil sicher stellen; sie sind es zugleich, in denen Geist

und Kern der griechischen Kunst, deren Spiegelbild wir

hier schauen, gewahrt ist.

Die erste Scene nach der Verwandlung zeigt uns He-

rakles und Dejanira. Er giebt Versicherungen seiner Treue,

geht aber, als diese nicht geglaubt werden, weiterem Ge-

zÃ¤nk aus dem Wege und schreitet zum Tempel, um fÃ¼r

seinen Sieg das Opfer zu bringen. Dejanira, sich verlas-

sen wÃ¤hnend, Ã¼bergiebt Lichas das reiche Nessuskleid,

um es seinem Herrn zu Ã�berbringen als Â»cm Pfand ver-

sÃ¶hnter LiebeÂ«. Freudig gehorcht er. Jetzt naht JÃ¶le, der

sieden geÃ¤uÃ�erten Argwohn abbittet, wodurch der Act

in Liebe und Eintracht schliesst und auch so in dem

Schlusschore ausklingt. Der ganze Act ist in seiner durch-

sichtig einfachen, psychologisch und dramatisch verlau-

fenden Anlage ein Meisterwerk. Ihre Einfassung und Aus-

deutung erhalten die Sccncn durch die sie abschliessenden

ChÃ¶re, ganz wie im Griechischen; hierdurch wird die

Handlung in den ethischen Aether erhoben. So war es

auch im Griechischen, nur wissen wir nicht genau, wie

die Alten es bewerkstelligten, um auf einer wirklichen

BÃ¼hne diese wesentlich allgemeinen, ihrer Natur nach

wenig buhnengemÃ¤ssen ChÃ¶re wirksam darzustellen; wir

wissen dies trotz der vielfachen Nachrichten Ã¼ber das

griechische Theater namentlich desshalb nicht, weil uns

ein wesentlicher Theil ihrer Kunstmitlel, die-Musik, un-

bekannt ist. Aber soviel wissen wir aus Allem dennoch,

dass jene griechischen TragÃ¶dien-AuffÃ¼hrungen nicht Dra-

men im Sinne des heutigen Theaters, sondern sammt und

sonders mehr Darstellungen der dramatisch-musikalischen

Dichtung, als einer in realistischer Treue vorgefÃ¼hrten

Handlung gewesen sind, und dass den Griechen zu einer

plastisch anschaulichen Darstellung der ChÃ¶re gewisse

feststehende, durch lange festliche GebrÃ¤uche geheiligte

Chormassen - Gruppirungen , -AufzÃ¼ge und -TÃ¤nze ganx

wesentlich zu gute kamen, von denen unser Theater auch

nicht die Spur erhalten hat. Ja noch mehr â�� aus jenen

stereotypen chorischen Bewegungen sind die TragÃ¶dien-

und Hymnen-ChÃ¶re geradezu herausgewachsen. Dies

inuss gesagt werden, um uns vor der TrÃ¤umerei zu be-

wahren, es werde das, was den Griechen mÃ¶glich gewesen,

M
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auch uns mÃ¶glich sein und es kÃ¶nnten desshalb ChÃ¶re

wie Â»KrÃ¶nt den Tag mil FestesglanzÂ« â�� Â»Eifersucht, o

HÃ¼llenflucht â�� Â»Nun schwellt der ewig junge GottÂ« und

alle Ã¼brigen wirklich eine bÃ¼hnen- dramatische Gestalt

annehmen. WÃ¤re es in kÃ¼nstlerischem Sinne mÃ¶glich, wir

wÃ¼rden uns nicht dagegen strÃ¤uben, denn die Wirkung

dieser ChÃ¶re wÃ¼rde dadurch erhÃ¶ht werden ; aber es ist

so kunstwidrig, dass ihre Wirkung nicht erhÃ¶ht, sondern

im Kern vernichtet werden und in den Â»vorÃ¼berziehenden

WolkenÂ« untergehen muss.

Auch der drille Acl selzl die bÃ¼bnenmÃ¤ssige Haltung

der beiden ersten forl. Lichas bringl Kunde von dem

durch das Feslgewand angerichteten UnglÃ¼cke, ganz wie

auf der Scene, und ein herrlicher Chor schliessl den Vor-

gang ab. Sodann erblicken wir im Zeustempel den Helden

in seinem Jammer, von dem Sohne beweint, gestutzt und

schliesslich weggetragen. Darauf im Palast Dejanira in

gleicher Qual in einer ergreifenden Scene, die durch das

Hinzutreten der JÃ¶le auch dramalisch in hohem Maasse

fesselnd ist. Die erregle Scene schliesst versÃ¶hnend durch

den Eintritt der Priester, sowie der Ã¼brigen handelnden

Personen, die verkÃ¼nden, wie ein Adler den Sohn des

Zeus aus dem Scheiterhaufen in die GÃ¶tterheimath enlfÃ¼hrl

und das beilige Orakel das Schicksal der Seinen bestimmt

habe. Diese letzte ziemlich ausfÃ¼hrliche Scene bielel nichts

dar, wodurch sie sich von hunderten der Opern-Schluss-

scenen irgendwie unterscheidet. Das Werk bleibt sich also

in seiner bÃ¼bnen-dramatischen Anlage bis zu Ende gleich.

Es ist noch bÃ¼hnenmÃ¤ssiger gehalten, als Semele, obwohl

dieser ein Operntexl zu Grunde liegt. Ohne Zweifel ist es

dasjenige oratorische Werk, welches den Anforderungen

der BÃ¼hne am meisten entspricht und auch in dieser Hin-

sicht mit grÃ¶sserem Geschick verfasst ist, als viele Opern-

texte. Sollte man es dessbalb auf die Buhne bringen?

Schon Mancher ist auf diesen Gedanken verfallen, und

es wÃ¼rde heissen eine Schwierigkeit nicht lÃ¶sen, sondern

ihr aus dem Wege gehen, wenn man einen solchen Ge-

danken einfach abweisen wollte. Zur Beurlbeilung des-

selben ist freilich oben schon genÃ¼gendes Material an die

Hand gegeben, was hier zu wiederholen unnÃ¶thig wÃ¤re.

Wir setzen nur Eins hinzu. Wenn ein Oralorientext stricle

dramalisch gehalten ist, so hat dies fÃ¼r den HÃ¶rer den

Gewinn anschaulicher Klarheil, weil ihm der Vorgang

nach dem, was er von der BÃ¼hne her gewohnt ist, sehr

leicht verstandlich wird. Eine solche Anlage hat aber ihre

genau zu bezeichnende Grenze, welche sie nicht Ã¼ber-

schreiten darf, und diese Grenze ist da, wo das einfache

Recilaliv aufhÃ¶rt und die musikalische Scene beginnt:

wÃ¤re auch diese musikalische Scene, welche sich aus be-

gleiteten Recilaliven, Arien, mehrstimmigen Solosalzen

und ChÃ¶ren aufbaut, noch bÃ¼bnendramaliscb gehallen, so

wÃ¼rde das Oratorium zu einer Oper herabsinken. Dies ist

auch bei den weitaus meisten Oratorien der Gegenwart

wirklich der Fall, und als BestÃ¤tigung wie als FortfÃ¼hrung

eines solchen Zustandes ist der verwegene Versuch anzu-

sehen , das Oratorium Ã¼berhaupt, auch das altere und

echte, jetzt auf die BÃ¼hne zu bringen. Bei einem wirk-

lichen Oratorium ist die musikalische Scene nie bÃ¼hnen-

dramalisch, aber alles, was an wirksamen Momenten von

der BÃ¼hne her zu verwerthcn war, haben geschickte

Dichter und Tonsetzer sich selten entgehen lassen. Das

Ã¼beraus lebhafte Zankduetl zwischen Samson und Delila

Â»Treuloser du â�� treuloses WeibÂ« bricht plÃ¶tzlich ab wie

in zornigem Auseinanderlaufen, und dies wirkt bei rich-

tigem Vortrage im Concertsaal besser, als es auf der BÃ¼hne

der Fall sein kann, wo der ausserliche Vorgang immer

etwas StÃ¶rendes mit sich fuhrt; auch idealer bleibt das

StÃ¼ck im Oratorium, denn auf der Buhne mÃ¼ssle eine so

drastische Musik nothwendig zur Rauferei fuhren. Inso-

fern ist das envÃ¤hnle Duett also wieder nicht nach der

BUbne gemachl und zu gul fÃ¼r dieselbe. Was oralorisch

componirl ist, wird durch Ueberlragung in die Form der

Oper entstellt und erniedrigt; dem Oratorium gegenÃ¼ber

ist die Oper eben das Geringere.

Das Eine, was wir nun obigen Bemerkungen beifÃ¼gen

wollten, ist dieses. Die Form des Textes fÃ¼r ein ora-

lorisches Werk wird nach der Zweckmassigkeit ge-

Wiihli, aber keineswegs isl dadurch die Form der Auf-

fuhrung bedingt; diese hangt lediglich ab von der

musikalischen Composilion, also von demjenigen, wodurch

das Werk zu einem Kunstwerke wird. Wenn der Text

erzahlend ist, so entsteht daraus kein musikalisches Epos,

und ist er dramatisch, so entsteht kein Buhnendrama ; ist

er der Bibel entnommen, so entsteht damit keine Kirchen-

musik, und ist er an dialogischen dramatischen epischen

and lyrischen Parlien eine Vereinigung verschiedener

Dichlungsarten, so wird daraus musikalisch keineswegs

eine neue Gattung von gleich bunter Mischung, sondern

trotzdem ein so einheitliches Werk, wie bei irgend einem

der Ã�brigen Texte. Israel in Aegypten, Messias, Alexan-

derfest, Herakles, Samson, Frohsinn und Schwermulb â��

ihre Texte umfassen fast das ganze mannigfaltige Gebiet

der Dichtungsarten, und ihre Musik ist deunoch so eio-

heitlich oralorischen Stiles, dass die genannten Werke

nicht weiter von einander zu unterscheiden sind, als durch

die Millel, welche der Componisl zu einer charakteristi-

schen Darstellung der verschiedenen Gegenstande gewÃ¤hlt

hat. Nicht der Text bringt bei dem wahren Oratorium die

Verschiedenheit hervor, sondern der Gegenstand. Und mit

Recht; denn letzlerer isl der Inhalt und Endzweck der

Darstellung, der Text dagegen isl nur ein Mittel zum Zweck.

(Fortsetzung folgt.)

Berichtigung. In der vorigen Nummer S. 446, Sp. 1, Z. tj statt Â»in

reinem GlÃ¤nzeÂ« lies Â»in einem GlÃ¤nzeÂ«.

Zur Musikpraxis und -Theorie des 16. Jahr-

hunderts.

(6. TOB TÃ¼cher. (

1.

AIIgetmliM. Veber tufluhrinsen Ã¤lterer Ttiwerfce.

[Fortsetzung und Schluss.j

Darum haben die Allen Melodie und Harmonie, ohne welche

beide Momenle eine vollstÃ¤ndige Musik nicht denkbar isl, mil

einander dergeslall verbunden, dass keines derselben vor dem

Ã¤ndern sich gellend machl, indem nach der Lehre ihrer Tbeo-

reliker die Harmonie nichts anderes ist als ein wohltÃ¶nendes

gleichzeitiges Erklingen verschiedener Modulationen, wodurch,

wenn man die verhÃ¤ltnissmÃ¤ssig wenig vorkommenden SÃ¤tze

nota contra notam (die mit dem Namen Â»uneigentliche Harmo-

nieÂ« bezeichnet werden, zu welchen auch die hin und wieder

in mehr declamatorischer Form behandelten TonsÃ¤tze beson-

ders in Messen grosser Meister gehÃ¶ren), ausnimmt, eine rhyth-

mische Gliederung im oben angedeuteten Sinn ebenso unmÃ¶g-

lich gemacht wird, als eine Scheidung der Melodie von Accorden.

In dieser Verbindung liegt aber der Ausdruck der Einigung der

blos subjectiven Empfindungen des einzelnen sowohl als aller

Gemeindeglieder, in deren Cnlerordnung unier dem einen die

Grossthaten Gottes (llagnalia /'â�¢â�¢â�¢â�¢ verherrlichenden Gedanken.
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Das rhythmisch melodische Element der Musik ist das Her-

austreten der Innerlichkeit zu einem sinnlich wahrnehm-

baren Aeusseren, die Stimmung der im Gottesdienst versam-

melten Individuen ein ZurÃ¼ckziehen aus dem weltlichen

Alltagsleben in das eigene Inneie des Herzens, ein Sammeln

alles Sinnens, Denkens und FÃ¼hlens auf den einen Punkt, den

Quell alles Lebens, und wo sich das Individuum Uussert in Ge-

bet und Gesang, geschieht es nicht ausserhalb dieser Gemein-

schaft und nicht fÃ¼r andere, sondern in der Richtung auf Gott

allein, weshalb sich auch die Gemeinde in grosse bauliche

RÃ¤ume von der Aussenwelt abschliesst und selbst das natÃ¼rlich

weltliche Licht durch farbige Darstellungen der FenstergemÃ¤lile,

welche den Blick auf GÃ¶ttliches Leben wenden sollen, gebro-

chen wird.

Allerdings ist der Kirchengesang auch ein Heraustreten des

Innern in die sinnlich wahrnehmbare Aeusserlicbkeil, aber in-

dem er so auftritt, zieht er sich sogleich wieder in sich zurÃ¼ck,

indem er mit den successiv eintretenden, ihren selbstÃ¤ndigen

Weg einschlagenden Stimmen die rhythmische Gestaltung, das

Beharren in der Aeusserlichkeit, welche eine Vereinigung des

Gelrennten zu einem organischen Ganzen fordert, abschneidet.

Der Kirchengesang bedarf solcher rhythmischen Gliederung

wie die weltliche Musik nicht, er findet seinen Abscbluss

Ã¤usserlich in der ErschÃ¶pfung des Textes, seine innerliche

Einheit In der vom Ganzen getragenen Empfindung.

Die alte Kirchenmusik jener Periode ist hauptsÃ¤chlich, so

viel als ausschliesslich Gesang, denn wenn sich auch Zeugnisse

vorfinden, dass Instrumente in der Kirche mit verwendet wur-

den, sehr hÃ¤ufig namentlich die Orgel, so waren diese nur dazu

bestimmt, in gleichem Gange mit den Singstimmen diese zu

verstÃ¤rken, nahmen desshalb, so viel wir wissen, niemals eine

selbstÃ¤ndige Stellung ein. Es ist kein neuer Gedanke, doch

mag hier daran erinnert werden, dass wie die durch Erzittern

eines KÃ¶rpers erzeugte Luftschwingnng und der dadurch ver-

nehmbar gewordene Ton das Darlegen der Innern Natur des

KÃ¶rpers ist, so der Gesang aus Menscbenbrust auch die Manl-

festirung des in ihr wohnenden Gott verwandten geistigen Le-

bens , daher die menschliche Kehle das einzig wahre Instru-

ment zur Kundgabe des Gott zugewandten GemÃ¼ths. Die Kirche

hat es nicht verstanden, was ihrem eigenen Geist und Wesen

entsprechend sei, als sie die Saiten-, Holz- und Blechinstru-

mente zu selbstÃ¤ndiger, wenn auch den Gesang begleitender

AusfÃ¼bruDg von Tonformen zuliess, denn durch diese sind die

ihnen verwandten, prÃ¤gnant sich hervordrÃ¤ngenden Rhythmen

und Figuren, Gestaltungen des weltlichen Sinnes eingekehrt,

und es ist interessant, Werke der besten Meister der Mittel-

periode, wie Caldara , Durante u. A., je nachdem sie mit Or-

chesterbegleitung oder fÃ¼r Singstimmen allein gesetzt wurden,

mit einander zu vergleichen, wie letzlere noch von dem gross-

artig ernsten kirchlichen Charakter durchweht sind, erstere

aber weltlicher Verflachung sich zuneigen.

Mit Bewunderung sind wir gezwungen die Tiefe des Geistes

der alten Tonmeister und Lehrer in Aufstellung der Gesetze zu

verehren, mittelst deren jenes flÃ¼chtige, bewegliche Element

des Tones in feste Gestaltungen, als WiederklBnge der ver-

schiedenen ZustÃ¤nde des geistigen Lebens gebracht wird â��

ein Geisteswerk, welches die spÃ¤tere Zeit kaum verstanden,

viel weniger auf dem neu gewonnenen Boden der rhythmisch

melodischen Musik zu reproduciren im Stande gewesen ist.

Wir meinen die Vorschriften zur BegrÃ¼ndung und Bewahrung

der Charakteristik der einzelnen Tonarten, welche die moderne

Musik um der vermeintlichen HÃ¤rten und Unebenheiten willen

in weichlicher Accommodation an das, was dem GehÃ¶rsinn

schmeichelt, zu seichter Verflachung abgeschliffen bat. Damit

verbindet sich aber eine weitere Betrachtung, welche wohl

dazu dienen kann, zu tieferem VerstSndniss des wahren Wesens

der alten Musik zu leiten, wenigstens derselben eingehen-

deres Interesse zuzuwenden. Man hat in den selbstÃ¤ndigen

StimmenfÃ¼hrungen der TonsÃ¤tze Job. Seb. Bach's eine Ver-

mittlung der Freiheit durch die Nothweiidigkeit erkannt. Dieses

Moment tritt in noch viel prÃ¤gnanterer Weise in den Tonwer-

ken jener Ã¤lteren Periode hervor, so dass Bach in dieser Be-

ziehung auf der Grenze zwischen alter und neuer Musik ste-

hend erscheint. Indem nun die alte Musik durch die erwÃ¤hnten

Vorschriften Ã¼ber Kircbenton und damit Ã¼ber Ambitus, Caden-

zen und SchlÃ¼sse nach aussen hin streng abgeschlossene Gren-

zen gezogen hat, gewÃ¤hrt sie dagegen nach innen unter der

Herrschaft von nur sehr wenigen Gesetzen (den Â»decem leges

musicesa, Vanneo zÃ¤hlt deren gar nur acht auf) eine weit grÃ¶s-

sere Freiheit in der StimmfÃ¼hrung, als es die einen ganzen Berg

von Vorschriften aufthÃ¼rmende moderne Tonlehre gestattet, da

hier das ganze weilschichtige Bereich der Accordenlehre aus-

geschlossen ist und selbst der Takt sehr wenige , der Rhyth-

mus aber so viel als gar keine der spÃ¤teren Zeit angehÃ¶rige

Fesseln anlegt, woraus sich denn ein nicht zu verkennendes

Abbild des christlichen Glaubenslebens im Allgemeinen gestal-

tet, nÃ¤mlich die Wirksamkeit der gÃ¶ttlichen Vernunft, welche

uns durch ihr Gesetz frei macht, indem sie uns bindet, uns

gleichsam in sich hineinzieht und wegnimmt, was der Einigung

unseres Willens mit dem gÃ¶ttlichen entgegensteht, welchem

Abbilde die reflexionslose Unmiltelbarkeit der schaffenden Ton-

kÃ¼nstler jener Periode noch eine besondere Bedeutung zur Ab-

spiegelung des Geistes und Wesens des christlich kirchlichen

Lebens verliehen hat. Wie die durch SonnenwÃ¤rme und Feuch-

tigkeit emporgelriebenen. SÃ¤fte der Pflanze deren Entwicklung

schaffen bis zu der dem Lichte zugewandten und Ã¶ffnenden

BlÃ¼the â�� wie Blulclrculation und spontane Bewegung der Or-

gane des menschlichen Leibes nach empfangener Nahrung den-

selben in unausgesetztem Wachsthum der Vollkommenheit zu-

fÃ¼hren und durch ebenso stetige Regeneration erballen, dass

er werde und sei der TrÃ¤ger der Ebenbildlichkeit Gottes â�� so

ist in dem Wogen und Weben der unabhÃ¤ngig neben einander

laufenden, doch aber gebundenen Stimmen das Sehnen und

Flehen, das Hingen, Streben und Jauchzen der aus Gott stam-

menden, durch sein Wort gestÃ¤rkten, im Glauben mit ihm sich

vereinigenden Seele, doch umwoben von der leidenschaftslosen

Ruhe des Gottesfriedens dargelegt. Als aber die Zeit herein-

brach, da der Glaube nicht mehr der vollgÃ¼ltige Ausdruck alles

Geisteslebens war, verlor sich zuerst (in der ersten HÃ¤lfte des

<7. Jahrhunderts) dieser Gollesfriede und es blieb nur die ge-

reizte Unruhe in der StimmenfÃ¼hrung, die dann des sie eini-

genden Bandes entbehrend, das Band der rhythmischen

Gestaltung im Heraustreten der Melodie mit der von ihr unter-

schiedenen Harmonie ergriff. Der Kirchengesang verlor seine

objeclive Haltung, der noch nicht zu dem vollendeten Ausdruck

des Geistes in der Wissenschaft hindurchgedrungene Subjecti-

vismus setzte sich wie auf dem Gebiet des weltlichen Lebens

mit allen seinen IrrthÃ¼mern, Einseitigkeiten und zufÃ¤llig belie-

bigen Aeusserungen, so auch itn glaubenslos, daher formal und

weltlich gewordenen Kirchengesang anf die angedeutete Weise

an die Stelle des gÃ¶tllicben Lebens der frÃ¼heren Perlode; der-

selbe wurde, je mehr dieser Gegensatz hervortrat, seines wah-

ren geistigen Lebens beraubt.

Dass das Fallen der Schranken der alten Musik ThÃ¼r und

Bahn geÃ¶ffnet hat der grossen und wirklich schÃ¶nen Kunst

der spÃ¤teren und neueren Zeit, soll damit nicht im geringsten

widersprochen, noch auch deren Werth nach dem Maassstabe

der alten Kunst bemessen werden wollen. Man belasse viel-

mehr eine jede Kunst in dem ihr entsprechenden sich selbst

geschaffenen Kreis. Wie die alte Musik keine Ausdrucksformen

hatte fÃ¼r weltliche Musik, so ist auch die neue Zeit unfÃ¤hig zum

Schaffen echter Kirchenmusik; was sie auf diesem Gebiete her-
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vorbringt, ist nur Nachahmung der alten Kunst, ohne aber

deren tiefe ergreifende Innerlichkeit zu erringen, oder senti-

mentale GefÃ¼hlsspielerei, die eben so weit VOD echter christ-

licher Kunst entfernt ist, als Ã¤usserlich formale Frommthuerei

oder snbjective GefÃ¼hligkeit von gesundem Christenthum. Man

hÃ¼te sich aber mit eitler SelbstÃ¼berschÃ¤tzung, die eben gerade

die EigentÃ¼mlichkeit und Kennzeichen des Subjectivismus ist,

jene Manifestationen eines grossen, freilich nicht dem zeitlichen

Leben angebÃ¶rigen Geistes gering zu schÃ¤tzen und als ein ver-

gleichsweise Untergeordnetes, als rohe Anfinge einer erst in

der Neuzeit zu ihrer wahren Entwicklung gelangten Tonkunst

zu betrachten. Wer auf solcher Anschauung beharrt, hat frei-

lich noch keine Ahnung von der Erhabenheit und Grosse der

alten Kunst, giebt sich wohl auch lieber den leidenschaftlich

gereizten, bodenlosen und darum launenhaft schwankenden

GefÃ¼hlen hin, fÃ¼r welche allerdings die neue Husik reichlich

Nahrung bietet, als den Aeussenmgen eines kernbaften im

Gottesbewusslsein ruhenden und dadurch veredelten GemÃ¼ths-

lebens.

Nach diesen AusfÃ¼hrungen wird sich so ziemlich von selbst

ergeben, was zur Beantwortung der an die Spitze dieses Arti-

kels gestellten Frage dient.

Den vollen ungeteilten Gennss eines Meisterwerks aller

kirchlicher Tonkunst wird man wohl zunÃ¤chst in einer katho-

lischen Kirche und als Glied derselben haben oder sofern man

im Stande ist sich bis auf einen gewissen Grad in deren Geist

zu versenken, wohl auch in einer protestantischen Kirche bei

einer musikalischen Liturgie, VerstÃ¤ndniss und EmpfÃ¤nglichkeit

vorausgesetzt, verbunden mit der oben erwÃ¤hnten, fÃ¼r unsere

Zeit notbwendigen Bildung, ausserdem aber in einer Umgebung

und unter UmstÃ¤nden, welche ein Versenken in die geistige

Tiefe der TonscbÃ¶pfung zulassen. *) Man hat hie und da nicht

ohne GlÃ¼ck eigene Vocal-Concerte veranstaltet, bei welchen

aber, wie in Ã¶ffentlichen Oralorienvereinen und Singakade-

mien, wenn man sich nicht auf eigentliche Oratorien beschrÃ¤nkt,

sondern Werke der hier besprochenen contrapunktischen Kunst

auffÃ¼hren will, das Missliche nicht zu vermeiden ist, das Pu-

blikum, welches strengen Ernst nicht lange zu ertragen im

Stande ist, durch unausgesetztes VorfÃ¼hren solcher Tonwerke

zu ermÃ¼den oder den Eindruck grosser Erhabenheit durch

schwÃ¤chliche NeuschÃ¶pfungen zu verwischen. Dasselbe findet

mehr oder weniger auch in Privat-Singvereinen statt, obwohl

da leichter nachzuhelfen ist. Unter allen UmstÃ¤nden ist aber

bei Ã¶ffentlichen Productionen wie in Privatkreisen ein succes-

sives Vorschreiten, von HÃ¤ndel und S. Bach ausgehend, durch

die Werke der Mittelperiode und die leichteren, einfacheren,

in die Ohren fallenden TonsÃ¤tze der Meister des 46. Jahrhun-

derts sehr zu empfehlen, um allmÃ¤lig in das VerstÃ¤ndniss der

grosseren Werke einzuleiten und damit einen ausserdem sich

leicht dagegen geltend machenden Widerwillen zu vermeiden,

der schwer wieder zu Ã¼berwinden wÃ¤re.

Was die AuffÃ¼hrung der alten Musikwerke selbst betrifft,

sie mÃ¶ge in der Kirche oder im Concertsaal, Ã�ffentlich oder in

Privatvereinen erfolgen, so kann man es nicht anders als einen

auf Mangel des VerstÃ¤ndnisses beruhenden MissgritT bezeich-

nen, wenn Manche die Langeweile, die sie bei diesen Werken

empfinden, aber nicht eingestehen mÃ¶gen, vertreiben wollen

durch ein versuchtes Piqnanlermacben vermittelst Ã¼bereilten

Tempos oder Wechsels des Zeitmaasses oder EinfÃ¼gung dyna-

*) Also nicht wie Referent vor einigen Jahren bei einem Musik-

fest zwei Tonsatze von Palestrina und Vittona auffuhren horte, wel-

chen die OuvertÃ¼re aas Mozart's â�¢ZauberflÃ¶teÂ« voranging und die

â�¢ BildnissarieÂ« aus derselben Oper Dachfolgte. Niemand wird den

hohen Kunstwerlb von OuvertÃ¼re und Arie leugnen wollen , doch

aber die nicht in rechtfertigende Gedankenlosigkeit solchen Arrange-

ments nicht verkennen.

miseber Vortragsmittel â�� alles dieses muss als der neuen snb-

jectiven Kunst angebÃ¶rige fremde, daher stÃ¶rende Zutbat be-

zeichnet werden und kÃ¶nnte Ã¤ussersten Falls nur mit grosser

MÃ¤ssignng, vieler Vorsicht und feinem Sinn angewendet, wor-

Ã¼ber sich natÃ¼rlich keine Vorschriften geben lassen, zugelassen

werden. Viele der trefflichsten Tonmeister, besonders Palestrina

sehr hÃ¤ufig, haben den verschiedene Empfindungen hervor-

rufenden Textesworten, in der Messe z. B. dem dacauHt dt

coeKi â�� erueifixut â�� ascrndtt â�� Sanrtta â�� Bcnedictu* â��

Osanna, durch entsprechende Modulation, geÃ¤nderte Anord-

nung der Stimmen oder durch Aenderung der Mensur Ausdruck

gegeben. Dies berechtigt aber nicht unsere heutige Cborregen-

ten durch eigenwillige VortragsÃ¤nderungen ans dem heiligen

Gesang â�� man verzeihe das Wort â�� eine buntscheckige Co-

mÃ¶die zu machen. Referent bat seiner Zeit die pÃ¤pstlichen

SÃ¤nger in Rom unter des treulichen seligen Baini's Leitung

singen hÃ¶ren, der sich bin und wieder und immer nur in der

erst bezeichneten Weise Aendernngen im Tempo und Vortrag

erlaubte ; Referent trÃ¤gt noch nach langen Jahren den gewon-

nenen Eindruck lebendig in den Ohren, kann sich aber doch

nicht entschliessen, die ausnahmsweise in der Charwocbe her-

vortretende kokeltirende VirtuositÃ¤t, mit der die SchnÃ¶rkel und

Zuthaten zu Allegri s Miserere vorgetragen wurden, zu billigen,

wenn solche gleich alljÃ¤hrlich bei einem in den Geist der alten

Kunst nicht eingeweihten Publikum ans allen Nationen Â»FuroreÂ«

machten.

Wer aber mit reinem VerstÃ¤ndniss und Hingabe des Ge-

mÃ¼ths den KlÃ¤ngen eines der grossen Meisterwerke jener Pe-

riode in entsprechender AuffÃ¼hrung gelauscht bat, kann sich

unmÃ¶glich des lange in ihm fortwirkenden Eindrucks erweh-

ren, dass er TÃ¶ne aus einer Ã¤ndern Welt vernommen habe, ein

Gennss ist ihm zu Theil geworden, der sich mit keinem aus

einer Ã¤ndern Kunst herrÃ¼hrenden vergleichen lÃ¤sst.

Referent wÃ¼nscht, dass es ihm gelungen sei durch vorste-

hende AusfÃ¼hrungen bei recht Vielen das Interesse fÃ¼r die

herrliche alte Kunst anzuregen und deren VerslÃ¤ndniss anzu-

bahnen , sowie den Beweis geliefert zu haben, dass das ge-

spendete Lob nicht ErzeugnisÂ» einseitiger GefÃ¼hlsschwÃ¤rmerei

sei. sondern auf substantieller Grundlage ruhe.

Aus Frag. Mai 1 870.

IutÃ¼Â«>. kt CÂ«utrvtteriM.)

tPeccatur intra muroj et extra* kann es mit Recht heissen,

wenn man das Walten und Treiben, das WÃ¼hlen und WÃ¼then

betrachtet, welches in den beiden, unsere Situation nach allen

Richtungen beherrschenden feindlichen Lagern seit Jahren schon

dominirl. Die politischen und mit ihnen folgerecht die nationa-

len und socialen Wirren und ZustÃ¤nde, welche sich hier aas

der schroffen GegensÃ¤tzlichkeit zwischen Wien und Prag nach

und nach bis zum Ã¤ussersten Punkt ausgebildet, unter denen

die Moldaustadl leidet und hinsiecht , sind im Munde der ge-

sammten europÃ¤ischen Journalistik, finden bald diese, bald

jene, nach dem jeweiligen Parteislandpunkte mehr und minder

grell gefÃ¤rbte ErklÃ¤rung. Der nicht wegzuleugnende, alle

Schichten der Gesellschaft und BevÃ¶lkerung durchdringende

Antagonismus bringt im Ã¶ffentlichen und Privatleben Erschei-

nungen zu Tage, deren Zusammenhang mit den leitenden Ten-

denzen und Ideen der Politik nur Jenem verstÃ¤ndlich werden

kann, der inmitten des brodelnden GÃ¤brungsprocesses leibt und

lebt, die sich immer mehr , stufenweise immer schroffer aus-

bildenden Folgen und Resultate in unmittelbarer Beobachtung

verfolgt. Dem ferne Stehenden rauss es nachgerade unbegreiflich

scheinen, dass sich der Einfluss dieser ganzen politisch-socialen
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Misere selbst auf die kosmopolitischste aller KÃ¼nste so ver-

derblich gestaltet habe, wie es wirklich der Fall ist. Es wÃ¼rde

zu weit fÃ¼hren, wollten wir die sich aus all diesem tollen Wir-

bel und Strudel allmÃ¤lig feststellende Ausbildung des factischen

Zustandes unseres Musiklebens nÃ¤her motiviren. Genug, nicht

nur die ausÃ¼benden KÃ¼nstler sind ihrer politischen und natio-

nalen Gesinnung nach gespalten, auch die Sympathien und

Antipathien des Publikums, ja selbst der Ã¶ffentlichen Kritik fol-

gen ganz anderen Motiven, als jenen eines unparteiischen, rein

kÃ¼nstlerischen Urlheils. Oass unier einer solchen Constellation

an ein harmonisches Zusammenwirken der vorhandenen, unter

sieb unharmonischen KunstkrÃ¤fte nicht zu denken, dass sich

selbst die Theilnahme des Publikums, der Besuch Ã¶ffentlicher

Productionen nicht nach den Erwartungen, welche das Pro-

gramm zufolge dessen, was es verspricht und zufolge der Quali-

fication der AusÃ¼benden in Aussicht stellt, richtet, gehÃ¶rt schon

seit Jahren zu den Anomalien des hiesigen Musiklebens. Der

dualistische Zwiespalt hat es in seiner zersetzenden Wirksam-

keit dahin gebracht, dass in dieser Beziehung nicht mehr die

wesentlichen Motive , sondern NationalitÃ¤t des Dirigenten , der

Mitwirkenden und bei GesangsauffÃ¼hrungen selbst die Sprache

des Vertrags fÃ¼r diesen und fÃ¼r jenen Tbeil des Publikums als

ausschliessliche BestimmungsgrÃ¼nde gelten. Wie wir in Prag

(fÃ¼r eine Stadt von im Ganzen kaum 200,000 Einwohnern ein

Dnicum) zwei Opern, eine deutsche und eine bÃ¶hmische, in

selbstÃ¤ndigen Besetzungen haben, so theilen sich auch die

Ã¶ffentlichen .Musikausstellungen, Concerte und Akademien in

disparale Kategorien; die notwendigen, bereits angedeuteten

Consequenzen ergeben sich von selbst. Zwar scheint sich jetzt

eine Umkehr zum Besseren einzustellen, man scheint sich,

mÃ¼de des langen Zanks und Haders, aus dem Hexensabbath

politisch-nationaler Kakophonie mit Gewalt in den Scbooss der

ausgleichenden, versÃ¶hnenden Kunst flÃ¼chten zu wollen; doch

die Schwingungen eines so schrillen Trubels hallen lange nach,

und wir bezeichnen nur schÃ¼chtern den noch immer proble-

matischen Beginn einer neuen Periode als den einer besseren.

Die eben beendete Saison zeichnete sich wenigstens durch das,

was und wie es geboten wurde, vor ihren VorgÃ¤ngerinnen des

letzten Decenniums und dadurch aus, dass sich die Theilnahme

des Publikums nicht blos als eine fast durchgÃ¤ngig sehr rege,

auch als eine die widerstrebendsten Elemente zum grossen

Theil vereinende gestaltete. Vor Allem ist es das Conserva-

torium der Musik, dem das Verdienst zukommt, dieses

Panier seit Jahren hoch getragen zu haben. Der objective,

ausschliesslich kÃ¼nstlerische Standpunkt, den das Institut stets

einnimmt, und die VorzÃ¼glichkeit seiner Leistungen, welche

Alle, mÃ¶gen sie nun dieser oder jener Partei angehÃ¶ren, mit

Befriedigung erfÃ¼llen mÃ¼ssen, erklÃ¤ren dies leicht. Das Con-

servatorium, bekanntlich das der Zeit nach erste in Deutsch-

land, halle als von dem Vereine zur BefÃ¶rderung der Tonkunst

in BÃ¶hmen errichtetes Privatinslitut seit 1848 unter der Un-

gunst der VerbÃ¤ltnisse viel zu leiden, manche vitale Katastrophe

zu bestehen. Die materiellen Mittel nahmen im Drange zwin-

gender VerhÃ¤ltnisse erschreckender Weise ab; die Einnahms-

quellen versiechten immer mehr und mehr, so dass selbst das

GrÃ¼ndungscapital des Instituts angegriffen werden musste.

HÃ¤tte demselben in Zeilen der Noth die nicht genug anzuer-

kennende Opferwilligkeit des PrÃ¤sidenten der Gesellschaft, des

Grafen Albert Nostiz, die Energie des ihm beigegebenen Baron

Bohusch nicht unter die Arme gegriffen: gewiss, BÃ¶hmen hÃ¤tte

im StÃ¼rme der Wiener CentralisalionsÃ¤ra eines seiner herrlich-

sten, von dem edelsten Patriotismus errichteten und erhaltenen

Institute verloren. Die schlimmsten Tage scheinen nun, Gott-

lob, vorÃ¼ber. Die sich in den Reihen der beilragenden Mitglie-

der wÃ¤hrend mehrerer Jahre immer empfindlicher machenden

LÃ¼cken durch deren zahlreichen Austritt fÃ¼llen sich nach und

nach wieder, indem sich neue melden und Ersatz bieten ; der

Landtag hat auch bei seiner letzten DiÃ¤t die UnterstÃ¼tzung des

Instituts aus Landesmitteln auf den jÃ¤hrlichen Beitrag von

8000 fl. Ã¶sterr. WÃ¤hrung erhÃ¶ht Diesen erfreulichen Auf-

schwung bat die vaterlÃ¤ndische Anstalt natÃ¼rlich zunÃ¤chst den

BemÃ¼hungen der Vereinsdirection zu danken. Dass aber dieser

es gelungen, das Interesse der Hauptstadt und des Landes fÃ¼r

selbe wieder so rege, fÃ¼r sie im besten Sinne des Wortes Pro-

paganda zu machen, kommt auch zu nicht geringem Theil auf

Rechnung des Aufschwungs, den die Anstalt unier dem neuen

artistischen Regime genommen. In das pÃ¤dagogische Wirken

und Walten ist ein neuer Geist, neues Leben gedrungen. Zu

den bewÃ¤hrten alten LehrkrÃ¤ften fÃ¼r die einzelnen, das ganze

Orchester umfassenden Instrumente sind neue, mit eben so viel

Talent wie Lust und Liebe zu ihrem Berufe ausgestattete ge-

kommen, unter denen vor Allen der jetzige Director des Con-

servaloriums zu nennen. Herr Kreicj ist ein Musiker,der seine

seltene pÃ¤dagogische Begabung als Leiter der hiesigen Orga-

nistenscbule, als Ersatzmann seines VorgÃ¤ngers Pilsen bereits

glÃ¤nzend bewÃ¤hrt hat. Seine vieljÃ¤hrige Wirksamkeit als Chor-

regent und Leiter der Kirchenmusik an der hiesigen Kreuz-

herrenkirche bezeichnet ihn als eben so tÃ¼chtigen wie routinirlen

Dirigenten, seine Leistungen auf dem Gebiete der productiven

Stusica sacra als einen Compooisten seltener Begabung. Ein

tief gebildeter, in allen FÃ¤chern der Contrapunktik und strengen

Disciplin praktisch versirter Theoretiker, neigte sein compo-

nistisches Talent seil je dennoch zu der neueren, um nicht zu

sagen romantischen, vor dem blossen verknÃ¶cherten Formalism

zurÃ¼ckschreckenden Richtung der neuen ZeitstrÃ¶mung und be-

wahrte ihn vor der nun auch in der Kirchenmusik Ã¼berwun-

denen blossen Schablone eben so, wie vor jener trocken-kÃ¼h-

len, traditionellen Dogmatik, welche ihr Heil ausschliesslich in

der sogenannt objectiv-erbabenen Ausbreitung formaler Ge-

lehrsamkeit und Spitzfindigkeit zu finden glaubt. Dieser Cm-

stand fÃ¤llt bei Kreiij, als Director desConservaloriums, schwer

ins Gewicht. Auf der Basis nicht zu umgehender Fundamen-

talsÃ¤tze der Musikwissenschaft fussend, verschliesst sich seine

Wirksamkeit nicht vor dem LuftzÃ¼ge der neuen StrÃ¶mung und

bewahrt, so wie er sich selbst von den Banden der alten Dis-

ciplin zu emancipiren verstand, die ihm anvertrauten SchÃ¼ler

eben so, wie das Institut vor den Gefahren einer blossen

Scholastik " . Lassen sich manche Momente in der Organisation

des Conservatoriums, ah einer musikalischen Hochschule, viel-

leicht auch nicht anerkennend hervorheben, die Einwendungen,

die hie und da gemacht werden kÃ¶nnen und auch gemacht wer-

den, kommen zumeist auf Rechnung des Unzureichenden der

materiellen Mittel und anderweitiger VerhÃ¤ltnisse, jene aber,

welche die pÃ¤dagogisch-artistische Leitung selbst treffen kÃ¶nn-

ten, auf den Uebereifer, so bald und so viel als mÃ¶glich das

HÃ¶chste leisten zu wollen. Dem Director, der nicht nur den

theoretischen Gesammtunterricht, sondern auch die Orchester-

schule zu leiten hat, stehen die Lehrer der einzelnen Inslru-

"i Ein sehr zweifelhaftes Lob. Dogmatik und Scholastik sind

ganz schone Dinge, wenn sie die dauernd wahren Grandsatze der

KunstÃ¼bung und Kunstlebre einscbliessen, und bringen mehr Segen

als moderne LuftzÃ¼ge. MÃ¶chten doch zunÃ¤chst unsere Lehrer dies

erkennen! Dass m der Zeit von 1820 bis \ 850 auf unsern Musikschu-

len viel todter Kormelkram herrschte, ist leider wahr; aber dies wird

man nur bessern und den ZÃ¶gling nur dann in die lebendige

Kunst einfÃ¼hren kÃ¶nnen, wenn man auf diejenigen Werke und Grund-

sÃ¤tze wieder zurÃ¼ck geht, deren Verlassen eben den verknÃ¶cherten

Formalismus hauptsÃ¤chlich erzeugte. In der Kunst au sich giebt es

weder Modernes noch Altes; es giebt nur Gutes und Schlechtes,

Vollendetes und Mangelhaftes. Die bildende Kunst hat dies langst er-

kannt: wann werden wir Musikanten es lernen? Von dem Ge-

sÃ¤nge, dem Alpha und Omega aller Musikbildung, lesen wir im

obigen Berichte leider u nichts, und doch beisst es unter Oester-

reichs Volkern Â»BÃ¶hmen kÃ¶nnen singenÂ«. D. Red.
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menle zur Seite. Von diesen bedÃ¼rfen die Veteranen (leider

hat das Institut eine ausserordenllicbe Lehrkraft durch den Tod

des ausgezeichneten Contrabassisten Hrabi verloren) keiner be-

sonderen Hervorhebung, sie haben die Herolde ihrer TÃ¼chtig-

keit in allen Kapellen und Orchestern Europas, ja der Welt.

Einen besonderen Gewinn regislrirt das Conservatorium in der

Neubesetzung der Violinschule durch Hrn. Bennewilz, selbst

einer der ersten jetzt lebenden Geigenvirtuosen, und jener des

Violoncells durch Hrn. Hegenbarth, der sich als nicht minder

tÃ¼chtige Lehrkraft erweist.

(Schluss folgt.)

Berichte. Nachrichten und Bemerkungen.

* Leipzig, â��ffâ�� (Oper.) Grosie Thaten bereiten sich gewÃ¶hn-

lich in der Stille vor und treten dann plÃ¶tzlich um so wirksamer vor

die Oeffentlichkeit. Gerade so machte es unsere Oper wÃ¤hrend des

verflossenen Monats. Sie enthielt sich aller bedeutsamen Leistungen,

die notwendigsten, von ihr geforderten Lebensausserungen bestan-

den in der Repelftlon Flotow'scher Opern, wie Marina und Slradella,

oder wie Rossini's Barbier und Donizetti's Regimenlslochter. Selbst

die unlÃ¤ngst neueinsladirlen Spielopern: Der schwarze Domino, der

Postillon von Longjumeau und Fra Diavolo waren nicht im Reper-

toire zu bemerken. Endlich trat das in der Stille Vorbereitete glanz-

voll ans Licht. Wagner s Â»LohengrinÂ«, hier seil langen Jahren nicht

gegeben, war dem Publikum fast eine NovitÃ¤t und erfreute sich einer

im Ganzen sehr gelungenen AuffÃ¼hrung und von Seiten des Publi-

kums einer sehr warmen Aufnahme. Die trockeneren und Ã¶deren

Stellen der Partitur waren zweckmÃ¤Ã�ig gekÃ¼rzt worden, wodurch

die musikalisch anziehenderen und bedeutsameren Partien des Wer-

kes frischer hervortraten und das Bedenkliche des Wagner'scben

Princips, das im Lohengrin noch nicht einmal bis zur aussersten

Consequenz fortgefÃ¼hrt erscheint, sich weniger fÃ¼hlbar machte. Die

Hauptdarsteller, die Damen Zimmermann und B o r 6 e (Elsa und

Ortrud) und die Harren G r o s s, L e h m a n n, H e r t z s c h und E h r k e

(Lohengrin, Telramund, KÃ¶nig und Heerrufer}, leisteten durchaus

Anerkennenswertes. Die kleineren Partien der brabantischcn Edlen

waren in den HÃ¤nden bewÃ¤hrter SolokrÃ¤fte (der Herren Rebling,

Seh m i d t und Weber), welche zugleich den MÃ¤nnerchÃ¶ren bei den

bedeutendsten ChorsÃ¤tzen zur UnterstÃ¼tzung dienten, deren AusfÃ¼h-

rung aber trotzdem, wenigstens bei den ersten AuffÃ¼hrungen, sehr

zu wÃ¼nschen Ã�brig liess. Die Ausstattung war, wenn auch nicht

prÃ¤chtig, doch geschmackvoll .und angemessen. Die gute Aufnahme,

welche der Â»LohengrinÂ« fand, scheint die Direction zum Einstudiren

auch anderer Wagner'scher Werke zu ermuthigen. GegenwÃ¤rtig ist

der Â»Fliegende HollÃ¤nderÂ« in Angriff genommen, fÃ¼r die nÃ¤chste Win-

tersaison werden sogar die viel gepriesenen und viel geschmÃ¤hten

Â»MeistersingerÂ« verheissen. Um wÃ¤hrend der Messzeit, wo im neuen

Theater die Oper als alleinige Gebieten n thront, mit dem Â»LohengrinÂ«

zu alternireo, sind zwei Ã¤ltere Werke neu einstudirt worden : Auber's

Â»MaskenballÂ« und Meyerbeer's Â»DinorahÂ«, ohne grossen Anklang beim

Publikum zu finden, trotzdem Frau Pesohka in der Titelrolle der

letztgenannten Oper ihre VirtuositÃ¤t in vollem Brillantfeuer strahlen

und funkeln liess, und im letzten Acte des n MaskenballÂ« der Ballet-

meisler das MÃ¶glichste gethan hatte, die Augen schaulustiger Mess-

fremden zu eblouiren. An Stelle unserer erkrankten jugendlichen

dramatischen SÃ¤ngerin Frl. Zimmermann (die zu allgemeinem Be-

dauern zum Herbst von uns scheidet, um einem ehrenvollen Rufe

an das Dresdener Hoftbeater zu folgen) hÃ¶rten wir Frl. R ei s s vom

Hoftheater zu Weimar als Elsa im Â»LohengrinÂ« und Frl. Meissner

vom Hoflheater zu Cassel als Irene im Â»HienziÂ«. Beide Damen, ob-

wohl an Glanz der Stimme und Reiz der Ã¤usseren Erscheinung gegen

Frl. Zimmermann zurÃ¼ckstehend, hinterliessen wegen echt kÃ¼nst-

lerischer Verwendung ihrer Mittel und durchdachter Auffassung

ihrer Partien einen sympathischen Eindruck. Da im Personalbestand

unserer Oper auch anderweitige wesentliche VerÃ¤nderungen bevor-

stehen, so bot das Bestreben, die dadurch entstehenden LÃ¼cken pas-

send auszufÃ¼llen, Gelegenheit zu mehrfachen Gastspielen. FrÃ¤ulein

Schneider wird uns schon bald verlassen und durch FrÃ¤ul. Mahl-

knecht vom grossherzogl. Theater zu Darmstadl ersetzt werden.

FUr die von Frl. Schneider innegehabten Mezzosopran-Partien und

zum Ersatz fÃ¼r den Alt von Frl. Borge, die einen Engagementsantrag

an die Wiener Hofoper anzunehmen Willens war, gastirte Frl. Rosa

Baldamus, seit mehreren Jahren ein beliebtes Mitglied der Dres-

dentr BUhne. Mit ihrem ersten DebÃ¼t als Â»GrÃ¤finÂ« in Figaro's Hoch-

zeit war Frl. Baldamus weniger glÃ¼cklich als bei ihrem zweiten Auf-

treten als Acuzena in VerdPs Â»TroubadourÂ». FUr Mozart sehe Musik

fehlt es der Tonbildung der KÃ¼nstlerin an Leichtigkeit, dem Vortrage

an Feinheit und Beseeltheit. In der stark realistischen Tonsprache

Verdi's fÃ¼hlte Frl. Baldamus sich anscheinend weit heimischer. Hier

brachte sie ihre in der .Mittellage volle und krÃ¤ftige Stimme zu bester

Geltung, und dem Vortrage fehlte es nicht an Schwung und Feuer.

Wegen Verbleibens von FrÃ¤ul. Boree an hiesiger BUhne fÃ¼hrte das

Gastspiel des Frl. Baldamus zu keinem Resultat. Mit ihr zugleich

gaslirte Herr Seh wa r tz vom Landestheater zu Linz als Graf Luna,

ohne trotz schÃ¶ner Stimmmittel die Gunst des Publikums zu errin-

gen. Die gesangliche Leistung des genannten Herrn war allerdings

eine wenig fertige, Vortrag und Spiel durchaus interesselos, sodass

seine Acquisition fÃ¼r den uns leider verlassenden Baritonislen Leb-

mann keinen Ersatz bieten dÃ¼rfte. Frl. Sievogt von der deutschen

Oper zu Rotterdam gastirle als Marie in Lortzing's Â»Waffenschmied*

und in einigen Parodie-Opern von Offenbacb und Suppe, ohne be-

sonderen Eindruck zu machen. In gesanglicher Hinsicht sind die

Leistungen des Frl. Sievogt wohl anstÃ¤ndig, aber keineswegs bedeu-

tend, und fÃ¼r eine Possensoubrette fehlt es ihr durchaus an Laune

und gutem Humor.

# Leipzig, â��ffâ�� ;Concerte.) Noch ist Ã¼ber einige NachzÃ¼gler

unserer glÃ¼cklich absolvirtenConcertsaison zu berichten. Am letzten

Busstage fÃ¼hrte der Riedel'sche Verein zum Andenken an das

hundertjÃ¤hrige Geburtsjahr Beethoven'Â» dieses Meislers gewaltige

Mi.Â«Â« .tufrmim auf, deren AusfÃ¼hrung zu den tÃ¼chtigsten Leistungen

des genannten Vereins gehart. Auch dieses Mal ist sie als eine im

Ganzen sehr gelungene zu bezeichnen, wozu unser treffliches Ge-

wandhausorchester nach KrÃ¤ften mitwirktÂ« und die vorzugliche Be-

setzung der Solopartien (durch Frau Otto-AIvsleben und Frau

Krebs-Michalesi aus Dresden, Herrn von Milde aus Weimar

und Herrn Rebling vom hiesigen Sladttheater) ebenfalls das ihrige

beitrug. Das Violinsolo im Bmediclus wurde von Herrn Concertmei-

sler David sehr schÃ¶n gespielt. â�� Dem Herkommen gemÃ¤ss hÃ¶rten

wir am Charfreitag Bach's Â»MatthÃ¤uspassionÂ«, dieses Mal an Stelle

des nach London verreisten Kapellmeister Reinecke unter der von

frÃ¼her her rÃ¼hmlichst bekannten Direction von Dr. Juli us Rietz

aus Dresden, der, obwohl ihm nur wenige Proben selbst zu leiten

vergÃ¶nnt war, dennoch eine vorzÃ¼gliche AuffÃ¼hrung ermÃ¶glichte.

Besonderen Dank verdient es, dass der Choral im ersten Chor von

Knabenstimmen allein gesungen wurde, der so, trotzdem die von

Mendelssohn sanctionirlen und das Stimmgewehe des Doppelchors

sonst zerreissenden Posaunen in Wegfall kamen, vollstÃ¤ndig deutlich

zu GehÃ¶r kam. Auch das massigere Tempo des Chors : Â»Sind Blitze,

sind Donnen erschien uns als eine entschiedene Verbesserung. Die

Solopartien wurden durch Frau Julien ne F linse h von hier und

durch Frau Krebs-Michalesi aus Dresden, der Evangelist durch

Herrn HofopernsÃ¤nger Walters ans Braunscbweig gesungen, wel-

cher Letztere am wenigsten befriedigte, wÃ¤hrend die Leistungen der

Damen Nichts zu wÃ¼nschen Ã�brig Hessen. Herr Hehr von hier halte,

wie gewÃ¶hnlich, die Partie des Christus Ã¼bernommen und fÃ¼hrte sie

in der gewohnten vorzÃ¼glichen Weise durch. Nur ein KÃ¼nstler, dem

die Kunst selbst Gottesdienst ist und der zugleich die Charfreitags-

auffubrung der Passionsmusik als eine Handlung des Gottesdienstes

empfindet und auffasst â�� denn dazu ist sie in unserer Stadt llngat

geworden â�� vermag seinem Gesang eine solche Weihe zu verleiben,

wie dieser hier allverehrte KÃ¼nstler, eine Weihe, die sich dem HÃ¶rer

mittheilt, so dass er, von ihr ganz durchdrungen, die Macht und

Grosse des Gegenstandes voll empfindet und rein in sich aufnimmt

und die den Eindruck vermittelnde Kunstleistung fast darÃ¼ber ver-

gisst, sie kaum mehr als eine solche empfindet. â�� Das Leipziger

Conservalorium der Musik hat wÃ¤hrend der letzten Wochen

im Saale des Gewandhauses die Ã�blichen Ã¶ffentlichen PrÃ¼fungscon-

certe veranstaltet. Die Leistungen im Violio- und Clavierspiel waren

durchgÃ¤ngig sehr tÃ¼chtig. Weniger hervorragend waren die gesang-

lichen Leistungen. In den vorgefÃ¼hrten Orchester-Compositionen

war durchweg ein edles Streben nach dem Echten und Wahren in

der Kunst und ein im Ganzen sehr anerkennenswertbes Geschick

bemerkbar. â�� Herr L e v i n, ein frÃ¼herer SchÃ¼ler Hans von Bttlow's,

seit einiger Zeit in Leipzig lebend, gab vor einem eingeladenen Pu-

blikum im Saale des Gewandhauses eine Soiree, in der er sich Â«U

ein Pianist von feinem kÃ¼nstlerischen GefÃ¼hl, aber noch nicht gleioh-

mÃ¤ssig ausgebildeter Technik erwies. Herr Levin bediente sich eines

FlÃ¼gels aus der Fabrik von Steinway aus New-York, der sich durch

weichen und runden Ton auszeichnetÂ«. Unseres Wissens war dieses

das erste Instrument der genannten Firma, das in Leipzig gehÃ¶rt

wurde.

* Berlin. H.B. (Concert der Singakademie.) Sonntag den

8. Mai fand im Saale der Singakademie in den Mittagsstunden ein

Concert statt, welches eine reiche Auswahl vorzÃ¼glicher Vocal- und

Instrumental-Compositionen in gelungenster Weise zur AuffÃ¼hrung

brachte. MerkwÃ¼rdigerweise war aber weder in den ZeitungsankUn-
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digungen, noch auf dem Programm Jemand als der eigentliche

Â»Concertgeber* bezeichnet; Anzeige und Titel des Programms

lautete: Â»Zum Besten des Magdalenensliftes Sonntag den 8 Mai 4870

Mittags (il Uhr im -unk der Singakademie Malmee unter gUliger

M it Wirkung der Itgl. SÃ¤ngerin Frl. von Asten, der Singakademie,

sowie der Herren Prof. Joachim, Concerlmeister de AhnÂ», W. MÃ¼l-

ler, Schicver und PeinigerÂ«. Diesem eigenthumlichen UmstÃ¤nde, so-

wie der Vielen unbequemen Zeit war es wohl zuzuschreiben, dass

das Concert trotz seiner mannigfaltigen und interessanten Gaben den

Saal nicht genÃ¼gend gefÃ¼llt halle, und sicherlich der wohltbutige

Zweck nur lehr mangelhart erreicht wurde, denn noch in der Ge-

neralprobe erhielt jedes mitsingende Mitglied der Singakademie zur

FÃ¼llung des Saales ein Freibillel. Das Coucert wurde durch den Chor

der Singakademie unter G re 11' s Leitung mit dem grossartigen, er-

habenen Â»Tu es Petrus et super hanc pelram aediftcabo ecclesiam meam*

etc. fÃ¼r sechs Stimmen erÃ¶ffnet. Das Stuck gehÃ¶rt zu den lÃ¤ngeren

Motetten des Meisters und besteht aus zwei SÃ¤tzen , welche beide

hÃ¶chst wirkungsvoll mit den Worten Â»et tibi dabo ciaves regni coelo-

rum* abschliessen. Mit besonderer Anerkennung mÃ¼ssen wir hervor-

heben, dass das Stuck in seiner ganzen Ausdehnung gesungen wurde

und nicht, wie bisweilen vom Domchor geschieht, mit Fortlassung

des zweiten Theiles, durch welchen die Composition erst ihre for-

melle Abrundung erhalt. Die AusfÃ¼hrung war in jeder Beziehung

gelungen und gab von Neuem den Beweis von der TÃ¼chtigkeit der

Berliner Singakademie im A capella-GesÃ¤nge. Die zweite Nummer

des Programms versetzte uns in das Gebiet der Instrumentalmusik und

brachte uns Beethoven's Quintett in C-dur fÃ¼r zwei Violinen,

twei Bratschen und Violoncello, vorgetragen durch die Herren

Joachim, deAhna, W. Mttller, Schiever und Peiniger.

Hierauf folgte eine sehr gediegene Composition fitr achutimmigen

A capella-Gesang, der Â«i. Psalm von Hermann Putsch, vorge-

tragen durch die Singakademie. Derselbe besteht aus vier durchweg

achtstimmig gehaltenen SÃ¤tzen, von denen Nr. i ganz und Nr. 3 und

4 theilweise fÃ¼r Solostimmen bestimmt sind. Wir haben die Com-

poaitioo schon im Jahrgange 4869 dieser Zeitung S. 400 angezeigt

und wÃ¼nschen ihr die weiteste Verbreitung. Herr Putsch ist einer

der tÃ¼chtigsten Gesanglehrer Berlins und sein Werk legt Zeugniss

hiervon und auch von grÃ¼ndlichen conlrapunklischen Studien ab.

Es folgten zwei Violin-Solo-Piecen von S poh r und Seh u in a n n von

geringerer Bedeutung, welche aber dennoch durch das meisterhafte

Spiel J o * c h i m' a du Publikum lebhaft interessirten. Hierauf sang

Frl. von Asten zwei Lieder von Schubert Â»Der blinde KnabeÂ« and

Â»An die MusikÂ« (Die holde Kunst etc.) mit ihrer vollen schÃ¶nen

Stimme; das zweite Lied schien ihr ein wenig zu tief zu liegen. Den

Schluss bildete die bekannte Hymne von Mendelssohn-Bar-

tholdy "Hur mein Bitten, Herr neige dich zu min, in welcher

Frl. Hedw. Decker das Sopran-Solo Ã¼bernommen hatte und mit

der ihr eigenen correclen und ausdrucksvollen Weise vortrug.

* Frankfurt a, l. (Schluss.) Aus einem Concerte, welches das

Theaterorchester zum Besten seiner beiden Kapellmeister Lach n er

und Goltermann gab, ist namentlich die hier lÃ¤ngere Zeit nicht

gehÃ¶rte Musik zu den Ru inen von A t h en hervorzuheben. â�� Die

binlerlassene Messe von Rossini haben wir nun auch gehÃ¶rt; Â»wirÂ«

d.h die Frankfurter, ich selbst konnte nicht beiwohnen. Herrn Pro-

fessor Mulder, Gesanglehrer, gebÃ¼hrt das Verdienst, das letzte

Werk dieses grossen Componisten â�� dafÃ¼r halte ich Rossini, trotz

alledem und alledem! â�� hier in Scene gesetzt zu haben. Was ich

von competenter Seite gehÃ¶rt, bestÃ¤tigt mir das Urtheil, welches ich

mir aus dem Clavierauszuge schon gebildet: fast Ã¼berall gesang-

mÃ¤ssig und dessbalb klangvoll, an einzelnen, spÃ¤rlichen Stellen noch

Spuren der reichen Erfindungskraft, welche Rossini's beste Zeit cha-

rakterisirt, Ã�brigens viel Phrase und von klrchlicherStimmnng keine

Spur. â�� Das letzte Concert des CÃ¤cilien Vereins brachte die Jo-

hannispassion von Bach. Das Werk ist uns, dank den AuffÃ¼hrun-

gen des KÃ¼hl scheu Vereins, nicht mehr neu; ich wÃ¼sste auch nicht,

warum ich mich in die lebhaft discutirte Frage einlassen sollte,

welche von beiden Passionen bedeutender sei â�� ich meinerseits bin

einfach zufrieden, dass wir beide haben. Die Auffuhrung war im

Ganzen recht gut; namentlich muss ich den Basssolo, Hrn. Schulze

aus Hamburg, und den Sopransolo, Frl. Hausmann, hervorheben.

Herr Otto, der Tenor, den wir hier schon manchmal schÃ¶n singen

gebort, war diesmal auffallend schlecht disponirt. â�� Ein recht in-

teressantes Concert des RUhl'schen Vereins schloss am 3. Mai

die musikalischen GenÃ¼sse dieses Winters ab. Es begann mit dem

5 t ab a t mater von A s torg a , einem Werke voll innigen, frommen

Ausdrucks, worin nur die Einfachheit der Structur und einige Ã¼ber-

flussige Sequenzen das Alter erkennen lassen ; es steht hoch Ã¼ber

dem gleichnamigen Werke von Pergolese. Nicht minder interessant

war das im Ganzen krÃ¤ftigere, an einzelnen Stellen wohl auch etwas

Susserliche Mogni/tcat von Durante; beide Werke sind den Gesang-

vereinen sehr zu empfehlen. Rin wÃ¼rdiger ReprÃ¤sentant der neueren

Kirchenmusik war sodann Mendelssohn'* AvÂ» Maria. Abgesehen

von der sogenannten Achtstimmigkcit, ist dieses Stuck so wohl-

klingend, in der Modulation so rein, nur diatonisch in den nachst-

liegenden Tonarten, dass ihm der Umstand unmÃ¶glich schaden kann,

dass es in seiner Melodik modern, ja sogar geradezu mendelssoh-

nisch ist â�� wozu es ein nicht zu bezweifelndes Recht hat! â�� Der

Chor schien mir diesmal nicht so zahlreich besetzt wie sonst; die

Soli waren sammtlich von Vereinsmitgliedern Ã¼bernommen, von

sehr verschiedener QualitÃ¤t. Beider letzten Nummer: Â»hie dieÂ» von

Cherubini machte sich eine bedeutende Abnahme des frischen

Klanges bemerkbar; dieses, freilich wenig kirchliche aber doch mu-

sikalisch schone StÃ¼ck kam nicht zur vollen Geltung. Trotzdem ist

das Concert, im Ganzen genommen, ein dankenswerthes gewesen,

und wir kÃ¶nnen mit Befriedigung auf die Saison zurÃ¼ckblicken und

nun den FrÃ¼hling erwarten, welcher seine Ankunft allem Anschein

nach grundsÃ¤tzlich verschiebt, bis Alles vorÃ¼ber ist, was irgend an

Winterabende erinnert.

* Ans Mecklenburg. (Privilegium, freie Kunst und

Harmonika.) Hier zu Lande war vor einiger Zeit von einem pri-

vilegirten Amtsmusikus Klage gegen einen musikzwangspflichtigen

Hochzeitgeber erhoben worden, weil er einen Harmonikaspieler zum

Tanze seiner Gaste hatte aufspielen lassen, die Klage aber durch eine

vom Ober-Appellations-Gericht bestÃ¤tigte gerichtliche Entscheidung

als unbegrÃ¼ndet abgewiesen worden, da in der Zuziehung eines Har-

monikaspielers eine Verletzung des Musikprivilegiums nicht zu er-

kennen sei. Das grossherzogliche Ministerium des Innern aber hat

nunmehr auf Antrag des Amtsmusikus eine authentische Interpreta-

tion des Privilegiums erlassen, In welchem es zwar erklÃ¤rt, dass es

nicht in der Lage sei, in dem bereits gerichtlich entschiedenen Spe-

cialfalle AbhÃ¼lfe zu schaffen, fÃ¼r die Zukunft aber das Privilegium

dahin declarirt, dass es auch gegen das Harmonikaspiel Schutz ge-

wÃ¤hre, indem es Â»nach der seit lÃ¤ngeren Jahren feststehenden und

wiederholt geausserten Auffassung des grossherzoglichen Ministerium

fÃ¼r den Begriff der Contravention gegen das Musikanten-Privilegium

auf die Art des Musik-Instruments nichts ankomme, mithin die MÃ¶g-

lichkeit von Contravenlionen durch Musikmachen auf der Handhar-

monika nicht ausgeschlossen sei.Â» â�� Ein anderer Process wegen

Verletzung des Musikprivilegiums wurde von dem Sladlmusikus zu

Schwaan, einer kleinen Stadt in der Nahe Rostocks, gegen einen

Wirth daselbst angestrengt, welcher die verlangte Abgabe von

96 Thlr. 34 sh. an den Stadimusikus fÃ¼r drei von dem Rostocker

Regiments-Musikcorps in dem Locale des Wirthes veranstaltete Con-

certe verweigert hatte. In erster Instanz wurde die Klage vom Stadt-

gericht zu Schwaan abgewiesen , da er nur fÃ¼r solche AuffÃ¼hrungen

entscbÃ¤digungsberechligt sei, deren Leistung von ihm selbst be-

gehrt werden kÃ¶nne und zu deren Leistung er auch im Stande sei,

was von Concerten, bei welchen es sich um kÃ¼nstlerische Leistungen

handle, nicht gelteu kÃ¶nne. Das Gericht zweiter Instanz, die gross-

berzogliche Justizcanzlei zu Rostock, an welche der KlÃ¤ger sich nun

wandte, holte wegen Gleichheit der Stimmen ein Gutachten der GÃ¶t-

tinger JuristenfacultÃ¤t ein , welches zu Gunsten des KlÃ¤gers ausfiel.

Es wird in diesem sehr umfangreichen Erachten aus dem Inhalt der

dem Stadtmusikus verliehenen Taxe geschlossen, dass demselben

auch ein Privilegium zustehe und dass er befugt sei, die in der Taie

bestimmten EntschÃ¤digungen auch fÃ¼r Concert-AuffÃ¼hrungen zu for-

dern, falls die betreffenden Musiker sich nicht im Besitze einer lan-

desherrlichen Concession fÃ¼r das ganze Land befinden. Inzwischen

ist nun aber unter dem 14. v. II. auch in diesem Falle das Ministe-

rium mit einer Declaration fÃ¼r die Zukunft eingeschritten, welche, in

umgekehrter Richtung wie die oben erwÃ¤hnte, das Privilegium dahin

einschrankt, Â»dass dem SUdtmusikus fÃ¼r solche von anderen Musi-

kern innerhalb seines Zwangsbezirks veranstaltete Concerte und

sonstige musikalische Vorstellungen, welche die AusÃ¼bung einer

freien Kunst im eigentlichen Sinne genannt zu werden verdienen,

keine EntschÃ¤digung gebÃ¼hrt.Â« Hieraus sieht man, dass auch in

Mecklenburg die freie Kunst frei und das Ministerium in ihrer Ange-

legenheit einsichtiger ist, als eine hochlÃ¶bliche GÃ¶ttingiache Juristen-

facultÃ¤t.

4t Von M. Hauptmann's Briefen an seine Freunde

enthielten kÃ¼rzlich die Â»GrenzbotenÂ« Proben, welche einen Einblick

in den reichen Schatz von Geist und Wissen gewÃ¤hrten, die der ver-

storbene Verfasser der Â»Natur der Harmonik und MetrikÂ« in ihnen

niederlegte. Eine ausgewÃ¤hlte Sammlung von Hauptmann's Briefen

wird demnÃ¤chst, herausgegeben von Prof. A. SchÃ¶ne in Erlingen,

im Verlage von Breitkopf und HÃ¤rte! erscheinen.
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ANZEIGER.

[8l] Neuer Verlag von Breitkopf and HÃ¤rte! in Leipzig.

Compositionen von Sigismund Blumner.

Mazurek fÃ¼r das Pianoforte. 4 5 Ngr.

Wiegenlied fÃ¼r das Pianoforte. 45 Ngr.

Variationen in G dur fÃ¼r das Pianoforte zu vier HÃ¤nden von W. A.

Mozart Zum Concerl-Vortrag zweihÃ¤ndig arrangirt. 10 Ngr.

Menuett aus der Symphonie in Ddur Nr. 40 von J. Haydn fÃ¼r das

Pianoforte bearbeitet. <5 Ngr.

[84]

Musikaiien-Nova Nr. 24

aus dem Verlag von Praeger & Meier in Bremen.

-* Â«*â�¢

Abt, Franz, Op. 309. Tier Lieder fÃ¼r Alt oder Baryton.

Nr. 4. Die Ros am Berge

- 1. MI-HI Herz, mein Lieb, mein Augenstern

- S. StÃ¶ret nicht die Liebe

- 4. 0, kÃ¶nnt ich an Deinem Herzen rub'n . . .

AusgewÃ¤hlte StÃ¼cke fÃ¼r Violoncello, mit Pianoforte.

Nr. 4. Romanze von Mendelssohn

Bauermann, Carl, Op 4. La belle Madelaine. Mazurka

brillante pour Pianoforte

Blumenthal,./., iehrenleie. Belieble Volks- und Opern-

Melodien fÃ¼r FlÃ¶te und Pianoforte. Heft 5 ...

Dieselbe fÃ¼r Violoncello und Pianoforte. Heft S

5

5

S

6

â�� 40

- 47Â»

â�� 45

â�� 45

BrÃ¤hmig, B., Op. 4Â«. La Sylphide. Morceau de Salon

pour Pianoforte â�� fZj

Gotthard,J.P., Op. 44. Tier Gelange f. gemischten Chor.

Heft I. Abendlied. An den Maienwind. Partitur und

Stimmen 4 â��

- II. Bleibe Herr! Winter. Partitur und Stimmen . â�� zÃ¤{

Graue, Dietrich, Op 49. Schlummerlied fÃ¼r Pianoforte. â�� 41}

Op. Â»0. Schlitticnnhtau fÃ¼r Pianoforte â�� 40

Hartmann, E., Op. 43. Bremer Fenenrehrgalopp. â�� 7t

HenneÂ», Aloys, Saloncompositionen fÃ¼r Pianoforte.

Op. 484. Ein SchÃ¼tz bin ich â�� 4Si

Op. 485. Des Buben Herzeleid â�� 40

Op. 486. Am Meere, von Franz Schubert â�� 40

Op. 487. Erinnerung. Â»Wir sassen stillÂ«, von Graben-

Hoffmann â�� 40

Herrmann, Gottf., Op. 1. Am leer. Nocturne fÃ¼r Vio-

line und Pianoforte (J. Joachim gewidmet) â�� 20

Hoffmann, Fl., Sammlung beliebter TÃ¤nze.

Nr. 44. Quadrille Ã�ber Motive ans: Der erste GlÃ¼cks-

tag von Auber â�� 7i

Hiich, August, Op 44. Schellerl Tanz fÃ¼r Pianoforle . . â�� 40

Op 42 Cadetten-Marsch â�� 40

(Kack Maliern aas Opirillm dir FÃ¼mt'sdun Sixitfiil-OisiUlclafl.}

Riesling, G., 3 Belange fÃ¼r gemischten Chor. Partitur

und Stimmen â�� 47}

/,Â«Â«â�¢../Â«Â«.. Op. 62. L'Elegante. Morcean de Salon pour

Pianoforte â�� 4Jt

Op. 68. Sch&feri lorgenlieo. Idylle pour Pianoforte . â�� 40

Op. 67. 6 melodiÃ¶se CiavierstÃ¼cke/u 4 11,in Heft 1. t a â�� Â«0

Nagel, Kud., Op. 46. Durch Streit lum Frieden. Musika-

lischer Scherz fÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden â�� 47}

Knii/n l, JB., Op. 4. Dn Rajon de tei Teoz. Morceau de

Salon pour Pianoforte â�� 40

SchlÃ¶sser, Louis, Op. 35. 3 Salonstflcke fÃ¼r Pianoforte

und Violine.

Nr. 4. Am Seegestade â�� 15

- Â» Pregniera â�� 44}

- I. Tarantella â�� M}

Schubert, Franz, Op. 437. 3 Sonatlnen fÃ¼r Pianoforte n.

Violine. Arrangement zu 4 HÃ¤nden von J. F. C. Dietrich.

Nr. Â». 4 Thlr. 7} Ngr. Nr. 8. 4 Thlr.

Schulz- Weida, ./Â«>.. Op. 477. â��KÃ¼ssen will Ich." Ge-

dicht von Chamisso fÃ¼r eine Singstimme. (Frau Pauline

Lncca gewidmet) â�� 42}

Wachtmann, ('., Op. Â«5. Deal penliei poetiqnes pour

Pianoforte. (2. Auflage.)

Nr. 4. Une LÃ¤rme â�� 40

- i. Un Sourire â�� 40

[85] Bei A. Marcus in Roiin erschien und ist in allen Buch- und

Musikhandlungcn zu haben:

Die

Musikalischen SchÃ¤tze

der

kÃ¶niglichen und UniversitÃ¤ta-Bibliothek

zu

KÃ¶nigsberg in Pr.

aus dem Nachlasse Friedr. Aug. Gotthold's.

Nebst MittheiluDgen

aus dessen musikalischen Tagebuchern

Ein Beilrag zur Geschichte und Theorie der Tonkunst

von

Jos. MUUcr.

Erste Lieferung.

Preit 2 Thlr.

I86] Verlag von

J. Rieter - BiedermaÂ» in Leipzig und Winterthur.

Drei

CLAVIERSTÃ�CKE

von

Franz Schubert.

Nr. 1. S. 3

I87J Verlag von

J. Rieter -Biedernun in Leipzig und Wintertbur.

Cu8ttge JltusiÃ�anten.

Oedicht -von J. -von Kichendorff*,

fÃ¼r MÃ¤nnerchor

mit willkÃ¼rlicher Begleitung von vier HÃ¶rnern

componirt von

August Walter.

Op. 18.

Partitur u. Stimmen compl. 4 Thlr. 10 Ngr. Chorstimmen Ã¤ S Ngr.

Bfti Liodor

(Gedichte von Einatme! Geibel)

fiir eine Singstimme

mit Begleitung des Pianoforte

componirt von

AUaÃ¼ST WALTER.

Op. 19.

FÃ¼r Bariton oder Mezzo-Sopran. FÃ¼r Tenor oder Sopran.

Preis a 17' , Ngr.

Inhalt: Nun die Schatten dunkeln. â�� FrUblingslied. â�� Wie die

Stunden leise fluten.

Verantwortlicher Redakteur: Wilhelm Werner in Leipzig.

Verleger: J. Rieter-Biedennann in Leipzig und Winterthur. â�� Druck von Breitkopf und Harte! in Leipzig.
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V. Jahrgang.

Inhalt: Das Oratorium auf der BÃ¼hne. i. Die dramatische Auffuhrung HÃ¤ndel'scher Oratorien (Fortsetzung). â�� Anzeigen und Beurthei-

lungen (Liebcslieder-Walzer von Job. BrahmÂ»). â�� Andres SpruchwÃ¶rter, hoffentlich zum letzten Male. â�� Concerlbericht ans

MÃ¼nchen. â�� Aus Prag (Schluss). â�� Berichte. Nachrichten und Bemerkungen. â�� Anzeiger.

Das Oratorium auf der BÃ¼hne.

Â».

Die dramatische A u(T illmniK HÃ¤ndel'gcher Oratorien.

(Fortsetzung.)

Betrachten wir nun nach Herakles ein ohne Zweifel

noch unbekannteres Werk von Handel, ein oratoriscbes

Werk, welches selbst eifrigen Verehrern des Meisters kaum

dem Namen nach bekannt ist. Es heisst Alexander BaiÂ«

und behandeil die aus dem ersten MakkabÃ¤erbuche be-

kannte asiatisch-aegyplischc Geschichte, in welcher der

edle Alex. Balus durch seinen Schwiegervater PtolomÃ¤us

Thron und Leben verliert. Hier ist es seine Gattin Kleo-

patra, durch welche sich alles tiefer Musikalische ent-

wickelt. Es ist eine Liebesgeschichle vom ersten Ahnen

steigend bis zum Vollbesitze des GlÃ¼ckes und jÃ¤h ab-

sinkend in endlosen Schmerz. Dieselbe verlauft in einfach

dramatischen Scenen, namentlich da, wo sie am bedeu-

tendsten auftritt. Die erste Begegnung des Paares, wo

Kleopatra den Â»Freund des VatersÂ«, den siegreichen

Alexander bewillkommt, gehl wie in einem BUbncnaufzugc

vor sich. Im weiteren Verlaufe schieben sich dann manche

Vorgange an einander, die, auf der Buhne dargestellt, vie-

lerlei Ortswechsel und wenig Wirkung verursachen wÃ¼r-

den. Obwohl dieselben oratorisch vollkommen gerecht-

fertigt sind, gestaltet sich doch die Handlung da, wo sie

recht in den Fluss kommt, auch immer ganz natÃ¼rlich

dramalisch. Dies ist z. B. wieder der Fall bei dem zwei-

ten Hauplcreignisse, der EntfÃ¼hrung der Kleopatra aus

dem Palastgarlen; hier greift alles scenisch in einander,

die Gestaltung isl freilich niclil die der BUhnenoper, son-

dern speciÃ�sch musikalisch. Das Gleiche gilt in noch

hÃ¶herem Maasse von der tragischen Schlussscene dieses

LiebesverhÃ¤ltnisses: die Ereignisse gehen nicht auf der

BÃ¼hne vor sich, denn Kleopatra empfangt die Scbick-

salsschla'ge durch Boten, die bald nach einander auftreten,

und versinkt dann in ihren Schmerz. Der Vorgang ist im

Ausdruck mit aller Energie, ja unÃ¼bertrefflich dargestellt;

aber zugleich im bewussten Einhalten der oratoriscb.cn

Grenzen. Der Verfasser des Textes war hier nichl, wie

hei Herakles, ein Neuling, welcher aus Begeisterung fÃ¼r

die Griechen und fÃ¼r HÃ¤ndel schrieb, sondern ein gewieg-

ter Praktiker, Thomas Morell, welcher den Judas Makka-

bÃ¤us, den Salomon und Anderes fÃ¼r HÃ¤ndel's Composi-

tion gedichtet und der bei mancherlei sonstigen Irrungen

und Schwachen wenigstens genau wusste, welchen Weg

V.

sein Pegasus zu traben hatte. L'nd was er andeutete, das

fÃ¼llte dann HÃ¼ndel aus. Man richte seinen Blick nur wie-

der, wie frÃ¼her bei Semele, auf die letzte entscheidende

Sccne. Als Klcopatra den grausen erbarmungslosen Tod

des Galten vernommen hat, beginnt sie eine unbegleitete

Gesangzeile Â»0 bergt mich vor des Tages LichtÂ«, der sich

erst spater die Begleitung wie ein ThrÃ¤nenstrom zuge-

sellt. Wie ganzlich ungeeignet wÃ¤re dieser ideal gefasste

Ausdruck fÃ¼r die BÃ¼hne l Bei der ausserordentlichen

SchÃ¶nheit der Musik, die in dieser ganzen Scene zu dem

Bedeutendsten und (fÃ¼hrendsten gehÃ¶rt, was Handel ge-

schrieben hat, mÃ¼sste der Vorgang zwar auch von der

BÃ¼hne herab noch immer pinigen Eindruck mactien, aber

doch nur einen rein musikalischen, und die BÃ¼hne kÃ¶nntÂ«

nichts dabei tbun, als eben die Reinheit des musikalischen

Aus- und Eindrucks trÃ¼ben.

Soweit haben wir lediglich den Kern dieses Oratoriums

ins Auge gefasst, wie er in dem Schicksal der beiden

Hauptpersonen zu Tage tritt. Es ist' aber nicht nur eine

einfach Iragische Liebesgeschichte, welche uns hier vor-

gefÃ¼hrt wird, auch nichl einfach eine asiatisch-Ã¤gyptische

Geschichte, sondern, wie im Bclsazar, ein Geschichtsbild

im Rahmen desjenigen Volkes, welches, klein, zerrissen

und gedrÃ¼ckt, unter den grossen Nationen des Alterthums

den ethischen Gehall, die Macht des Gewissens darstellte.

Das Volk der Juden spiell dcsshalb mil auf diesem Welt-

Ihealer persÃ¶nlich (durch den FÃ¼rslen Jonalhan, den

Freund und VerbÃ¼ndeten Alexander's) und in Massen als

Chor. Das Heidnische bleibt in voller Starrheit stehen,

auch in der herrlichen Gestalt der Kleopalra, die ohne

irgendwelchen Anflug von judaisirender FrÃ¶mmelei im

Ic'tzten Schmerze in die Arme der GÃ¶ttin Isis versinkt;

aber in dem, was das Volk Israel hier in Zwiscbenchttren

und sodann im Epilog singt, liegt das VersÃ¶hnende der

Handlung. Diese Doppelanlage der Handlung nun ist das

echt Oratoriscbe und das in seinen Dimensionen weit, weit

Ã¼ber die MÃ¶glichkeiten der BÃ¼hne Hinausgreifende. Joder

Versuch es scenisch darzustellen wÃ¼rde nur das winzige

VerhÃ¤ltniss der Mittel zu dem grossen Zwecke offenbaren

und schliesslich lehren, dass die Musik da, wo sie mit dem

Aufgebote aller Mitlel der Kunst eine enlsprecbende Auf-

gabe ideal gestaltel hal, allein viel mehr vermag, als mil

BeihÃ¼lfe des Theaters. Wo wÃ¼rden die grossen Geschichts-

bilder bleiben, welche einem nur einigermaassen geweck-

ten HÃ¶rer klar vor dem geistigen Auge stehen, wenn man

ihn zwange, sie mit HÃ¼lfe der Theatermittel sich zu

14
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gestalten? Sir wÃ¼rden noch winziger erscheinen, als

Tbealcrsclilachlcn. Dio Phantasie liebt das Unbegrenzte;

in diesem Elemente wuchert sie: und was irgendeine

Kunst bei ihrer Geslnllung in naturgemÃ¤sser Freiheit be-

lassen hat, soll Â«ine andere nicht einengen.*)

Ein Werk, in welchem sich Ã¤hnlich Judonlhum und

Heidenthuin berÃ¼hren, ist das bereits bekanntere Orato-

rium Bplsmr."', Das Judentbum bildet darin ebenfalls

den ruhenden Pol in dem Strudel der geschichtlichen Be-

wegung, in welchen wiederum zwei heidnische VÃ¶lker,

Perser und Babylonier, hineingezogen sind. Aber die Juden

stehen hier den VorgÃ¤ngen weit naher; Cyrus, der Sieger,

befreit sie zugleich aus langer harter Knechtschaft und

gestattet ihnen die Heimkehr in ihr Vaterland. Dieser

merkwÃ¼rdigste FÃ¼rst des Morgenlandes, den Griechen und

Juden gleichmiissig als ihren Gesinnungsgenossen in An-

spruch nehmen, beugt sich vor der moralischen Sicherheit

und hehren Geselzmassigkeit, die ihm aus den Kreisen des

unterdrÃ¼ckten Judenthums Ã�berall entgegen tritt.

Betrachten \vir den Belsazar nun von Seilen der Aus-

fÃ¼hrung, so ist bei dem Texte weniger das zu bemerken,

was man oralorische Schablone nennen kÃ¶nnte und in

einigen anderen dandel'schen Oratorien hervortritt, als

vielmehr eine besondere geistige Sicherheit in der Gestal-

tung desselben. Man bemerkt bald, schon bei der Ein-

gangsscene, der Mann welcher ihn schrieb, war kein tag-

licher Gast der Theater und befand sich nicht im entfern-

testen in AbhÃ¤ngigkeit von der Huhne, sondern nahm einen

hÃ¶heren Flug. Es ist derselbe Verfasser, welcher einige

Jahre zuvor den Text zum Â»Messiast zusammengestellt

halle, der geistvolle Charles Jennens. Als ein geschicht-

licher Vorgang verlauft das StÃ¼ck dennoch wesentlich in

gedrÃ¤ngt dramatischen Scenen, den Vorgangen entspre-

chend. Wo das Interesse in der Scene an sich liegt, da ist

dieselbe auch mit voller Lebhaftigkeit dargestellt; dies

gilt namentlich von dem letzten Gelage Belsazar's und was

sich auf demselben Gemeines und Ungemeines ereignete.

Diese Scene ist auch in dramatisch-musikalischer Hinsicht

nicht zu Ã¼berbieten. Aber die Dramatik des ganzen Bel-

saxar ist in seinem Kern die des Oratoriums, so sehr, dass

einige der Scenen , welche im oralorischen Vortrage ent-

schieden durchgreifen, auf die BÃ¼hne gebracht langweilig

und unverstÃ¤ndlich erscheinen wÃ¼rden. Unter den ChÃ¶-

ren sind mehrere, welche durch die drastische Lebhaftig-

keit, mit der sie die Situation darstellen, Jedem auffallen

und Manchen Â»n die Buhne erinnern werden; aber nur

sehr wenfg, wenn Ã¼berhaupt etwas davon, wÃ¼rde sich der

Brellerwclt einfÃ¼gen lassen. Die ChÃ¶re bei Belsazar's Ge-

lag wurden allerdings in eine Scene passen, welche das

Gastmahl darstellte, aber doch nur, um auswendig d. h.

weit schlechter gesungen zu werden, als es selbst bei

massigen OratorienchÃ¶ren der Fall ist. Den ersten Chor,

den Spoltcbor der Bahylonier, auf dem Theater von den

hohen Sladlwallen herab singen zu lassen, wÃ¤re vielleicht

ein lockendes Experiment fÃ¼r eine grosso BÃ¼hne. Aber

der Erfolg wÃ¼rde klÃ¼glich genug ausfallen; ein theatra-

lischer Spottchor ist eben ein ganz anderes Ding, realistisch

Â»bis in die Puppen t. Bei Allem aber, was einen Schritt

weiter geht, verlieren wir die BÃ¼hne ganz und gar aus den

Augen. Den zweiten Theil oder Act des Belsazar erÃ¶ffnet

ein Chor, den jeder, der ihn einmal gehÃ¶rt hat, als eine

*) Wer Verlangen tragen tollte, das erwÃ¤hnte Oratorium

Alexander Bnlus naher anzusehen, dem wird die Nachricht will-

kommen sein, dass dasselbe als Band 31 in der Ausgabe der Handel-

gesellschafl schon im nÃ¤chsten Monat erscheinen wird.

**) Band 49 der Ausgabe der tlandelgesellschan.

besondere Zierde und EigenlhÃ¼iulichkuil dieses Oratoriums

ansehen wird und bei der AuffÃ¼hrung nicht missen mÃ¶chte;

selbst Mosel hat ihm das Leben geschenkt. In sprechen-

der Lebendigkeil wendel der Chor sich an den Fluss, wel-

cher seine bisher schÃ¼lzende Stellung nufgiebl und in das

neugegrabene Bell einfliesst; lebendig, in eiligem Sturz

wie das GewÃ¤sser, fliessen und rauschen anfangs die TÃ¶ne

dahin. Der Chor besteht aus drei Thcilcn und ist schon in

der poetischen Anlage so originell, dass mancher verdutzt

auf die Worte blicken wird:

I.

Vollchor. Seht, wie so schnell der Euphral flieht!

Wie er den Wellenschild entzieht!

Offen liegt nun die KÃ¶nigsladt. ',

Â«.

Halbchor l. Wie, falscher Euphral, deine Sladl

Sielist du des Feindes Waffen blos?

VerhÃ¤ngst dem Volk der Knechtschaft Loos,

ErÃ¶ffnest des Brob'rers Pfad,

Und Heuchlern gleich Ã¼bst du Verrath?

Halbchor 2. Die PII ich l erfÃ¼llte treu der Fluss,

Doch weicht er nun des Himmels Schluss.

Als Babel noch der Preis der Well,

War ihr der Strom zum Schulz gestellt;

Nun giebl er liiili'm Macht den Preis

Und weichet auf des Herrn Gcheiss.

3.

Vollchor. 0 stolzer Mensch, gesteh' es ein,

Falschheit ist nur in dir allein.

Wer singl dies? so hat man schon oft gefragt. Die blosse

Frage hiernach zeigt, dass uns die echt oralorische Auf-

fassung der Musik zur Zeit ganz und gar fremd geworden

ist. Keine der einzelnen Volksgruppen, welche an der

Handlung bclhciligt sind, sondern der Â»Chor* singt es.

Es ist das Allgemeine, welches, das Einzelne Ã¼bergrei-

fend, umfassend und verklÃ¤rend, sich hier gellend macht.

Wesentlich war es auch so in dem TragÃ¶dienchore der

Griechen, dessen Erneuerung wir hier vor uns sehen â��

aber nicht eine schattenhafte Nachahmung, gegrÃ¼ndet auf

gelehrle Begeisterung, sondern eine wirkliche Renaissance,

eine Frucht, welche aus dem natÃ¼rlichen Entwicklungs-

gÃ¤nge einer neuen Kunst gleichsam wie von selbst ge-

diehen ist. Desshalb ist auch bei aller Geistesverwandt-

schaft der kÃ¼nstlerische Unterschied des neuen musika-

lischen Chores von dem der Griechen ein so grosser, so

fundamentaler. Der moderne musikalische Chor ist ein

ruhender, der griechische war ein bewegter. Beide

sind religiÃ¶sen, gottesdienstlichen Ursprungs. Aber an den

griechischen Cultusfeicrlichkeiten nahm der Chor nicht nur

singend, sondern zunÃ¤chst und vor allem handelnd, rei-

henschlingend, tanzend Theil, und aus diesen Choraclioneu

bei denjenigen Feslcn, wo sie am lebhaftesten waren, den

bacchischcn, entwickelten sich bekanntlich geradezu die

TragÃ¶dien. Welch eine FÃ¼lle herrlichster Dichtung dadurch

erzeugt ist, veranschaulichen uns noch die erhaltenen Texte

des Acschylos und Sophokles; aber aus dem Entwick-

lungsgange der griechischen BÃ¼hne sehen wir auch, dass

diese TragÃ¼dionchÃ¶re nicht eigentlich dramatisch, sondern

einem nach und nach sich ausbildenden einfacheren Drama

entschieden hinderlich waren, daher mit der Zeit auch arg

ins GedrÃ¤nge kamen und endlich gnnz ausgeschieden wur-

den. Was lernen wir hieraus? Dass jene AnknÃ¼pfung an

â�¢| ihn guteÂ» of Miei. die KÃ¶nigin der StÃ¤dte, im Englischen,

was sich im Deutschen aber nicht unter die Musik bringen IBsst.
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die Bacchusfesle wohl den einzig mÃ¶glichen Anfang bil-

dete zur Entstehung eines wahren Drama, dass aber die

damit gewonnenen Mittel zu seiner dauernden Gestaltung

nicht ausreichten. Bei den spateren TragÃ¶dien schmolz

der Chor immer mehr zusammen, entartete und fiel end-

lich ganz fort. Wurde man je aus einem Oratorium den

Chor weglassen kÃ¶nnen? Was man auch damit aufstellen

mÃ¶chte, nach dieser Seite hin wird man dasselbe nie schÃ¤-

digen â�� es sei denn, dass man es auf die Buhne brÃ¤chte.

So sehr wird der Chor als wesenhafl mit dem Oratorium

verwachsen anerkannt. Nicht gleich wesenhaft wie ein

untrennbares Hauptglied sland er in der TragÃ¶die der

Griechen. Zwar bei den erhaltenen Hauptwerken entneh-

men wir leicht schon aus dem blossen Lesen, wie har-

monisch diese wundervollen Chordichlungen in das Ganze

eingefÃ¼gt sind und zu seiner Steigerung beilragen. So

etwas versteht sich bei den Griechen von selbst und ist

ohne allen Zweifel auch in ihren GemÃ¤lden wie in ihrer

Musik der Fall gewesen; etwas auch den feinsten Ã¤stheti-

schen Sinn Verletzendes dÃ¼rfen wir in dem, was diese

Nation als den wahren Ausfluss ihres Geistes hochhielt,

niemals erwarten. Aber ein anderes ist, die vorhandenen,

die zur Zeit einzig mÃ¶glichen Kunstmittel auf vollendete

Weise Ã¤sthetisch verwci then, und ein anderes, die Kunst-

iiiiud und Grundlagen selber in vollendeter Gestalt be-

schaffen. WÃ¤re letzteres den Griechen im Drama mÃ¶glich

gewesen, wie es ihnen im Epos gelang, und hÃ¤tte sich der

Chor in griechischer Gestall als ein solches Mittel bewie-

sen, so wurden wir uns Ã�ber seine Kunstform, seine Ver-

wendung und Darslellung lÃ¤ngsl nicht mehr den Kopf zer-

brechen , denn wir halten dann Ã�berhaupt kein ernstes

Drama ohne Chor; der griechisch geformle Chor wurde

das gesammle europÃ¤ische Drama in derselben Weise be-

herrschen, wie es in anderen Kunstzweigen die griechische

Epik und Plastik Ihun. Aber ein solches Verhitllniss liegt

hier nichl vor; der griechische Chor ist fÃ¼r uns nichts Le-

bendiges, sondern etwas Antiquarisches, und keine noch

so kundige und geistvolle gelehrte oder kunslleriscbe Re-

conslruclion wird hieran etwas Ã¤ndern. War nun die Tra-

gÃ¶die fÃ¼r jene herrlichen Cliorgebilde selber nicht eine

feste, sondern nur eine vorÃ¼bergehende Heimalh, so er-

giebl sich klar, dass es uns nicht einfallen kann, den Ora-

torienchor etwa desshalb auf die Buhne zu bringen, weil

sein griechischer Verwandter und VorgÃ¤nger auf derselben

sich bewegt hat.

Und das um so weniger, wenn man bedenkt, wie un-

erschÃ¼tterlich sicher die Heimalh des Oratorienchores und

wie undramatisch sein Ursprung ist. Ebenfalls hauptsÃ¤ch-

lich entwickelt zur Verherrlichung gotlesdiensllicher Vor-

gÃ¤nge, bildete der Chor bei diesen doch selbst da, wo die

christliche Liturgie sich aus der morgenlÃ¤ndischen Kirche

eine gewisse dramatisch-symbolische Beweglichkeit be-

wahrt hat, das ruhend Unbewegliche. Niemals ist im

christlichen Gottesdienste der Chor als solcher handelnd

aufgetreten. Indem das Oratorium den besten Theil seiner

chorischen Macht aus der bereits hÃ¶chst kunstvoll ent-

wickelten kirchlichen Musik gewann, was aus den Wer-

ken vieler Meister, auf die allein normale Weise aber nur

aus HÃ¤ndel's Werken zu ersehen ist, befestigte es seine

Stellung und erweilertc sich zu einer bedeutungsvollen

Tiefe, fÃ¼hrte damit aber auch einen unUbersteiglichen Wall

auf zwischen sich und der Buhne. Alle dem kirchlichen

Cborgesange entnommenen Elemente des Oratoriums sind

nicht nur undramaliach, sondern anti-dramatisch.

(Fortsetzung folgt.)

Anzeigen und Beurtheilongen.

LlebeilieJer. Walzer fÃ¼r das Pianoforlc zu vier HÃ¤nden

(und Gesang ad libitum), componirt von Johannes BrÂ»hms,

Op. 52. Berlin, Simrock. Pr. 1 Thlr. 20 Ngr-

H. D. In grossen Formen, in ernstem Gehalle beweglen

sich die Werke, mit welchen Brahms zuletzt vor die Oeffent-

lichkeil getreten ist; wohl durfte er nach solchen Arbeiten sich

die Zeit des Ausruhens gÃ¶nnen, und zwischendurch auch der

leichteren Muse wieder Zugang zu seinem kÃ¼nstlerischen Thun

gestalten. Und als wollte er uns zur Beanlworlung der Frage

zwingen, welche Gattung er mit grÃ¶sserer Sicherheit beherrsche,

wo hauptsÃ¤chlich die Quelle seines Schaffens sprudele, legt er

uns hier eine Kelle leichlgewobener Gebilde seiner Meister-

schaft vor, gleichsam Spiele seines Geisles, und weiss uns

auch hier in einem solchen Grade durch melodischen Reiz,

durch WÃ¤rme der Sllmmung, durch Anmiith der Gestaltung zu

fesseln, dass wir nur immer von neuem staunen mÃ¼ssen.

W.itzer mit Gesang â�� die Zusammenstellung hat etwas fÃ¼r

den ersten Moment frappirendes, und doch ist das Lied zum

Tanzo so all, wie Gesang und Freude an Lustbarkeilen beim

deutschen Volke Ã¼berhaupt; die kÃ¼nstlerische Behandlung und

Verfeinerung solcher Form also etwas durchaus Gerechtfertig-

tes. Auch bei Brahms erscheint dieselbe nur scheinbar zum

erslenmale: unter den im letzten Jahre von ihm verÃ¶ffentlich-

ten Liedern und GesÃ¤ngen finden sich mehrere, welche ohne

die Worte als TÃ¼r sich selbstÃ¤ndige kurze Tanzmelodien gellen

kÃ¶nnen und auch so gedacht sind ; es sind gerade die zu vulks-

mÃ¤ssigen Texten gesetzten. Diesen loseren Verband des Ge-

ganges mit dem im Instrumente schon vollstÃ¤ndig gegebenen

musikalischen Inhalte hat nun Brahms dadurch angedeutet, dass

er den Gesang nur ad libitum hinzutreten IBssl. Und doch hat

er auch in dieser Verbindung eine bewunderungswÃ¼rdige Probe

seiner Kunst abgelegt. Keineswegs, was man beim Lesen des

Titels glauben sollte, stimmt etwa der Gesang einfach in die

Melodie des Claviers ein, sondern aus den Elementen dieser

sind besondere, vielfach freilich mit jener Ã¼bereinstimmende,

oft aber auch ganz selbstÃ¤ndige, in der Regel einfachere The-

men fÃ¼r die Singstimme erfunden; und wÃ¤hrend der instru-

mentale Theil fÃ¼r sich durchaus selbstÃ¤ndig sieht, erwÃ¤chst

doch aus dieser Verbindung mit dem GesÃ¤nge ein um so schÃ¶-

neres, harmonisches Ganzes. Durch die Auswahl der Stimmen,

indem bald (und meistens) das volle Quartett, bald zwei, mit-

unter auch nur eine Stimme, und wieder verschiedene im

Wechsel mit einander auftreten, wird eine grosse Mannigfaltig-

keit erzielt. Die Texte hal er der Sammlung Â»PolydoraÂ« von

Da u m er entlehnt; nur wenige sind etwas grÃ¶sseren Umfangs,

die meisten ganz kurze Gebilde, in denen irgend eine Phase

des Liebeslebens, oder irgend eine an dasselbe sich knÃ¼pfende

Betrachtung, oft in Form des Bildes, zum Ausdrucke gelangt,

mehrfach auch der Ton des Volksliedes glÃ¼cklich angeschlagen

ist. Mit feinem GefÃ¼hle weiss Brahms die Worte der Tonweise

anzupassen, sie durch dieselbe liehen, ihren Gehall gleichsam

verklÃ¤ren zu lassen; wÃ¤hrend dieselbe in der Regel gerade fÃ¼r

den bestimmten Text componirl zu sein scheinl, ist doch wie-

der der instrumentale Theil vÃ¶llig in sich geschlossen und kei-

ner weiteren Zuthat bedÃ¼rftig; es zeigt den Hehlen Meisler,

dass er die Spur der Conception des Kunstwerks vÃ¶llig ver-

wischt hat und es uns nur als das fertig abgerundete entgegen-

treten lÃ¤ssl; so dass der neugierige Spieler oder HÃ¶rer die

Frage umsonst Ihun wÃ¼rde, ob wohl die Melodien zuerst zu

den Worten erfunden, oder die Worte der Melodie Â»rsl unter-

gelegt sind.

Eine Charakteristik der StÃ¼cke im Einzelnen zu geben, vor-

sagen wir uns; es wÃ¤re auch unmÃ¶glich, den Bindruck, den

dieselben gewÃ¤hren, durch Worte genÃ¼gend zu bezeichnen;
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hier Venn irgendwo mÃ¼ssen wir den Leser auf das eigene

HÃ¶ren und Geniessen hinweisen , und darauf verzichten, mit

dem kalten und trockenen Worte kleinen Gebilden von hÃ¶ch-

ster seelischer Feinheit, von wahrstem, innigsten, concentrir-

testen GefÃ¼hlsaasdrucke zu nahen. Â»Ueber einen Rosenstrauch,

der ringsum blÃ¼ht und duftet, Ã¼ber ein Auge, das glÃ¼cklich in

den Mond aufsieht, kann Niemand in Zweifel sein, dass es so

istÂ«, dieser Worte Scbumann's erinnerten wir uns mehrfach bei

diesen kleinen, aber weit leuchtenden, lieblich duftenden

BlÃ¼then. Wir machen noch aufmerksam auf die reiche Mannig-

faltigkeit der Stimmungen, die hier zum Ausdrucke gelangten :

die selige Erwartung, die Ã¼berstrÃ¶mende Sehnsucht, der kecke

Hulb, das LiebesglÃ¼ck selbst, der Unwille Ã¼ber die bÃ¶sen

Zungen, Schmerz der Trennung, Schmerz der Verlassenen,

Alles findet in eigentÃ¼mlichen, charakteristischen und durch

Wohllaut sich auszeichnenden Melodien intensiven Ausdruck.

Sollen wir Einzelnes erwÃ¤hnen, was durch besonderen Reiz

hervorragt, so wÃ¤re es z. B. Nr. 9 Â»Am Donaustrande, da

steht ein HausÂ«], eine Melodie von einer einfachen Klarheit,

und dabei von einem, bei Ã¶fteren HÃ¶ren mehr und mehr sich

einschmeichelnden Liebreize, wie wir es neuerdings selten ge-

hÃ¶rt; Nr. H (Â»Nein, es ist nicht auszukommenÂ«), ein krÃ¤ftiger,

kecker Ausdruck des Unwillens, der Heftigkeit; Nr. 13 (Â»VÃ¶ge-

lein durcbrauschl die LuftÂ«), in welchem neben der liebens-

wÃ¼rdigen Naivetui des Motivs eine berauschende SÃ¼ssigkeil der

Harmonik herrscht; Nr. 48 (Â»Es bebet das GestrÃ¤ucheÂ«), mit

dem zarten Ausdruck eines Brbebens vor Liebeslusl und -Leid,

worin ganz besonders durch die Vereinigung der ganz selb-

stÃ¤ndig behandelten beiden Klanggruppen ein wunderbares

Ensemble entsteht. Und so bietet jedes der StÃ¼cke etwas Cha-

rakteristisches ; bei manchen, wie wir nicht leugnen, erschliesst

sich der tiefere Inhalt, wie das bei Brahms ja nicht selten ist,

erst Ã¶fterem HÃ¶ren ; einigemale auch mulhet er uns in harmo-

nischen KÃ¼hnheiten etwas herbe an, so gleich im zweiten

Theile des ersten StÃ¼ckes und hin und wieder sonst; schnell

lÃ¶sen sich solche Stellen wieder in das volle Behagen auf, wel-

ches uns Ã¼berall freundlich umfingt, und wir wollen daher nur

ganz verhÃ¼llt und bescheiden den Wunsch hier andeuten, dass

Brabms neben der FÃ¼lle und Bestimmtheit des Gedankens ,1110)1

dem Wohlklange nie auch nur das Geringste vergeben mÃ¶ge.

So viel wir bisher gelesen, haben diese lieblichen Gebilde

schon mehrfach ihre wirksame Kraft in AuffÃ¼hrungen bewÃ¤hrt;

wir hoffen, sie werden den Namen des Componisten in weilen

Kreisen zu einem nicht blos aus der Ferne zweifelnd bewun-

derten, sondern vertrauten und geliebten machen. Er hat mit

denselben noch in einer anderen Beziehung eine bemerkens-

werthe kÃ¼nstlerische Thal vollbracht, ohne vielleicht selbst

daran gedacht zu haben. Indem er StÃ¼cke fÃ¼r das Instrument

in,.l den Gesang zugleich componirt, den letzleren aber, so

selbslÃ¤ndig und ausdrucksvoll er ihn auch behandelt, doch fÃ¼r

nur willkÃ¼rlich betrachtet wissen will: hat er deutlich genug

gesagt, dass ihm zur Aussprache seiner kÃ¼nstlerischen Inten-

tion, der ihn bewegenden und zum Schaffen erregenden Em-

pfindungen das Instrument vollkommen genÃ¼ge, dass es ihm

vÃ¶llig Alles sage, was er hat sagen wollen, dass zum vollstÃ¤n-

digen Hervortreten der kÃ¼nstlerischen Idee das Hinzukommen

des Gesanges durchaus unwesentlich sei. Wir hallen dies Zeug-

niss eines der berufensten KÃ¼nstler fÃ¼r bezeichnend in einem

Zeitpunkte, wo von nicht-kÃ¼nstlerischer Seile die Trennung von

vocaler und instrumentaler Musik wie ein Erisapfel unter KÃ¼nst-

ler und Kunstfreunde geworfen, der letzteren alle selbstÃ¤n-

dige AusdrucksfÃ¼higkeit abgesprochen worden ist, soweit sie

ihr nicht durch das Wort verliehen werde; in einem Zeit-

punkte, in welchem wohl auch aus berufenstem kÃ¼nstlerischen

Munde jenem Gegensalze eine Bedeutung beigemessen wird,

wie wenn es sich um inuerlich verschiedene Kunstgebiete han-

delte, und in einem gewissen herabsetzenden Tone von dem

vorwiegend instrumentalen Charakter moderner Musik gespro-

chen wird, der es zu einer reinen vocalen Wirkung, den allen

Meistern vergleichbar, nicht mehr bringe. Wenn damit gesagt

ist, dass die neueren Componislen (Mendelssohn, Schumann

u. A.) in ihren Gesangscounpositionen mitunter die Leistungs-

fÃ¤higkeit der menschlichen Stimme nicht genug berÃ¼cksichtigen

und ihr zu viel Unsingbares zumuthen, so wollen wir das im

Wesentlichen gern als berechtigt ansehen und zugeben, dass

man mit grÃ¶sstem Rechte den Kath, vocalmÃ¤ssig zu schreiben,

den Componislen giebt; soll aber ein innerer Gegensatz zwi-

schen zwei verschiedenen Kunstgebieten aufgerichtet werden,

in welchen innerlich verschiedene Darslellungsobjccle durch

innerlich verschiedene Mittel ausgedrÃ¼ckt werden, so muss

gegen eine solche Scheidung als eine allen Ã¤sthetisch-musika-

lischen Principien widerstreitende Verwahrung eingelegt werden.

Es wÃ¤re lohnend, diesem Gedanken weiter nachzugehen ;

aber wo bleibt die Erinnerung an unsere liebenswÃ¼rdigen Lie-

bes-Walzer? Brahms mÃ¶ge uns verzeihen, dass wir die Er-

wÃ¤hnung derselben beinahe zum Ausgangspunkte einer princi-

piellen ErÃ¶rterung gemacht hÃ¤tten und geneigt waren, seinen

Namen selbst in einen kÃ¼nstlerischen Principienslreit hineinzu-

ziehen, auf dessen Behandlung Einfluss zu Ã¼ben ihm sicherlich

ganz fernliegt.

(Imirrkinin. Soll ich auch meine Meinung Ã¼ber den liier zuletzt

berÃ¼hrten Streitpunkt in wenigen Worten kundgeben â�� was eigent-

lich nur geschieht, um tu zeigen , dass mir Fragen dieser Art nicht

gleichgÃ¼ltig sind â��, so glaube ich ebenfalls, es habe Brahms vÃ¶llig

fern gelegen, mit seiner Musik Principien in reiten, nnd das um so

mehr, weil ihm seine liefe musikalische Empfindung sagen muss,

dass ein solcher Ritt gar schnell in wegloses dorniges GestrÃ¼pp fÃ¼hrt.

In Ã¤sthetischen Dingen kann das einzelne Kunstwerk nie Argument,

sondern immer nur Beispiel sein; dieser Grundsatz ist untrÃ¼glich.

Umgekehrt machen es die Parteien, z. B. die der ZukunftsmÃ¤nner,

denen TannhÃ¤user, Lohengrin, Meistersinger etc. nicht Belege son-

dern Argumente sind. Zu vÃ¶lliger Klarheit wÃ¤re nun noch erwÃ¼nscht

gewesen, dass unser verehrter Herr Mitarbeiter etwas genauer ange-

geben halte, worin die kÃ¼nstlerische Idee bestehe, die in den Liebes-

lieder-Walzern schon durch den instrumentalen Theil der Compo-

silion vollgeniigend ausgesprochen sei; dies ist mir jetil nicht ganz

klargeworden und ich habe von anderer Seile Ã¼ussern hÃ¶ren, der

Tilcl sei irreleitend â�� fÃ¼r die musikalischÂ« Praxis jedenfalls. Jene

Idee oder Grundanschauung, welche den Componisten bei der Hcr-

vorhringung dieser Tanzlieder geleitet hat, habe ich mir schon ziem-

lich befriedigend erklart, bitte aber gern erfahren, inwieweit ich

hierin mit dem Referenten Ã¼bereinkomme. â�� Was nun die von

â�¢ nicht-kÃ¼nstlerischerÂ« Seite, nÃ¤mlich von Gervinus ausgegangene

Formulirung der bcreglen Streitfrage anlangt, so habe ich immer

dafÃ¼r gehalten, dass es am zweckdienlichsten sei, das KÃ¼nstlerische

oder NichlkÃ¼nsUerische hier ganz aus dem Spiele zu lassen und nur

auf das Sachliche zu sehen. Die Sache ist eine Ã¤sthetische, und

wer das Problem mit den soliden GrÃ¼nden dieser Wissenschaft lost,

ist hier der Fachmann, wer aber mit lahmen GrÃ¼nden oder Sopbis-

rnen aufgezogen kommt, ist der Dilettant â�� so sehr, dass selbst der

beste KÃ¼nstler, will er in diese ErÃ¶rterung eintreten, solchÂ« nicht

als KÃ¼nstler, sondern nur als Aesthetiker thun kann. Ich meine zu-

gleich, dass durch dieses Sachverhaitniss auch die allein forderliche

ruhige Untersuchung am besten gesichert sei. In welchem Sinne und

Umfange die zeitgenÃ¶ssische Vocalcomposilion eine instrumental ge-

zeichnete genannt werden kann, wÃ¤re wohl zunÃ¤chst festzustellen.

Nur dieses fttr heute. Chr.

Andre's SprÃ¼chwÃ¶rter, hoffentlich zum letzten

Male.

rVankfurt a. 1. Am SchlÃ¼sse des betreffenden Artikels in

Nr. 17 dieser BlÃ¤tter isl der Wunsch ausgesprochen, der Ver-

leger Andrd mÃ¶ge eine Â»juridischeÂ« Entscheidung herbeifÃ¼hren,

d. h. doch wohl, er mÃ¶ge gerichtlich klagen. Nun liegt aber

hier der eigentÃ¼mliche Fall vor, dass der einstige Verleger

(der jetzige A. Andre â�� Firma J. Andre â�� ist der Sohn des-

selben) zugleich der Verfasser des Werkes war, also eine schrift-

liche Verhandlung zwischen Beiden nicht stattfand. Es kommt
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also Alles auf die HerbeischafTung eines Autographs an.

Ein solches ist denn auch vorhanden. Herr Andre

glaubt aber mit Recht, dass man der Versicherung Anderer

Ã¼ber die AuthenlicilÃ¤t desselben mehr Glauben schenken wird,

als seiner eigenen, da er der Sohn des betreffenden Coropo-

nisten ist. Ich erfÃ¼lle desshalb gern den Wunsch des Herrn

Verlegers, Ã¼ber dieses Autograph nachstehend zu berichten.

Nach dem Tode des alten Andre wurde ein Theil seiner

Hinterlassenschaft in Auctionen verkauft. Darunter befanden sich

namentlich viele theoretische Werke. Andre halle dieselben,

da er sie bei Bearbeitung seines eigenen grossen Theoriewerkes

benutzte, mit zahlreichen Randglossen versehen, zum Theile

zu eben diesem Zwecke mit Papier durchschiessen lassen. Ein

solches Buch â�� Joseph Klein's â�¢ praktische MusikÂ« â�� erstand

ich und lernte dadurch Andre's Handschrift genau kennen. Die

hiesige Musikschule besitzt ein Manuscript der fConvertatiom

musicalet pour Piano/orte a 4 mains par A. AndreÂ«., welches

von dem Verfasser an den hiesigen TonkÃ¼nsller, Herrn Hein-

rich Henkel kam und von diesem der Schule geschenkt wurde.

Dasselbe trÃ¤gt auf dem Titel genau dieselben, zum Theil sehr

charakteristischen ZÃ¼ge, welche auch die Randglossen zu obigem

Werke zeigen. â�� Vor mir liegt in diesem Augenblicke ein

Manuscript, (3zeiliges Hochformat, die SprÃ¼chwÃ¶rter in vier

Stimmzeilen und in weiteren zwei Zeilen die Clavierbegleilung

enthaltend. Das mir vom Verleger eingesandte Heft hat kein

eigentliches Titelblatt; es trÃ¤gt aber am oberen HÃ¤nde die

Ueberschrift: Â»Die SprichwÃ¶rter. Zum Stich neu bearbeitet in

Offenbacli. MÃ¤rz 4807Â« und am unteren Rande der ersten Seite

die Bemerkung: Â»UrsprÃ¼nglich fÃ¼r die beiden De-

mo t sei (Â«Â«Tischbein, die Herren Schulze und Lem-

burgerin Leipzig im May < 806 geschriebenÂ«. Diese

Worte, sowie der gesammte Text und die Noten des Manu-

scripts, sind bis auf die kleinste EigenthÃ¼mllcbkeit mit densel-

ben ZÃ¼gen geschrieben, welche ich als die Handschrift Anton

Andre's kenne. Herr Henkel, ein SchÃ¼ler Andre's, bestÃ¤tigt

dies und hebt Ã¼berdies hervor, dass Andre mit ihm Ã¼ber diese

seine Composition zuweilen gesprochen. Es leben ausserdem

hier in Frankfurt und der Umgegend noch manche Musiker,

welche die AulhenticitÃ¤t dieser Handschrift bezeugen. Es liegt

also die Sache jetzt so : Niemand hat mit Bestimmtheit gesehen,

dass Haydn die SpriicbwÃ¶rter geschrieben; Niemand hat ein

Autograph der SprÃ¼chwÃ¶rler von Haydn gesehen ; Niemand hat

gehÃ¶rt, dass Haydn das Werk reclamire; dagegen liegt ein

Aulograph des Werkes von A. Andre vor und es leben noch

Leute, welche wissen, dass Andre dasselbe als sein Eigenlhum

bezeichnete. So lange nun nicht gleiche Beweise fÃ¼r Haydn

beigebrachl werden, kann, meine ich, von der Autorschaft des-

selben gar keine Rede sein. Alle gegentheiligen Beweise laufen

darauf hinaus, dass ein einziger Mensch, Pater HÃ¤rle, be-

hauptete, das Werk sei von Haydn, und dass Â»manÂ« den

Stuhl zeigte, worauf Haydn gesessen, als er es schrieb! â��

Wenn man auf den Werth des Werkes hinweist, um dar-

aus auf Haydn zu schliessen, so muss ich bemerken, dass

A. Andre, ein im Augenblicke bei Weitem nicht nach Verdienst

gewÃ¼rdigter Componist, gerade in solchen Dingen sehr geschickt

war, wie Jeder weiss, der seine Lehre des Canons und der

Fuge kennt. Das KunststÃ¼ck, welches er in Â»Jedem das SeineÂ«

macht, vier Stimmen in verschiedenen Taktarien singen zu

lassen, hat er mit noch grÃ¶sserer Conscquenz und ausserordenl-

lichem Geschicke in seinen fugirten Streichquartetten Â»poissons

i! in iii' durchgefÃ¼hrt. Auch sei mir die Frage erlaubt, ob der

Ã¼beraus praktische Haydn, wenn er einem MÃ¶nchskloster ein

Andenken hinterlassen wollte, darin wohl eine ins dreigeslri-

rhene d sich versteigende Sopranpartie angebracht haben

wÃ¼rde? Ist ein solcher Excess nicht viel natÃ¼rlicher, wenn es

sich um ein, gar nicht fÃ¼r die Oelfentlichkcil bestimmtes, aber

auf vier genannte PersÃ¶nlichkeiten berechnetes Werk handelt,

worunter zwei Damen? â�� Zum Ueberflusse sei noch erwÃ¤hnt,

dass auch der mehrgenanntc Hr. Henkel, der, weil er in den

letzten Lebensjahren Andre's ausserordentlich viel mit demsel-

ben verkehrte, hier AutoritÃ¤t ist, bereits (fÃ¼r eine andere Zeit-

schrift) einen Artikel Ã¼ber diese Angelegenheit geschrieben hat. W. Oppel.

Concertbericht ans MÃ¼nchen.

â��Sâ�� Im Hai (870. Wiederum ist eine Concerlsaison an

uns vorÃ¼bergezogen, die mit manchen ihrer KlÃ¤nge uns im In-

nersten berÃ¼hrte und in edelster Weise mit Begeisterung er-

fÃ¼llte, wÃ¤hrend andere ihrer Weisen uns weniger anmutheten,

vielleicht sogar abstossend auf uns wirkten. Wie dem auch

sei, â�� jedenfalls verdient sie schon in RÃ¼cksicht auf den

Standpunkt, den MÃ¼nchen in musikalischer Beziehung ein-

nimmt und einnehmen soll, einer Beachtung in weiteren Krei-

sen. Es mag daher sachgemÃ¤ss erscheinen, wenn wir, an-

knÃ¼pfend an die in Nr. 10 und l l d. Bl. gegebene Schilderung

des jÃ¼ngst vergangenen MÃ¼nchener Musiklebens, auch der

nunmehr beendeten Concertsaison eine kurze Erinnerung wid-

men. Dabei wird es angemessen sein, zu berÃ¼cksichtigen, in

wieweit sich die VerhÃ¤ltnisse seit jener Betrachtung Ã¤nderten,

in wiefern die dort ausgesprochenen Erwartungen gerechtfer-

tigt erschienen, oder in welcher Weise die oben dargelegten

Ansichten allenfalls Modifikationen zu erleiden haben.

I.

Die l'onn-rte 4er musikalischen Akademie â�� es waren

diesmal ihrer fÃ¼nf, zwischen dem 9. MÃ¤rz und 10. April â��

haben den eigentlichen Kern der MÃ¼nchener Concertmusik zu

bilden, und alles mehr oder wenig musikalisch gebildete Con-

certpublikum zu versammeln. Sie sollen den ersten Rang im

hiesigen Musikleben, sie mÃ¶gen ihn auch in .diesem Berichte

einnehmen; und zwar sollen vorerst ihre Programme analy-

sirt, dann einige allgemeine ErÃ¶rterungen daran geknÃ¼pft

werden.

Die aufgefÃ¼hrten Orchesterwerke waren: Symphonien

von Beethoven (Nr. VI, VII und VIII) ; Mozart (G-moll) ; Schu-

mann (Nr. IV) ; Suite von Grimm (Op. 46, neu); OuvertÃ¼ren

von Beethoven (Leonore Nr. S); Cherubini (Anakrcon, Lo-

doiska); Schubert (Alfonso und Estrella) ; Mendelssohn (He-

briden) ; Rubinstein (Iwan Â«der GrausameÂ«, neu) ; Hornemann

(MÃ¤rchen-OuvertÃ¼re, neu). Was zunÃ¤chst die NovitÃ¤ten be-

trifft, so fand Grimm's zweite Suite in ihrer edlen, ernsten Hal-

tung mit trefflicher Instrumentation, schÃ¶nen Motiven und ge-

diegener Form allenthalben grossen Beifall und brachte dem

Componisten mehrmaligen wohlverdienten Hervorruf; mÃ¶ge

uns die genaue Bekanntschaft des Werkes durch Partitur und

Clavierauszng recht bald zu Theil werden. Minder GÃ¼nstiges

ist von den anderen beiden Composilionen von Hornemann und

Rubinslein zu erwÃ¤hnen. Zwar fehlt es jener Â»MÃ¤rchen-Ouver-

tÃ¼rei nicht an charakteristischen Motiven und entsprechender

Instrumentation, welche ohne Zweifel von nicht unbedeutender

Begabung zeugen; aber es mangelt an dem nÃ¶lhigen Fluss und

an Einheit. Der Â»grausame IwanÂ« aber, obwohl er schon im

Programm nicht mit diesem seinen richtigen Titel, sondern

nur als Â»Iwan IV.Â« (wie es scheint, um Anspielungen zu ver-

meiden), auftrat, machte vÃ¶llig Fiasko ; zwar hat auch er einige

wenige interessante Partien, grossentheils aber ist es wahrhaft

Â»grausameÂ« Musik, und in so fern allerdings ausserordenllich

charakteristisch. Wahrhaft zu bedauern ist es, dass ein Mann

von so entschiedener musikalischer Begabung wie Rubinstein

neben einzelnem Treulichen, was er geschrieben hat, derartige

Missgeburlen zur Well bringt, wie uns dÃ¼nkt, hauptsÃ¤chlich

aus Mangel der nÃ¶lhigen Selbstkritik und der Sucht, viel zu
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schreiben, wozu allerdings auch eine gewisse Effeclhnsclierei

und Sireben nach zukunflsmusikalischen Neuerungen kommt.

BezÃ¼glich der AuffÃ¼hrung dieser und der Ã¼brigen Orchester-

werke verdient die der Grimm'schen Suile unter des Compo-

nislen energischer Leitung am meisten Lob, so dnss vielfach

der Wunsch laut wurde, derselbe mÃ¶chte rcclil oft in Ã¤hnlicher

Weise hier wirken. Ihr zunÃ¤chst stand die Execulion der Sym-

phonie von Schumann und der Leonorcn- OuvertÃ¼re Nr. 2,

einer hier sehr gellen gehÃ¶rten, natÃ¼rlich allenthalben mit Be-

geisterung aufgenommenen Piece, wÃ¤hrend die AuffÃ¼hrung

insbesondere der Beethoven'schen und der Mozart'schen Sym-

phonien das durch Lachner gerade in diesen Punkten am mei-

sten verwÃ¶hnte Ohr nicht befriedigen konnte; denn theils

waren die Tempi vergriffen, wie besonders beim Schlusssalz

der Pastoralsymphonie und den beiden MittelsÃ¤lzen der achten

Beelhoven'schcn, oder es war die gehÃ¶rige Feinheit des piano,

die richtige Steigerung des crescendo. wie vorzÃ¼glich bei Mo-

zart, zu vermissen. Den Ursachen dieser bedauerlichen refor-

malio in pejus seien unten noch einige Worte gewidmet.

(Fortsetzung folgt.)

Aus Prag. Mai 1870.

(â�¢u CcMemterhm.)

(Schluss.)

Nach diesen Andeutungen Ã¼ber den jetzigen Standpunkt,

den das Conservatorium einnimmt, kÃ¶nnen wir uns bei Er-

wÃ¤hnung seiner diesjÃ¤hrigen Ã¶ffentlichen Leistungen um so

kÃ¼rzer fassen. Wie stalulenmnssig alljÃ¤hrlich gab dasselbe auch

heuer drei Concerle, von denen in Betreff der orchestralen

VortrÃ¤ge nur im Allgemeinen bemerkt sei, dnss dieselben nun

an der Spitze der diesigen Productionen stehen und alle der

anderen InslrumenlalkÃ¶rppr an Glanz, Pracht, PrScision und

kÃ¼nstlerischer NÃ¼.-mcirung der AuffÃ¼hrung Ã¼bertreffen. Ja, wir

kÃ¶nnen, ohne unbescheiden zu sein, sagen, dass dieselben mit

jenen der aus den eingespieltesten KÃ¼nstlern zusammengesetz-

ten Orchester zu rivalisiren im Stande, was um so mehr zu

bedeuten hat, wenn man die Wahl der Compositionen, zumeist

Aufgaben des hÃ¶chsten Ranges, in Betracht zieht. Im ersten

Concerte kam Franz Lachncr's neueste Suile in C unter des

eingeladenen Componisten eigener Leitung zur AuffÃ¼hrung.

Das jugendfrische Werk fand eine enthusiastische Aufnahme

und bereitete dem kÃ¼nigl. bayerischen Hofkapellmeisler einen

wahren Triumph glÃ¤nzenden Erfolgs; er selbst lieh seiner

Befriedigung ob des ihm mit Begeisterung folgenden jugend-

lichen Orchesters mehrmals lebhafleslen, ja begeisterten Aus-

druck. Das dritte Concerl brachte Hob. Schumann's D moll-

Sympbonie, wenn auch nicht so cingÃ¤nglich wie die Bdur-,

nicht so grossartig wie die C-Symphonie, doch reich an tief-

bedeutsamen Momenten, aber auch an Ã¼berheiklen Schwierig-

keiten , deren Bcsiegung nur nuter so gÃ¼nstigen UmstÃ¤nden

kÃ¼nstlerischer Vorbereitung so glÃ¤nzend Ã¼berwunden werden

kÃ¶nnen. An diese symphonistischen Vortrage reihten sich die

OuvertÃ¼ren zum MÃ¤hrchen von der schÃ¶nen Melusine von

Mendelssohn und zu Â»TannhÃ¤userÂ«, welch' letzlere um so grÃ¶s-

sere Wirksamkeit ausÃ¼bte, als das Streichquartett mit l G ersten,

1 6 zweiten Violinen, dieser Anzahl entsprechenden Violen und

Cellis und 8 Violons besetzt erschien. Wenn wir noch des An-

dantes aus der oben genannten Suite erwÃ¤hnen, so geschieht

es nur desshalb, weil sich die Inhaber der Violin- und der Viola-

Stimme Otakar SevJik und Florian Jajic als treuliche SchÃ¼ler

des Herrn Bennewilz eben so manifesllrlen, wie der Clarinet-

list K.>!, n-U in dem Vortrage des Mozarl'schen Quintetts mit

mehrfacher Besetzung der Streichinstrumente als ein solcher

des Herrn Gisarowic. Das zweite Concerl halle den Charakter

eines grossen Festconcerts. Da sich heuer ein Cursus ab-

schliesst und die absolvirenden ZÃ¶glinge ihre Lehrzeit bereits

.HM SchlÃ¼sse des Schuljahrs beschliessen und anderen Aspiran-

ten Platz machen, so mussle die JubilÃ¤umsfeier Beelhoven's

anlicipii t werden und fand im zweiten Concerle von Seiten des

Instituts eine wÃ¼rdige Begehung, um so mehr, als sich das

massenhafte Orchester gerade hier selbst zu Ã¼berlrefTcn schien.

Zur AuffÃ¼hrung gelangten in nahezu vollendetem Vortrage die

Â»SiebenteÂ« und die grosse OuvertÃ¼re Op. 124. Ausser der Hof-

iind KammersÃ¤ngerin Frau Will aus Wien, welche die grosse

Arie der Leonore und drei lyrische Compositionen des Ge-

feierlen sang, trug zur Verherrlichung der Feier die eben-

falls eingeladene Pianistin FrÃ¤ulein Sophie Menter aus MÃ¼n-

chen wesentlich bei. Sie spielte bei dieser Gelegenheit das

grosse Es dur-Concert und als SolostÃ¼ck noch das Andante

con Variazioni aus der Sonate Op. 109. Auch bei den an-

deren Conservaloriumsconcerten wirkte sie mit and gab noch

zwei selbstÃ¤ndige Concerle. Auf diese Art bekamen wir von

ihr ausser dem genannten noch die beiden Concerte von Liszl

in Es und A und das Weber'sche in F-moll zu hÃ¶ren, ohne die

zahlreichen SolostÃ¼cke aus der allen, neueren und neuesten

Pianoforlelileratur anfÃ¼hren zu kÃ¶nnen. Sophie Menter stellte

sich als ein Stern erster Grosse, als eine Virtuosin und KÃ¼nst-

lerin dar, die wohl alle ihre jetzt blÃ¼henden Colleginoen siegreich

Ã¼bertreffen dÃ¼rfte, was sich auch hier, da die hochgefeierte

Mary Krebs zu gleicher Zeit in unseren Mauern weilte und con-

cerlirle, glÃ¤nzend bewÃ¤hrte. Ausser diesen statutenmÃ¤ssigen

drei Concerlen wirkt das Conservatorium noch alljÃ¤hrlich bei

einer WohllhÃ¤tigkeilsakndemie mit und veranstaltet ein solches

zum Besten des Pensionsfonds seines Professorencollegiums.

Wir wollen nur noch des letzteren obenhin erwÃ¤hnen, weil zu

selbem abermals eine musikalische NotabilitÃ¤t zugezogen wurde.

Der kÃ¶nigl. sÃ¤chsische Hofkapellmeisler aus Dresden Herr Julius

Rielz dirigirle seine dritte Symphonie in Es persÃ¶nlich und gab

der eminenten Leistung des Orchesters ein eben so glÃ¤nzendes

Zeugniss wie Meister Lachner. Dass der schon frÃ¼her durch

seine anderweitigen Werke auch hier rÃ¼hmlichst bekannte

Componist und Dirigent eine seiner Bedeutung entsprechende

Aufnahme fand, versteht sich wohl von selbst.

Berichte. Nachrichten und Bemerkungen.

* Breslau. Von den Concerlen, welche die letzten Monate uns

hrachlcn, verdient eine AuffÃ¼hrung des Judas Makkabaus am

i9. MÃ¤rz durch die hiesige Singakademie besondere ErwÃ¤hnung.

Wir reproduciron hier zunÃ¤chst einen Bericht, den Herr SanitÃ¤ts-

nilh Dr. Viol darÃ¼ber in der Â»Schlesischen ZeitungÂ« verÃ¶ffentlichte.

Er schreibt: Â»Die von der Singakademie Unterteilung des kÃ¶nigl.

Musikdirectors Herrn Dr. Julius Schaoffer im Springer'schen

Saale am Dienstag veranstaltete AuffÃ¼hrung des Oratoriums Â»Judas

Makkabaus* von G. HSndel erfreute sich einer zahlreichen Theil-

nahme des Publikums und zahlt zu den besten , die wir jemals von

diesem erhabenen Werke gehÃ¶rt haben. Wie die meisten der Ã¼bri-

gen Oratorien (Snnl, Josua, Jephtha etc.) feiert auch dieses die Ret-

ter des israelitischen Volkes, welche dasselbe aus Drang und Knecht-

schaft, aus Kampf und Leiden, zum Siege und zur Freiheit fÃ¼hrten.

Das Werk ist so nilgemein bekannt', dass wir eine nÃ¤here Ausein-

andersetzung bei Seite lassen und uns sofort tu der, von Herrn

Dr. Schaeffer auf das SorgfÃ¤ltigste vorbereiteten AuffÃ¼hrung dessel-

ben wenden kÃ¶nnen. Wie frÃ¼her, so war auch diesmal die Original-

Parlilur, jedoch nnch der neuen Ausgabe der deutschen Httndel-

Gesellschafl mit dem von Gervinus untergelegten, sich irefflich

bewahrenden Texte, benutzt worden. In Bezug auf die Instrumen-

tation bemerkten wir bereits in diesen Bittlern, dass dieselbe hier

und da, wo es gesUllel war, von Herrn Dr. Schaeffer auf discrelo

Weise vervollstÃ¤ndigt und zur Begleitung der Arien das Clavicr hin-

zugefÃ¼gt wurde. So war fiir eine wÃ¼rdige VorfÃ¼hrung des Orato-

riums Â»Judas MaccabtHisÂ« nach allen Richtungen hin mit Fleiss und

VersUndniss gesorgt und eine Wirkung erzielt worden, die zunÃ¤chst

bezÃ¼glich der stark besetzten Chorstimmcn eine ausscrordentliche

zu nennen ist. Die Fjjllo des Klanges und die PrÃ¤zision der AusfÃ¼h-
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rung hielten sich das Gleichgewicht. Die ernsten, wehniulbivoll

klagenden, den Himmel um Beistand in der Noth anheilenden ChÃ¶re

den ersten Tbeils, wie die zu Kampfund Sieg aufmunternden Schlacht-

gcsangc des zweiten und die freudig erklingenden Sieges-und Dankes-

lieder des dritten Theils worden von der Singakademie mit gleicher

Kraft, gleichem Keuer und WÃ¼rde des Ausdrucks gesungen. Wir

nennen hier vor Allem den feierlich ernsten Chor Nr. 5 (Â»Um Zion

stimmt zum Klaglied einÂ«), die energischen ChÃ¶re Nr. * (Â»Send' einen

Mann voll Blulh und GcisU] und 47 (â�¢Voran, o Held!Â«), den prach-

tigen Halbcbor Nr 40 (Â»Gefahren verachtend, dringt kÃ¼hn auf den

KeiudÂ«), die grossartigen Chore Nr. tt (-HÃ¶r1 uns, o Herr!Â«), Nr. iS

(â�¢Fall ward sein LooÂ»!Â«) und sÃ¤nimtliche Jubel- und DankchÃ¶re des

dritten Theiles, in denen tich die volle Grdsse Hgndel's in der Com-

posilion, wie die Starke der Singakademie in der AusfÃ¼hrung zeigte.

â�� Wahrend nun von der einen Seite die GesangschÃ¶re und das Or-

chester auf das Beste fÃ¼r die Massenwirkung eintraten , strahlte auf

der anderen Seite die diesmalige AuffÃ¼hrung deÂ« Â»Judas MakkabBusÂ«

dadurch in einem erhÃ¶hten GlÃ¤nze, dass die Solopartien ganz aus-

gezeichnet und noch dazu nur von Mitgliedern der Singakademie be-

setzt waren. Fraul. Elsbeth Doniges (Sopran), wie FrÃ¤ul. Cor-

nelia Scherbe! (All), Herr Graf Danckelmanu (Judas Makka-

baus;, wie Herr Georg Hensche! (Simon) rangen um den Preis

des Abends mit gleichem Verdienst, sowohl durch den herrlichen

Klang ihrer Stimmen, als durch den Glanz, die Gediegenheil und

Sauberkeit des Vertrags, die Klarheit und Deutlichkeit der Textaus-

sprache und die SchÃ¶nheit der Declamation. Wir wurden den uns

gesteckten Raum in diesen Blattern bedeutend Ã�berschreiten, woll-

ten wir die herrlichen Gaben jedes Einzelnen ausfÃ¼hrlich beleuchten

und wÃ¼rdigen, genug, wenn wir Allen unsere hÃ¶chste Anerkennung

und Dtink im Namen des Publikums zollen, dem mit der ausgezeich-

neten AuffÃ¼hrung des Â»Judas MakkabgusÂ« im Allgemeinen wie im

Speciellcn ein Kunstgeuuss gebolen wurde, wie er nur seilen zu fin-

den ist. Herr Musikdirector Dr. Schaeffer aber mÃ¶ge in dem Ã¼ber-

aus gÃ¼nstigen Gelingen des Werkes seinen schÃ¶nsten Lohn suchen

fÃ¼r die muhevolle, wocbenlange Arbeit, die er an die Vorbereitung

und das Studium des Â»Judas Makkabaus. gewendet hat. â�� Die Cla-

vierbegleituog zu den Rocilaliven und Arien fÃ¼hrte HorrLebnert

mit grosscr Accuralesse aus- Auch von anderer Suite wird uns be-

stÃ¤tigt, dau die AuffÃ¼hrung des Â»Judas MakkabausÂ« vielleicht die ge-

lungenste war, welche dieses blÃ¼hende Institut seit Jahren zu Stande

gebracht hat. Kein Wunder; denn wenn der Dirigent nicht nur aufs

eifrigste die EinÃ¼bung besorgt, sondern sich auch noch der zeitrau-

benden Muhe unterzieht, den ganzen Clavlerpart auszusetzen, so ist

bei solchen Werken eindringendes VerstÃ¤ndnis* und eine SÃ¤ngern

und Publikum sich iniltheilcnde Begeisterung die unmittelbare Folge

davon. MÃ¶chten doch unsere Dirigenten hieraus lernen, wie sie es

anzufangen haben, um das 7.11 erlangen, wonach sie sich sehnen und

was ihnen so selten gelingen will â�� erfolgreiche OratorienauffÃ¼brun-

gen. Noch in einem anderen Punkte ist diese Akademie ein benei-

denswerlhes Vorbild. Stmmtliche Soli waren von Mitgliedern der

Akademie besetzt, die mit gleicher Lust sangen und ihre Aufgabe in

kÃ¼nstlerischem Geiste lÃ¶sten ; dabei herrschte die schÃ¶nste Stil-Ein-

hell zwischen Solisten und Chor. Es wird ans berichtet, dass das,

worÃ¼ber namhafte Theater- und ConcertsBnger noch immer so oft

zu stolpern pflegon, die Coloratur, von diesen Akademie-Solisten

mit einer NatÃ¼rlichkeit und Leichtigkeit gesungen sei, die manchem

Â»grossen* Virtuosen den Staar stechen kÃ¶nnte. In dieser Hinsicht

kann sich die Breslaucr Akademie eines Vorzugs rÃ¼hmen, den sie

mit keinem anderen Gesanginstitut dieser Art thellt; denn selbst die

Berliner Singakademie, welche die Soli von jeher thunlichst mit

eigenen KrÃ¤ften besetzte, ist doch genÃ¶thigt wenigstens fÃ¼r einige

Mamierparlien fremde SÃ¤nger herbeizuziehen. Dieser ideale Zustand,

Alles mit der eigenen Akademie besetzen zu kÃ¶nnen, sollte der nor-

male sein. Aber wie ist es meistens? NachlÃ¤ssige unfÃ¤hige Dirigen-

ten suchen fÃ¼r Ihre Conccrte einige namhafte Solisten zu crgabeln,

um hinter deren Namen die eigene armselige Leistung zu verslecken.

Nach schrifl. Noch eines kleinen Umsta ndes mÃ¼ssen wir Er-

wÃ¤hnung thun, der ebenfalls Anderen ein Vorbild sein kann. Durch

die Verlagshandlnng J. Rieter-Biedermann sind nicht nur die Cla-

vierauszÃ¼ge und die Chorstimmen, sondern auch die TextbÃ¼cher zu

den Hundel'schen Oratorien in der neuen Uebersetzung von Gervlnus

hergestellt. Nach allem Brauch oder Missbrauch pflegt man sich

aber die Texte am Orte zu drucken und hall an diesen verstÃ¼mmel-

ten, fast immer hÃ¶chst elend gedruckten Fabrikaten fest, vorgeblich,

weil die zierlichen BÃ¼chlein aus Rieter - Biedermann's Verlag nicht

die ortsÃ¼blichen KÃ¼rzungen enthalten. Wir wollen hier nicht weiter

darÃ¼ber sprechen, dass dies unbefugter strafbarer Nachdruck ist,

sondern nur hervorheben, welches Verfahren die Breslauer Akade-

mie beobachtet bat. Man verkaufte den ZuhÃ¶rern dort die vollstÃ¤n-

digen Leipziger TextbÃ¼cher und hatte auf einem eingelegten Blatt-

chen die Â»ReibenfolgeÂ« der Nummern angegeben ; das Gesungene wie

das Gestrichene war hiernach leicht zu Ã¼berblicken. So sollte man

es an allen Orten machen, schon aus Vorsicht; denn oft wird noch

in der letzten Hauptprobe ein Stuck weggelassen, ein anderes einem

SÃ¤nger zu Liebe zugelassen, worÃ¼ber nun das bereits gedruckte Lo-

caltexlbucb keine Auskunft giebt. Man sollte aber auch aus Gewis-

senhaftigkeit und kÃ¼nstlerischem PflichtgefÃ¼hl so verfahren, weil ein

Concerlinslilul offenbar die Pflicht hat, dem Publikum die vollstÃ¤n-

digen Texte, die vollstÃ¤ndigen Clavierauszuge u. s. w. zu vermitteln,

gleichviel was davon gelungen oder nicht gesungen wird. Bietet

doch die Jedem gewahrte MÃ¶glichkeit, des Ganze Ã�berblicken zu

kÃ¶nnen, eine besondere Anregung fÃ¼r fernere AuffÃ¼hrungen, Indem

das eine Mal diese, das andere Mal eine andere bisher unbeachtete

Partie des Werkes mit oft unerwarteter Wirkung zu GehÃ¶r gebracht

wird. Auch hiefÃ¼r kann aus der Breslauer Auffuhrung ein Beispiel

entnommen werden. Judas' Arie vor dem Schlusschore des ersten

Theils Â»Nein, keine frevele LuslÂ«, eins unserer Lieblingsstucke und

so bezeichnend fÃ¼r den edlen Charakter dos Helden, haben wir noch

in keiner einzigen AuffÃ¼hrung vernommen ; alle Dirigenten und

SÃ¤nger erklÃ¤rten das StÃ¼ck fÃ¼r eine undankbare Nummer. Nun hÃ¶ren

wir aus Breslau, dass eben diese Arie ein Glanzpunkt in der Leistung

des dortigen Sangers gewesen ist. D. Red.

# Paris, Das neue Opernhaus dÃ¼rfte nicht vor Ende des

Jahres 1871 fertig sein, und da muss noch der gesetzgebende KÃ¶rper

seine Zustimmung geben, was wohl unzweifelhaft geschehen wird.

Inbegriffen die Decoralionen und Maschinerien, werden sich dafÃ¼r

die Gesammtkosten auf 84 Millionen Francs belaufen, von denen

noch acht Millionen zu erbringen sind. Es werden fÃ¼r das Jahr 4870

S.300,000 Francs, fÃ¼r 4874 drei Millionen Francs und der Rest im

Jahre 4872 verlangt. Namentlich vun dem letzten Erfordernisse will

man eine Million abzwacken. Es war ernsthaft eine ganz wunder-

bare Maschinerie in Aussicht genommen. Der Fussboden bildete

eine Art von Damenbret, von dem jedes einzelne Feld willkÃ¼rlich

durch eine kolossale hydraulische Presse, die mittelst einer Claviatur

spielte, in Bewegung zu setzen war. Die -Decoratlonen wurden auf

diese Felder gestellt, die durch eine Hebung feste Pfeiler bildeten.

Der Maschinist setzte sich an die Claviatnr und bewirkte durch sein

Spiel sofort jede beliebige Verwandlung. Dieses System war ebenso

schÃ¶n als neu; dadurch wurde der alte Thealerschimmel in dieser

Richtung beseitigt. Garnier verlangte, um sein Project zu fÃ¶rdern,

eine Conimission, die aber der Neuerung alle mÃ¶glichen Hindernisse

in den Weg legte, so dass der Architekt bei dem alten, langst ver-

brauchten Biibnentrodcl verbleiben wird. Aber was wÃ¼rde der neu

projoctirtc BuhnentrÃ¶del anders nÃ¼tzen, als dass einem Meyer Beer

dem Zweiten Gelegenheil geboten wÃ¼rde, Jakob Meyer Beer den

Ersten zu Ã¼berbieten? Schade um das heillos verschwendete Geld.

-K- LODdOD. Von den alljÃ¤hrlich in der Sommersaison stattfin-

denden Hofconccrten, die herkÃ¶mmlich, aber gewÃ¶hnlich ohne Theil-

nahme der KÃ¶nigin, Im Buckingham-Palast abgehalten werden, fand

das erstÂ« am 4t. Mal statt. Orchester und Sangerchor waren etwa

460 Personen stark, und die Soli waren in den HÃ¤nden der Damen

Tietjens, Trebelli - Bettini, Scssi und Ilmu deMurska, sowie der

Heiren Graziani, Naudin und Bettini. Das Programm ist damil ziem-

lich genau angegeben; es bestand in einer Reihe italienischer und

deutscher Composilioneu. Gegen 700 Einladungen waren dazu er-

gangen und der Concerlsaal des Palastes war gefÃ¼llt mit vornehmen

Leuten. Leider sitzen bei vielen von ihnen (wie der witzige Dr. Ar-

buthnot schon vor 4 SO Jahren sagte) die Ohren nicht an der rechten

Stelle. Der Dirigent des Ganzen war Herr G. W. C u sin s. Nur des

letzteren Umstandes wegen erwÃ¤hnen wir dieses Concert, um daran

die Bemerkung zu knÃ¼pfen, dass Herr Cusins, seit einigen Jahren der

treffliche Leiter der Philharmonie Concerti, unlfingst zum Dirigenten

der kÃ¶niglichen Privalkapelle (der sogenannten Quem'i Bond) er-

nannt ist an der Stelle seines Oheims G. F. Andersen, welcher nach

einer beinahe sechszigjahrigcn Thatigkeit im Dienste des Hofes in

den Ruhestand versetzt wurde. Wir wÃ¼nschen dem fÃ¤higen und eif-

rigen Dirigenten gÃ¼nstige VerhÃ¤ltnisse, um in seinem jetzigen bedeu-

tenden Wirkungskreise nachhaltig fÃ¼r die Kunst wirken zu kÃ¶nnen.

Die Ilofkreise, welche dort augenblicklich nur fÃ¼r bildende Kunst

einiges Interesse hegen, wenden sich vielleicht bald wieder zu der

besseren Musik zurÃ¼ck. Zu wÃ¼nschen wÃ¤re es.

* Hamburg, Der hiesige Â»TonkÃ¼nstlervcrei nÂ«, welcher

seinen zahlreichen Mitgliedern fast allwÃ¶chentlich einige Werke der

Kammermusik vorfuhrt, brachte neulich zwei Sorenaden fÃ¼r

Streichorchester von Volkmann zu GehÃ¶r, die bei zweimaliger

AuffÃ¼hrung allgemeinen verdienten Beifall fanden. Jede dieser Sere-

naden besteht aus drei bis vier kleineren, in Zusammenhang stehen-

den SÃ¤tzen.
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[88] Soeben erschien unil in allen Buchhandlungen zu haben :

Musikalischer Hausschatz. 15,000 Exemplare verkauft.

Concordia.

Anthologie classischer Volkslieder

fÃ¼r Pianoforte and Gegang1.

4â��Ig Lieferungen Â» 5 Groschen.

Diese Sammlung, deren Absatz fÃ¼r ihre Gediegenheit bÃ¶rpl, ent-

hÃ¤lt Ã¼ber 4100 unserer herrlichen Volkslieder und bielet allen Kreun-

den volkstÃ¼mlicher Musik eine willkommene Gabe.

Ltipiig. Moritz SchÃ¤fer.

[89]

J. Rieter-Biede

Verlag von

in Leipzig und Winlcrlhur.

Ooncent

pour le Piano

avec Accompagnement d'Orchestre.

Op. 62.

Arrangement pour Piano seul par l'Autcur

Pr. l Thlr. 26 Ngr.

Partitur und Stimmen sind in Abschrift zu beziehen.

Von demselben Componislen erschienen ferner:

Op. 45. Karche des Vlvandlerea. Caprice de Genre pour le Piano.

15 Ngr.

Op. 54. Le Tatamaqne. Danse havanaise pnur Ic Piano. 45 Ngr.

Op. 60. l,es ('araed'ristlqui's. Kindes de Style et de Perfectionne-

ment pour le Piano. (Approuvees par Ic Conservatoire Im

pÃ¤rial de Paris. Adopteos par les Conservaloires de Berlin

et Geneve.) -- Gab. 4. La Naive. La Folatre. La Pas-

sionee. La Sensitive. 4 Tblr. â�� Cah. t. L'Impetueuse.

La Serieuse. Pour la main gauche seule. K Ngr.

Op. 61. Jadig et Aujonrd'hul. Deux Morceaus caracleristiques

pour le Piano. (Jodis; Menuel. Aujourd'hui; Meditation.)

40 Ngr.

[90] Verlag von

./. Bieter -Biedermann in Leipzig und Winlcrlhur.

Op. 4l. Kindliche StOcke fÃ¼r den ersten Beginn des Clavierspiels.

(Herrn Louis Wandelt in Breslan.)

Heft 4. 6 StUcke. 47} Ngr.

Heft 1. 5 Stucke. SO Ngr.

Op. Â«8. Kleine Genrebilder fÃ¼r Pianoforlo (FrÃ¼hling. Das Lied von

der Treue. Die ersten Schwalben. Die Zigeunerin. Das Geheim-

niss. Der Clan von Schottland. Hcrzenssprache. Die Betende.

MÃ¤rchen. Was sich liebt, das neckt sich.) (Seinem Freunde Adal-

bert Haffslein.) 10 Nur.

Op. 51. Kinder-Serenade fÃ¼r Klein und Gross fÃ¼r Pianoforte. (Sei-

nem Freunde Ferd. Brissler gewidmet.)

Zu zwei HÃ¤nden 47| Ngr.

Zu vier HÃ¤nden 15 Ngr.

Op. 58. Zigeuner-Serenade fÃ¼r Pianoforle zu vier HÃ¤nden. (Louis

KÃ¶hler gewidmet.) 4 Tblr.

Op. 57. Pallng-enesls. Grosse Sonate fÃ¼r Pianoforle. (Seiner kttnigl.

Hoheit dem Prinz-Regenten von Preussen zugeeignet.) l Thlr.

Op. 74. Zweite ZIg-enner-Serenade TÃ¼r Pianoforle zu vier HÃ¤nden.

(Herrn Wilhelm Taubert, kÃ¶nigl. preussischen Hofkapellmeister,

gewidmet.) 4 Thlr.

[â�¢') Verlag von

J. Rieter - Biedemami in Leipzig und Winterlhur.

I.

Compositionen

von

Op. 47. Deux FeuilletBd'Alhum pour Ic Piano. <.5Ngr.

Stimmen der VÃ¶lker in Liedern.

Op. 53. ZO Schottische Volksmelodien fÃ¼r das Piano-

forte eingerichtet. Heft 1. 2 Ã¤ 22-J Ngr.

Heft I. Nr. 4. Bonnie Dundee. Nr. 1. Bannock's o' Barley-meal.

Nr. l. The Covenanter's Tornb. Nr. 4. LÃ¶we will find

out tbe way. Nr. 5. Lass, whit art thou? Nr. 6. The

Flower o' Dunoon. Nr. 7. Bonnie wce thiog. Nr. 8. The

morn returns in Saffron drest. Nr. 9. The Queen Mary's

farewell of France. Nr. 40. Chirlie's Farewell.

Heft U. Nr. 44. My hegrl's in tho Higblands. Nr. 11. Mill, Kill,

Ã¶l Nr. 4*. The Yellow 11 ..ml Laidie. Nr. 44. A puir

mitherless Wean. Nr. 45. 0Cherub Content. Nr. 16. The

Burial of Sir John Moore. Nr. 17. The rin awa Bride.

Nr. 48. Charlie is my darling. Nr. 49. Cia mÃ¤r a Surra'

sinn fuiracb. Nr. 10. Oh Megan ee.

Op. 54. 12 FranzÃ¶sische Volksmelodien fÃ¼r das

Pianoforlc eingerichtcl. Heft 1. 2 Ã¤ 20 Ngr.

Heft I. Nr. 4. La bonne avonlure. Nr. 1. En revenanl de Bale

en Suisse. Nr. 8. Air de la pipe de tabac. Nr. 4. Four-

nissez un canal au ruisseau. Nr. 5. Eh l Ion Ion la Lande-

rinelle ! Nr. 6. Air de la ronde du camp de Grandpre.

Heft H. Nr. 7. Une fille est un oiseau. Nr. 8. La Vivandiere.

Nr. 9. Ce jmir-lÃ¤, sous snn omhrage. Nr. 40. Le bruit

des roulcttes gÃ¤le tout. Nr. 41. La marmolte a mal au

pied. Nr. 41. Epilogne. J'ai vu partout dans mes voyages.

Op. 55. 10 Englische, Schottische und Irlandische

Volksmelodien fÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden bear-

beitet, lieft t. 2 Ã¤ 20 Ngr.

Heft I. Nr. 4. The rising of the lark. Welch air. Nr. 1. The

heaving of Ibe lead. Nr. I. On a bank of Flowers.

Nr. 4. The oysler girl.

Heft II. Nr. 5. The Garb of old Gaul. Nr. 6. The Coquette new

mouldcd. Nr. 7. Ah Colin, why. Nr. 8. Gladsmuir.

Nr. 9. Dirgc ofSir William Wallace. Nr. 40. The Widow

of Wareham.

Op. 56. 10 Volksmelodien aus Bear n fÃ¼r Pianoforte

zu vier Hunden bearbeitet. Heft 4. 2 a 22| Ngr.

Heft I. Nr. 4. Pla poudou truca l'ore oun m'apary d'eyma.

Nr. 1. Nou,Nou, poulelte, nou'n ey doutlat. Nr. l. Monn

cÃ¶ tu b'as en galye. Nr. 4. Moun diÃ¼, quinc souffrence.

Nr. 5. Lou loung d'aqnere aygette.

Hell U. Nr. 6. Bous, qu'et bere et qu'et youcnne. Nr. 7. Ma-

laye, quoan tho by. Nr. 8. Jane Marie s'en ey bachade

Nr. 9. Roussignoulet, qui cantes. Nr. 40. Cruelle, nou'm

en bÃ¶s ayma. .

Op. 57. 12 BÃ¶hmische Volksmelodien fÃ¼r Pianoforle

zu vier HÃ¤nden hcarbcitel. Heft 1. 2 a 171 Ngr.

Heft 1. y.ilu diwce, zalo trÃ¤wu. Nr. 1. Coi so mne mÃ¤ milÃ¤,

hazkÃ¤ zdÃ¼s! Nr. 3. Divertimento, a) Kaulelo se, kaulelo

Ã�erwcnc gablyf ko, 6) A gÂ« widyÃ¼ky, co mne mÃ¼ hlawicka

poboljw c) Mela sem holaubka. Nr. 4. PAsla panenka

pÃ¤wa.

Nr. 5. a) Wtoin nazcm taderku, 6) Kdyi sem husy

piisala. Nr. 6. Divertimento: a) Kde pak si, md milt,

6) Cj gsau to Konjcky, c) Chowcyte mne, m.i maticko,

rf Tlucu, lliu'n. o tewrete.

Mi'fl II.

Verantwortlicher Redakteur: Wilhelm Werner in Leipzig.

Verleger: J. Rieter-Biedernunn in Leipzig und Winterthur. â�� Druck von Breitkopfund HÃ¤rlel in Leipzig.
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V. Jahrgang.

Inhalt: Das Oratorium auf der Buhne, i. Die dramatische AuffÃ¼hrung Handcl'scher Oratorien (Forlsetzung). â�� Der KÃ¶lner Ã¼omchor. â��

Entgegnung auf G. Nottebohm's Beothoveniana Art. XXX. â�� Concertbericht aus MÃ¼nchen (Fortsetzung). â�� Berichte. Nach-

richten und Bemerkungen. â�� Anzeiger.

Das Oratorium auf der BÃ¼hne.

S.

Die dramatische AuffÃ¼hrung Hftndel'scher Oratorien.

(Fortsetzung.)

Es war allerdings eine MÃ¶glichkeit vorhanden, ein dem

Griechischen Ã¤hnliches religiÃ¶ses Musikdrama zu erhallen;

aber der Weg, welcher dabin fuhren konnte, ist nicht be-

nutzt. Im Millelalter wurden heilige Geschickten durch

grosse Volksmengen agirt und unter Theilnahme aller

Stande aufgefÃ¼hrt. Alles war ungeschlacht, aber treu-

herzig; das ganze Volk war unbefangen daran betheiligl;

die bekanntesten und beweglichsten Geschichten wurden

vorgefÃ¼hrt; Jeder sprach, spielte, sang und kleidete sich,

wie es ihm oben natÃ¼rlich schien. Dies waren gesunde

Elemente, aus denen sich ein Drama hatte entwickeln

kÃ¶nnen; aber es entwickelte sieb nicht, denn alles weitere

fehlte gÃ¤nzlich. ZunÃ¤chst die Hauptsache, ein leben-

diger Chor. In den Hassenspielen des Mitlelallers â��

die bekanntlich bis in das sechszebnle Jahrhundert hinein

reichten und noch im siebzehnten durch die Jesuiten er-

neuert wurden, wovon z. B. das Oberammergauer Spiel

ein Ueberbleibsel ist â�� war eine FÃ¼lle von AufzÃ¼gen aller

Art, deren Abwicklung die ineiste Zeit in Anspruch nahm;

aber nirgends gewahren wir die AnsÃ¤tze zu einem wirk-

lichen Chor. Dies ist sehr merkwÃ¼rdig und zeigt uns die

kÃ¼nstlerische Bedeutungslosigkeit der genannten Spiele.

Die Ursachen liegen fÃ¼r den, der nicht an mystischer Con-

fusion Gefallen findet, nahe genug. Die christlichen Stoffe

waren nicht so geschmeidiger Natur, wie die griechischen ;

man kam Ã¼ber salbungsvolle Reimerei eines feststehenden

Teiles nicht hinaus, die BÃ¼hne lhat es in jeder Hinsicht

der Kanzel gleich, der Prediger war die hÃ¶chste AutoritÃ¤t,

das muslergiltige Vorbild. Dabei nahm das hauptsÃ¤ch-

lichste Kunstmittcl, die Musik, in den neueren Zeiten,

schon vom frÃ¼hen Millelalter an, einen ganz abweichenden

Lauf, wurde scholastisch gelehrt, und wenn auch nicht

gerade dem bunten Leben entfremdet, so doch bis zur

Leblosigkeit undrainatisch. Es war eben der Trieb zur

SelbstÃ¤ndigkeit und zu hÃ¶heren Zielen, der sich damals

zum ersten Male in ihr regle. Wie ganz anders bei den

Griechen, wo die Musik sich so wenig von Wort und Hand-

lung entfernen konnte noch wollte, dass die Dichter als

wahre Tondichter zugleich auch die Musik besorgten l

Dies wird hier gesagt, um die gÃ¤nzliche UnmÃ¶glichkeit

darzulhun, dasjenige, was im Drama des Miltelallers ver-

V.

sÃ¤umt ist, jetzl noch nachholen zu kÃ¶nnen, und zwar eben

durch Umformung ferliger Werke von anerkannler Bedeu-

lung, die auf ganz anderem Wege ihre Kunslgeslall er-

hallen haben. Diesen Gedanken, der auch den confusen

DÃ¼sseldorfer Experimenten zu Grunde liegt, mÃ¼ssen wir

hier mil aller Klarheit und Entschiedenheit als einen vÃ¶llig

fruchtlosen, unausfÃ¼hrbaren aufdecken, weil derselbe,

obenhin angesehen, elwas Verlockendes bat und manchen

Unkundigen zu Gunsten der neuen Versuche bestricken

kÃ¶nnte.

Das Oratorium, welches in der Form nicht der TragÃ¶die

der Griechen gleich werden konnte, ist es um so mehr dem

Geiste nach geworden. Oder noch eigentlicher gesprochen :

die Kunstformen, auf ihre Wesenheit gesehen, sind bei

beiden wirklich dieselben geblieben, nur ihre Anwendung

ist verschieden. Dieselben betrachlenden und ruhig er-

habenen â�� fÃ¼r unsere BÃ¼hne nalÃ¼rlicb weitaus zu ruhigen

und zu erhabenen â�� ChÃ¶re, welche grosse Ideen und sitt-

liche GrundsÃ¤tze verkÃ¼nden, finden sieb in beiden, aber

bei annÃ¤hernder Gleichheit der Worte sind Musik und

Darstellung vÃ¶llig verschieden. Hier hat man den ganz

ungriechischen Ursprung des Oraloriums in einem hand-

greiflichen Beispiel.

Auch der besprochene Â»Bclsazara enthÃ¤lt derartige

ChÃ¶re. Der erste Act scbliessl mit einem solchen. Volk

Israel singt im Hinblick auf Belsazar:

l. AllmÃ¤lig steigt Jehova's Zorn,

bis er die hÃ¶chste HÃ¶h' erreicht;

dort hemmt noch lang Barmherzigkeit den Streich,

eh' er den Frevler strafend beugt,

t. LangmÃ¼thig harrt er seiner Reu',

an Hu.Â»!' und Milde reich.

Doch wenn VerStockung scheucht das Heil,

erreichet endlich ihn der Rache Pfeil;

3. Und welchen Weg er geht, IM m sein geachtet Haupt

im Flammenstrahl der Donnerkeil.

H.is wÃ¼rdige, ja noch Ã¼berragende Scilenstttck hierzu bil-

det der grosse Schlusschor des zweiten Actes, der Cyrus

feiert und so lautel:

l. 0 lapfrer FÃ¼rst, dreifach beglÃ¼ckt,

wer einst dein kÃ¼nftig Reich erblickt!

War' jeder Thron dem deinen gleich,

dann war' die Erd' ein Himmelreich ;

es folgte frei, bereit und blind,

Gehorsam als der Liebe Kind :

ai
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1. Der Streit der VÃ¶lker war versÃ¶hnt,

Freiheit und Fried' und scl'ge Zeit

trÃ¼gen ihr Reich von Land zu Land,

und Krieg und Knechtschaft war' verbannt.

Hier wird das Bild eines gerechten KÃ¶nigs aufgestellt, also

das, was seit der Erscheinung David's in den Schriften

aller Propheten auftaucht und die besten Hoffnungen Is-

rael's einschliessl. Durch einen solchen Chor wird daher

das Edelste und Geistigste dieser Geschichte ausgedeutet;

er steht vÃ¶llig iin Rahmen derselben und hilft sie mit ge-

stalten. Die Wahrheil, welche er ausspricht, bleibt fÃ¼r

alle Zeilen, denn in dieser Idee, wenn sie inmitten einer

concreten Geschichte erscheint, liegt etwas UnvergÃ¤ng-

liches. Es ist nun die Aufgabe und der Vorzug der Kunst,

diese concrete Gestalt aus den TrÃ¼mmern einer unterge-

gangenen Geschichte wieder zu schaffen und zu slels

dauernder Gegenwart hinzustellen. Man sage nicht, der-

gleichen kÃ¶nne uns nicht mehr ansprechen, weil die mo-

derne Idee von der Leitung der VÃ¶lker eine andere sei, als

die hier gefeierte patriarchalische; eben als ein Augen-

blick des vollsten FriedenÂ» und GlÃ¼ckes, dem ewige Dauer

gewÃ¼nscht wird, der aber nicht dauert, sondern die VÃ¶l-

ker zu neuen Kriegen und neuen Versuchen der Gestal-

tung ihres Daseins treibt, muss ein solches GemÃ¤lde

unsere vollste Theflnahiiie erregen. Es ist nun eine !>â�¢â�¢--

klagenswerthe Thalsache, dass derartige ChÃ¶re bei un-

seren OratorienauffÃ¼brungen in jeder Beziehung zu kurz

kommen. ZunÃ¤chst streicht man davon, was nur irgend

tu entbehren ist; und entbehrlich scheint so ziemlich

alles, da es doch nicht nothwendig zu der Â»HandlungÂ«,

sondern zu den seitabwÃ¤rts stehenden aLUckenbUssernÂ«

gehÃ¶rt. Wie dann die beibehaltenen Reste gesungen wer-

den, mÃ¶ge man sich selber sagen. So fuhrt man, oft mit

vieler Muhe und lÃ¶blichem Eifer, Oratorien auf und bringt

sich unbedacht um das, was das Oratorium eben zu einem

Oratorium macht. Man darf sich nicht verhehlen, und

keine RÃ¼cksicht darf uns abhalten zu sagen, dass es in

dieser Beziehung besser werden muss. Thun unsere Ora-

torien-Vereine diesen weiteren Schritt, so werden sie mit

gewissen ChÃ¶ren, namentlich aber mit den Werken insge-

sammt, noch ganz andere Wirkungen erzielen und zu-

gleich zwei Gebieten, zu denen sie immer noch unselb-

stÃ¤ndig hinÃ¼ber neigen, â�� der kirchlichen und der

theatralisch-dramatischen Musik â�� in wÃ¼rdiger Unab-

hÃ¤ngigkeit sich gegenÃ¼ber stellen. (Fortsetzung folgt.]

Der KÃ¶lner Domchor.

Die gegenwÃ¤rtigen Bestrebungen in der katholischen Kirche,

ihre Kirchenmusik zu reformiren, haben ihren Ursprung nicht

allein in einer auf wissenschaftliche GrÃ¼nde gestÃ¼tzten kÃ¼nst-

lerischen Deberzeugung, sondern zum grossen Theile in den

centralistiscben Tendenzen, welche den Katholicismus in jene

furchtbare Krisis gedcÃ¼ugt haben, deren Ausgang augenblick-

lich in allen christlichen Lgndern mit fieberhafter Spannung er-

wartet wird. Es ist bekannt, dass der katholischen Liturgie,

wenigstens In den abendlÃ¤ndischen Tbeilen der Kirche ein

streng einheitlicher Charakter aufgeprÃ¤gt ist, der durch kleine

Verschiedenheiten, die in einzelnen Gegenden herkÃ¶mmlich

sind, nicht allerirt wird. Jener Partei nun, deren einziges Ideal

Rom ist, welcher Rom In allen Dingen als alleinberechtigtes Vor-

bild gilt, waren solche Ã¶rtliche Verschiedenheiten in der Litur-

gie ein Dorn im Auge, und die Beseitigung derselben gilt ihr

als eine durch das Heil der Kirche gebotene Notwendigkeit.

Einheit und Uniformitat sind den AnhÃ¤ngern dieser Partei gleich-

bedeutende Begriffe; UniformilÃ¤t ist ihr Ziel, dem Alles geopfert

werden muss. Um sich nicht dem Vorwurfe der Inconsequenz

auszusetzen, musslen die AnhÃ¤nger dieser Richtung, die in

ihrem Wesen der Kunst als solcher durchaus fremd ist, auch

die unbedingte UniformilSI der Kirchenmusik nach dem Vor-

bilde der pÃ¤pstlichen Kapelle verlangen . die gesammte Â»mo-

derne KirchenmusikÂ« musste von ihrem Standpunkte aus als

verwerflich erscheinen, schon ihrer grossen Mannigfaltigkeit

wegen, und ganz abgesehen von Ã¤sthetischen GrÃ¼nden. Diese

acceptirte man indessen bereitwilligst als wirksames liÃ¼lfsmiltel

fÃ¼r Gellendmacliung der eigenen Tendenzen. Das Gewicht

dieser GrÃ¼nde verschÃ¤rfte man mit dem Satze, die Kirchen-

musik sei ein integrirender Bestandteil der Liturgie und habe

desshalb von dieser ausscbliesslich ihre Gesetze zu empfangen.

Dass in dem Begriffe Kirchenmusik, â�� wenigstens wenn die-

selbe noch als ein Theil der Kunst gellen soll â�� zwei sich

berÃ¼hrende RechlssphÃ¤ren sind, die principiell abgegrenzt wer-

den mÃ¼ssen, wenn Conflicle vermieden werden sollen, darum

kÃ¼mmerte man sieb nicht. Die Musik, sagte man, ist in der

Kirche nur geduldet; sie bat also aus sich kein Recht, sondern

nur so weit als die Kirche ihr dies einrÃ¤umt. Diese Ansichten

waren die herrschenden bei der KÃ¶lner Provinziat-Synode im

Jahre <860, an welcher die BischÃ¶fe von KÃ¶ln, MÃ¼nster, Pa-

derboru, Mainz, Hildesbeim und Breslau Theil nahmen. Die

BeschlÃ¼sse dieser Synode tragen ganz entschieden das Ge-

prÃ¤gc der angedeuteten Kichtung und zeigen eine unglÃ¼ckliche

Vermischung kÃ¼nstlerisch-Ã¤sthetischer GrundsÃ¤tze und wirk-

lich liturgischer Rechtsnormen. Dadurch sind sie vielfach un-

klar und verworren. Die wichtigsten SÃ¤tze muss ich hier aufÃ¼b-

ren, um die Stellung des Domchores, der aus der DurchfÃ¼hrung

dieser BeschlÃ¼sse hervorgegangen ist, zu bezeichnen. Um aber

nicht missverstanden zu werden, schicke ich einige Bemer-

kungen voraus Ã¼ber die Frage, was denn eigentlich Rechtens

sei in Sachen der Kirchenmusik. Abgesehen von dem Kir-

chenliede, welches hier nicht in Betracht kommt, gilt in der

katholischen Kirche der Gregorianische Gesang als Basis der

Kirchenmusik, und an den Kunstgesang kann keine weitere

Anforderung gestellt werden als die, dass er dem Charakter des

Gregorianischen Gesangessich anpasse, dass er diesem homogen

sei. Wie diese HomogenitÃ¤t herzustellen sei, welche Mittel da-

bei zur Anwendung kommen sollen oder dÃ¼rfen, ist eine Frage,

deren LÃ¶sung einzig und allein dem KÃ¼nstler vorbehalten ist.

Kirchliche Rechtsnormen kÃ¶nnen darÃ¼ber nicht besteben, weil

die Kirche durchaus nicht die Aufgabe hat, eine Theorie fÃ¼r

die Kunst aufzustellen. Hierhin gehÃ¶rt unter Ã¤ndern die Frage,

ob und welche Instrumente zur Begleitung des Kircheiigesanges

angewendet werden dÃ¼rfen. In dieser Beziehung kann man

unbedenklich den Satz aussprechen, dass an und fÃ¼r sich kein

Instrument unkircblich ist, und dass eine absolute Notwendig-

keit, gewisse Instrumente von vornherein zu verbieten, nicht

vorliegt. Der Musiker ist also weder in der Wahl der Instru-

mente , noch in der Art und Weise ihrer Verwendung be-

schrÃ¤nkt und hat sich nur nach Ã¤sthetischen Gesetzen zu rich-

ten. Kommen MissbrÃ¤uche vor, so kann die Kirche in jedem

einzelnen Falle sich durch ein Velo schÃ¼tzen. Dagegen hat auf

der Ã¤ndern Seite allein die Kirche das Recht, Ã¼ber die gesammle

Ordnung der Liturgie zu bestimmen; ihr, nicht dem Musiker,

sieht die Auswahl der zu componirenden Texte zu, ihr steht es

zu, an welcher Stelle der Handlung die Musik eingreifen soll

u. a. w. Diese Dinge sind so selbstverstÃ¤ndlich, dass sie kaum

erwÃ¤hnt zu werden brauchen. Auch versieht es sich von selbst,

dass der Musiker hinsichtlich des Umfanges einer Composilion

nach den Ã¼ber die Dauer eines liturgischen Acles bestehenden

Bestimmungen sich richten muss, dass er also in dieser Hin-

sicht nicht souverainer Herr in der Kirche ist. â�� Kurz, bei der

Kirchenmusik kommen zwei Facloren in Betracht, die Liturgie

und die Kunst; die ReprÃ¤sentanten der einen und der anderen
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mÃ¼ssen gegenseitig ihre Rechte respecliren. In wie weit das

bei den Bestimmungen der KÃ¶lner Provinzialsynode der Fall

ist, mag der Leser selbst beurtheilen. Ich lasse hier die Haupt-

sÃ¤tze aus dem 20. Capitel (de cantu ecclesiaitico) der

Verhandlungen folgen:

Post multiplices in musicam sacram inductas depravationes

illum antiquissimum canlum, qui Gregoriani nomine venit, vere

ecclesiasticum esse, et omnii ecclesiastici fontem nullo alio sup-

plendum, nemo fÃ¤dle iKffttbÃ¼ur Statuimiu ergo et man-

damus, n t canlus die, Gregorianus suo restituatur juri, ac magis

magisque colatur, et ut qui in componendis novis melodiis occu-

pantur, non tarn chromaticis modulationibus, quam tcalis, sive

tonis Gregorianis utentes et modis diatonicis molle et lascivum

quodcunque excludant

0"<tiÂ»i:ii ex rationibus gravibus iamquam regulam staluamus,

ut per majorem anni partem cantus Gregorianus locum habeat,

minime tarnen cantum harmonicum penitus arcere volumus, immo

ad distinguenda festa majora commendamus, dummodo qui elt-

gitur ne recedat a natura et charactere caatui vere ecclesiastici.

Redeant igitur chori rectores ad opera illa, quae ab auctoribus,

quorum primut est Joannes Aloysius Praenestinus, et Mi vix se-

cundus Orlandus Lassus, sublimi et devoto exarala sunt stylo.

Abstineant a tot mistis, quae dicuntur musicales, aliisque operi-

but musiHs novissimorum temporum, ad aures titillandas magis

quam ad exeitandos pioi affectus aptis; sinyillatirn vero nimia

tomndem verborum repetitio et arbitraria collocatio vituperanda

est. Omnino denique arcendui est ille mollis cantandi modus, quo

pari canlorum murmurando tolum cantum comitatur

Similia dieenda sunt de instrumentis musicis ad cantum ml-

hibendis. Per longam seculorum leriem aliis in musica instru-

mentii Ecclesia vix eil usa, praeterquam organo. Quod si

praeter organum alia instrumenta musica canlui admisceri ex

Ecclesiae indultu Kbet, ea tarnen certe instrumenta rejicienda

sunt, quae nimis aspera, ut tympana et cymbala, vel nimis mol-

Ka, ut varii generiÂ» tibiae et fistulae. In aliarum autem usu vi-

tetur militariÂ» quidam clangor nimiusque strepilus, qui efficit,

ut cantantium verba intelligi non postint. Instrumentorum usus

e mente Benedicti XIV. fnis praecipuui eil, ut canlantium vocem

eorroborent et sustineant, minime vero opprimant et sepeliant.....

Ex gravibus rationibus per majorem anni ecclesiastici par-

tem cantus Gregorianut ad missarum solemnia adhibeatur. Si

quae sunt ecclesiae, quibus major numerus cantorum praesto est,

ut missas harmonicas ad regulas artis cHristianae compositas

exsecutioni dare possint, eknchum dierum festorum, quibus id

fieri optatur, Ordinario proponant, ut ab ipso limites definian-

tur, qui quoad usum canlus firmi et harmonici observandi sunt,

ne, quod lex etse debet, in exceptioncm abeat, neve contra, quod

exceptionii locum solummodo tenere licet, lex ipsa et consue-

tudo /tat.

(Uebersetzang.} Â»AngesichtÂ« vieler in die heilige Musik

Â»eingefÃ¼hrter Missbriiuche, wird nicht leicht Jemand beslrei-

â�¢ ii-n, dass jener uralte Gesang, welcher von Gregor Ursprung

Â»und Namen hat, der wahre Kirchengesang, nnd die einzige

Â»Quelle alles Kirchengesanges sei Wir bestimmen also

Â»und verordnen, dass jener Gregorianische Gesang in sein

Â»Recht wieder eingesetzt, und mehr und mehr gepflegt werde,

Â»und dass diejenigen, welche sich mit der Composition neuer

Â»Melodien befassen, nicht so sehr chromatischer Modulationen,

â�¢als vielmehr der Gregorianischen Tonreihen und diatonischer

Â»Weisen sich bedienen und dabei altes Weichliche und Lascive

Â»fern halten

Â»Obgleich wir aus gewichtigen GrÃ¼nden gleichsam als Norm

â�¢bestimmen, dass wÃ¤hrend des grÃ¶ssten Theiles des Jahres der

Â»Gregorianische Gesang Plalz greife, so wollen wir doch den

Â»Fignralgesang nicht ganz zurÃ¼ckweisen; ja wir empfehlen

Â»denselben sogar TÃ¼r gewisse hÃ¶here Pestlage, in so fern das-

Â»jenige , was ausgewÃ¤hlt wird, nicht von der Natur und dem

Â»Charakter des wahren Kirchengesanges abweicht. EÂ« sollen

Â»daher die Chorregenten zurÃ¼ckgreifen zu jenen Werken, die

Â»in erhabenem und frommen Stile gesetzt sind, von den Auto-

Â»ren, deren erster Johannes Aloysius PrÃ¤nestinus ist, neben

Â»dem Orlandus Lassus kaum den zweiten Platz einnimmt. Sie

Â»sollen sich fern hallen von so vielen sogenannten musikalischen

Â»Messen und anderen Compositionen der Neuzeit, die mehr

Â»zum Ohrenkitzel als zur Erregung frommer GefÃ¼hle dienen.

Â»Ganz besonders aber ist zu tadeln die allzuhÃ¤uBge Wieder-

Â»liolung ebenderselben Worte und deren willkÃ¼rliche Zusam-

menstellung, unbedingt fern zu halten ist endlich jene weich-

Â»licbe Gesangarl, bei der ein Theil der SÃ¤nger mit Murmeln

Â»(Brummstimmen?) den Sologesang begleitet

Â»Aehnlidies gilt von der Anwendung von Instrumenten bei

Â»dem GesÃ¤nge. WÃ¤hrend einer langen Reihe von Jahrhunder-

ten hat die Kirche sich kaum anderer Instrumente bedient, als

Â»der Orgel. Wenn dieselbe nun auch zur Begleitung des Ge-

Â»sanges die Anwendung anderer Instrumente, als der Orgel,

Â»duldet, welche entweder zu rauh sind, wie die Pauken und

Â»Cymbeln, oder zu weichlich, wie die verschiedenartigen Flo-

tten und Rohrpfeifen. Bei der Anwendung der Ã¼brigen ist

Â»jeglicher militÃ¤rische LÃ¤rm und alles GerÃ¤uschvolle zu ver-

Â»meiden, wodurch bewirkt wird, dass die Worte der SÃ¤nger

Â»nicht verstanden werden kÃ¶nnen. Der Zweck des Gebrauches

Â»von Instrumenten ist nach der Meinung Benedict XIV. vor-

Â»zÃ¼glich der, dass dieselben die Singslimmen unterstÃ¼tzen und

â�¢heben, nicht aber verdecken und unterdrÃ¼cken

Â»Aus gewichtigen GrÃ¼nden soll wÃ¤hrend des grÃ¶ssten Theiles

Â»des Jahres der Gregorianische Gesang bei der Feier der Messe

Â»zur Anwendung kommen. Wenn jedoch einzelnen Kirchen

Â»eine grÃ¶ssere Zahl von SÃ¼ngern zu Gebote steht, um mehr-

Â»stimmige nach den Regeln der christlichen Kunst componirte

Â»Messen zur AuffÃ¼hrung bringen zu kÃ¶nnen, so soll dem Ordi-

Â»narius ein Verzeichuiss derjenigen Festlage, an denen dies ge-

Â»wÃ¼nscht wird, vorgelegt werden, damit dieser die Grenzen

Â»bestimme , welche sowohl hinsichtlich des Conttts firmus als

Â»des Piguralgesanges zu beachten sind, auf dass nicht das-

Â»jenige, was Gesetz sein soll, zur Ausnahme, und dagegen das-

â�¢jenige, was nur ausnahmsweise Plalz greifen darf, zum Gesetz

â�¢selber und zur Regel werde.Â«

Ausser diesen Salzen enlhallen die BeschlÃ¼sse der erwÃ¤hn-

ten Synode noch eine Reihe von Bestimmungen Ã¼ber die Kir-

chenmusik, die weniger wichtig sind und desshalb hier Ã¼ber-

gangen werden kÃ¶nnen. Die angefÃ¼hrten Salze genÃ¼gen aber,

um den Geist zu erkennen, aus dem dieselben hervorgegangen

sind. Dieselben sagen entweder zu viel oder zuwenig; das

letztere, wenn sie als Ã¤sthetische Richtschnur fÃ¼r den prak-

tischen Musiker gelten sollen. Man braucht ja nur die Bestim-

mungen Ã¼ber die in der Kirchenmusik zulÃ¤ssigen Instrumente

anzusehen, die denn doch unklar und verworren genug sind,

um den Componisten, der Instrumentalbegleitung gebrauchen

will, in die empfindlichste Verlegenheil zu bringen. â�� Zu viel

enthalten diese Bestimmungen aber, wenn sie nichts weiter

sein sollen als Vorschriften der kirchlichen BehÃ¶rde, deren

erstes und wichtigstes Rrforderniss das sein soll, dass sie nichts

mehr und nichts weniger enthalten, als unbedingt notbwendig

ist. Was den Musiker angehl, bttle m*n auch dem Musiker

Ã¼berlassen sollen. Selbst das isl vom Uebel, dass die kirchliche

BehÃ¶rde Palestrina und Lassus als Muster hinslelll. Gewiss ist

es sehr erfreulich, wenn auch die kirchlichen BehÃ¶rden ein

Interesse fÃ¼r diese grossen Meisler an den Tag legen, und ich

wÃ¤re gewiss der allerletzte, der es beklagen wÃ¼rde, wenn

dieses Interesse denn auch praktische Folgen halle; aber ganz

etwas Anderes isl es, wenn kirchliche Verordnungen diese

Meister gewissermaassen privilegiren. Das kann nur dahin

M â�¢



172

Nr. 22.

fÃ¼hren, dass Manche der Gegenwart sich nur allzuleicht zu

der Meinung verfÃ¼hren lassen, In der Nachahmung der alten

Formen liege das Wesen der Sache. â�� Doch genug hierÃ¼ber,

und zu dem eigentlichen Zwecke dieser Zeilen â�� dem KÃ¶lner

Domcbor. (Schluis folgt.)

Entgegnung auf G. Nottebohm's Beethoveniana

Art. XXX.

In Nr. 8 d. Bl. bat Herr G. Nottebohm eine Stolle der Arie Mar-

zellineni In der Breitkopf und ll.irtel'schen Ausgabe der Fideliopar-

titur als einen Druckfehler bezeichnet, wogegen ich in Nr. 5 d. Bt.

geltend machte, dass diese Stelle, so wie sie in jener Partitur vor-

kommt, von Beethoven selbst in eine Copie der Arie bineincorrigirt

wurde. (Demnach rauss man wohl annehmen, dass die in Rede ste-

hende Stelle in der Breitkopfschen Fideliopartitur nicht auf einem

Druckfehler beruhe, und vermuthen, dass der Redaction jener Arie

in dieser Partitur eine Copie der von Beethoven revidirten Abschrift

zu Grunde gelegen habe.) Hierauf erfolgte in Nr. 49 d. Bl. eine Â»Er-

klÃ¤rungÂ» Nottebohm's, dass die von ihm als richtig aufgestellte Les-

art der fraglichen Stelle durch die von Beethoven revidirte Fidelio-

partitur des Wiener Hofoperntheaters bestÃ¤tigt werde und nicht eher

zugegeben werden kÃ¶nne, dass jene Lesart der Ã¤ndern weichen

mÃ¼sse, als bis bewiesen wird, dass das von Beethoven corrigirte

Manuscript einer spÃ¤teren Zeit angehÃ¶re, . . als das des KÃ¤rnlner-

thortheaters.

Obwohl es nach meiner Meinung zunÃ¤chst Sache der Redaction

der Breitkopfscben Fideliopartitur wÃ¤re, die Richtigkeit der von ihr

gewÃ¤hlten Lesart zu vertreten und von ihr auch vermuthlich am

leichtesten geschehen kannte, da nach einer Bemerkung von Otto

Jabn sorgfÃ¤ltig verzeichnet worden ist, welche Autographe u. dergl.

jedesmal vorgelegen haben, mÃ¶chte icb mir doch erlauben, einige

GrÃ¼nde anzufÃ¼hren, aus denen nach meiner Meinung folgt, dass die

Beethoven'scbe Correctur der in Rede stehenden Stelle spÃ¤ter statt-

fand, als die Partitur fÃ¼r das KUrntnerthorlhealer geschrieben wurde.

Bekanntlich hat Beethoven seine im Jahre 4805 vollendete Oper

spÃ¤ter noch zweimal umgearbeitet. Die Arie der Marzelline m i t der

fraglichen Stelle flndet sich erst in der letzten Bearbeitung des

Fidelio und dass namentlich auch das von mir besessene Manuscript

dieser letzten Bearbeitung angehÃ¶rt, erhellt auch daraus, dass Beet-

hoven dasselbe eigenhÃ¤ndig auf dem Titelblatt nls Nummer t be-

zeichnet hat. FrÃ¼her war diese Arie das erste StÃ¼ck der Oper.

Es ist weiters bekannt, dass diese letzte Bearbeitung des Fidelio

erst im Jahre 184 i und zwar fÃ¼r das Wiener Hofoperntheater statt-

gefunden hat, und dass auf diesem Theater die Oper in ihrer neuen

Gestalt zuerst zur AuffÃ¼hrung gelangt ist. Demnach wird man die

fÃ¼r dieses Theater im Jahre 4844 von Beethoven zusammengestellte

und revidirle Partitur fÃ¼r die Ã¤lteste halten mÃ¼ssen, welche von der

letzten Bearbeitung vorbanden ist und somit auch die darin enthal-

tene Lesart der fraglichen Stelle fÃ¼r die ursprÃ¼ngliche. Dies wird

auch dadurch bestÃ¤tigt, dass in dem von mir besessenen Manuscript

diese Stelle so wie in der Wiener Partitur stand, aber von Beethoven

in der bezeichneten Weise umgestaltet wurde. Ich glaube somit dar-

gethan zu haben, dÂ»ss die Lesart der Brcitkopfschen Partitur der

der Wiener vorzuziehen ist, in so fern nicht bewiesen wird, dass

Beethoven schllesslich jene frÃ¼her verworfene Lesart wieder aufge-

nommen hat, oder â�� was nicht unmÃ¶glich wÃ¤re â�� beide Lesarten

nebeneinander bestehen liess.

Bei dieser Gelegenheit erlaube icb mir noch eine andere Stelle

der Breitkopf und Hantel sehen Fidelioparlitur zur Sprache zu brin-

gen. Im 31. Takte des ersten Duetts findet man bei der Bassstimme,

und nur bei dieser, /orte vorgezeichnet, was offenbar unrichtig

ist. Eine ebenfalls in meinem Besitze gewesene, von Beethoven re-

vidirte Copie dieses Duetts scheint mir zu erklÃ¤ren, wie dieses f in

jene Partitur kam. Zur besseren Verdeutlichung setze ich von dem

bezeichneten und dem nachstvorhergehenden Takt die Sopran- und

Instrumentalbassstimme hieber:

schickest ver- stopf â�� ich mir vollends das Ohr

tf -F

In jener Copie war die Note f im SÃ¤. Takt undeutlich geschrieben.

Um diese Undeullichkeit zu beheben, schrieb Beethoven, wie in Ã¤hn-

lichen FÃ¤llen gewÃ¶hnlich, den entsprechenden Buchstaben Ã¼ber die

zweifelhafte Note. Ein Copist hielt spÃ¤ter vermutlich dieses F fÃ¼r

ein Fortezcichen und so mag dasselbe in die BreitkopPsche Partitur

gekommen sein.

Graz, M Mai. Dr. Bitchoff.

Concertbericht aus MÃ¼nchen.

I. Concerte der Musikalischen Akademie.

(Fortsetzung.)

Uebergehend auf die Instrumentalsolov ertrage mit

Orchester haben wir anzufÃ¼hren die mit Recht aufs BeifÃ¤lligste

aufgenommene VorfÃ¼hrung eines herrlichen wenig bekannten

Hornconccrts von Mozart durch Herrn Strauss, ein hÃ¶chst

verdientes Mitglied unseres Hoforcheslers. Violinist Venzl

spielte ein Concert von Vieuxtemps mit hÃ¼bschem Ton und

technischer Sicherheil; in Ã¤hnlicher Weise Violoncellist Wer-

ner eine Romanze und Finale von Reinecke, wovon uns letz-

teres etwas gedankenarm erschien. Dagegen mangelten diese

beiden Eigenschaften beim Vortrag eines ziemlich langweiligen,

sentimentalen ConcertstÃ¼cks von Goltennann durch den Cellisten

Mentcr, der seinen fÃ¼r die Kunst zu frÃ¼h verstorbenen Onkel

kaum je auf diesem Instrument erreichen wird. Der junge

Violinist Paul Moralt, ein SchÃ¼ler unseres trefflichen Concert-

meislers Joseph Walter, wagte sich an Spohr's Gesangsscene ;

wenn er derselben auch durch seine schon ziemlich ausgebil-

dete Technik fast gewachsen war, so blieb doch an Grosse des

Tones und Vertrages noch Manches zu wÃ¼nschen Ã¼brig, was

er sich unter solcher Leitung leicht wird erringen kÃ¶nnen ; nur

mÃ¼ssen wir in Bezug auf diesen und den ihm vorstehenden

Kunslbeflissenen wiederholt bemerken, dass, wie wir schon in

unserem letzten Berichte betonten, eben SchÃ¼lerhaftes aus

diesen Concerten, wo sonst nur vollendete Meister aufzutreten

gewohnt waren, ein- fÃ¼r allemal fern bleiben sollte. Schliess-

lich ist noch der Vortrag eines Clavierconcerls von Liszt durch

Hrn. Carl BÃ¤rmann jun. zu erwÃ¤hnen. Umsonst hatten wir also

gehofft, dass mit BÃ¼low's Fortgange derartige ans Komische

grenzende musikalische Ungeheuer, wie dieses Concerl mit seinen

hauptsÃ¤chlich durch grosse Trommel und Cinellen versuchten

EHectcn, aus unseren Concertprogrammen verschwinden wÃ¼r-

den ! Wir bedauern nur Herrn BÃ¤rmann, dass er seine wirk-

lich bedeutende Technik an dieses Opus verschwendete; wir

und viele Andere hÃ¤tten ihm dessen Vertrag von Herzen gern

erlassen! Doch â�� wem nicht zu ralhen ist, ist nicht zu helfen l

Die aufgefÃ¼hrten Solo-GesangsstÃ¼cke waren: eine Arie aus

Hiindel's Â»SemeleÂ« und drei der MÃ¼llerlieder von Schubert durch

Krau Diez; die Arie zu Cherubini's Â»LodolskaÂ« von Weber

durch Frl. Leon off; die bekannte Arie aus Â»Mitranei von

Rossi, Â»Des MÃ¤dchens KlageÂ« von Schubert und iBr ist ge-

kommenÂ« von Franz durch Frl. Ritter; Â»Des SÃ¤ngers Flucht

und einige andere Lieder durch Herrn Pischek aus Stutt-

gart ; endlich Â»Frilhjof auf seines Vaters GrabhÃ¼gelÂ« fÃ¼r Barilon-

solo, Krauenchor und Orchester von Max Bruch, durch Herrn

Fisch er.

Der Vortrag der Arie und der Lieder durch Frau Diez war

ein Hochgenuss, der die ZuhÃ¶rer beim letzten Liede Â»MeinÂ« zu

einer Sturmpelition um Wiederholung desselben hinriss, wel-

cher die liebenswÃ¼rdige KÃ¼nstlerin freundlichst engegenkam.

MÃ¶ge sie uns, nachdem sie fortan unserer BÃ¼hne nur mehr als

Ehrenmitglied angehÃ¶ren wird, um so hÃ¤ufiger in Concerlcn

Gelegenheit geben den Glanz ihrer Stimme und ihres Vertrages

zu bewundern.

FrÃ¤ul. Leonoff sang die Weber'sche Arie im VerhÃ¤ltniss zu

den ihr zu Gebote stehenden Mitteln recht hÃ¼bsch, wurde je-

doch durch Frl. Ritter mit Rossi's ParadestÃ¼ck aller Altistinnen

bei weitem Ã¼bertreffen. Auch die beiden Lieder wurden von

ihr vortrefflich vorgetragen, erhielten jedoch nicht ganz den

verdienten Beifall, wesshalb wir fÃ¼r die Zukunft eine andere

Auswahl anempfehlen mÃ¶chten.
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Ueber des einst so berÃ¼hmten Pischek Leistungen wollen

wir, ohne auf deren Detail einzugehen, in Erinnerung seiner

Vergangenheit den Hantel christlicher Liebe decken, sind je-

doch Ã¼berzeugt, dass, wenn er von competenler Seite kurz vor

dem Concerle gehÃ¶rt worden wÃ¤re, sein Auftreten, welches

dadurch, dass er sich selbst begleitete, schon einen hÃ¶chst

sonderbaren Charakter an sich trug, sicher unterblieben wÃ¤re.

Die durch Herrn Fischer vorgetragene neue Concertscene

von Bruch interessirle lebhaft und gefiel im Ganzen wohl, was

noch in hÃ¶herem Grade der Fall gewesen wÃ¤re, wenn bei der

Instrumentation die Blechinstrumente durch den Componislen

etwas mehr in den Hintergrund gestellt worden wÃ¤ren ; schade,

dass Herr Fischer seine schÃ¶ne Stimme hÃ¤ufig mehr als noth-

wendig und angemessen forcirte. Durch ernstes Studium wird

er aber gewiss diesen Fehler und andere kleine ihm noch an-

klebende MÃ¤ngel beseitigen.

Mit besonderer Freude endlich begrÃ¼ssen wir die Wieder-

einfÃ¼hrung des Chores in unsere Abonnement-Concerte, dessen

Verwendung nun eine recht hÃ¤ufige sein mÃ¶ge! Derselbe be-

sieht aus der von Herrn Hofkapellmeister WÃ¼llner vortrefflich

herangebildeten obersten Gesangsklasse der kgl. Musikschule.

Er half zur AusfÃ¼hrung der obigen Scene von Bruch, wobei er

sich jedoch etwas zu bescheiden zurÃ¼ckhielt, dann von Beet-

hoven's elegischem Gesang, von dessen Phantasie mit Piano-

forte und von Hendelssohn's Lorelcy-Finale recht wacker mit.

Das Pianofortesolo der Phantasie spielte Herr BÃ¤rmann in be-

friedigender Weise und versÃ¶hnte desshalb einigermaassen fÃ¼r

das Liszl'sche Clavierconcert, wÃ¤hrend FrÃ¤ul. Kaufmann als

Solistin weder in der Phantasie noch im Loreley-Finale ge-

nÃ¼gte und nÃ¤chst grÃ¶sserer Leichtigkeit des Ansatzes sich vor

Allem eine bessere Aussprache aneignen dÃ¼rfte.

Sollen wir nun Ã¼ber den Gesammleindruck, den uns die

Abonnement-Concerte dieser Saison hinlerliessen, Rechenschaft

ablegen, so mÃ¼ssen wir gestehen, dass derselbe ein minder

gÃ¼nstiger war, als wir am SchlÃ¼sse der vorigen Saison erwar-

ten durften. Unsere Abonnement-Concerte haben leider an

QualitÃ¤t wieder abgenommen und geralben im Vergleich zu

ihrer Glanzperiode unter Lachner in einen Zustand, aus dem

man ihnen ein baldiges Ende prognosticiren dÃ¼rfte. Wir sind

jedoch weit entfernt, hievon der Direclion allein alle Schuld

beimessen zu wollen. Wenn auch Herr Hofkapellmeisler WÃ¼ll-

ner bei Leitung eines Orchesters nicht jene unumschrÃ¤nkte

Beherrschung aller Mittel, nicht jene geistige Grosse zu besitzen

scheint, mittelst welcher Lachner seinem Orchester imponirte

und dasselbe zum vollstÃ¤ndigsten Interpreten seines Willens

machte, vermÃ¶ge welcher aber WÃ¼llner auch selbst eine

SÃ¤ngerschaar zur grÃ¶sslen Vollendung zu fÃ¼hren versteht,

so liegt doch ein bedeutender Grund der jetzigen oft zu mangel-

haften, ja geradezu geistlosen OrchesterauffÃ¼hrungen in der

geistigen Schlaffheit und Indolenz eines grossen Theiles un-

serer Orchestermitglieder, von welchen beide Parteien, die An-

hÃ¤nger der allen und neuen Richtung, die einen, weil WÃ¼llner

durch die zukunftsmusikalische Schule hieher berufen wurde,

die Ã¤ndern, weil er doch die classische Musik, der er im Inner-

sten zugelhan ist, auf mÃ¶glichste Weise pflegt, ihm wenig Ver-

trauen entgegenbringen.

Wer aber nun die Beteiligung, oder vielmehr Theilnahms-

losigkeit der Mehrzahl unserer Herren Hofmusiker hie und da

bei AuffÃ¼hrung einer Symphonie beobachtete, wird an der

Richtigkeit unserer obigen Behauptung keinen Zweifel hegen

kÃ¶nnen.

In Bezug auf die in unseren Abonnemenl-Concerlen Ã¼blich

werdenden Sololeislungen sahen wir uns oben schon veran-

lagst zu bemerken, dass frÃ¼her die ersten KÃ¼nstler es sich zur

Ehre rechneten, darin aufzutreten, wÃ¤hrend jetzt hÃ¤ufig min-

destens MittelmÃ¤ssiges geleistet wird. Auch die Aufstellung der

Programme dÃ¼nkt uns keine tadellose. VorzÃ¼glich besieht lei-

der immer noch die gewiss recht wohlmeinende Absicht, an

einem Abend mÃ¶glichst viel zu bieten; diese fÃ¼hrt aber nolh-

wendig dazu, dass man sich schon vor Beginn der letzten Num-

mern vÃ¶llig ermÃ¼det fÃ¼hlt und trotzdem die moralische Ver-

pflichtung hat, bis zum Schluss auszuharren. Unbegreiflich ist

es ferner, warum Werke, wie jenes Clavierconcert von Liszt

und der Â»grausame Iwann auf den Programmen Platz finden

kÃ¶nnen, wÃ¤hrend hervorragende neuere Composilionen von

Schumann, Gade, Volkmann, Brahms, Bargiel u. A. noch ihrer

Â»erstmaligen AuffÃ¼hrungÂ», wie der Concerlzetlel so gern mit

Pomp ankÃ¼ndigt, sehnsÃ¼chtig entgegenharren, und bedeutende

Ã¤ltere Piecen von Haydn, Mozart, Spohr, Lachner seit Jahr-

zehnten nicht wiederholt wurden.*) Wir verkennen allerdings

nicht, dass unser Publikum sich in Bezug auf die besten neuen

oder allen, selten gehÃ¶rten Sachen hÃ¤ufig ablehnend verhÃ¤lt

und hieran Meisler Lachner, der aus naheliegenden GrÃ¼nden

seine meiste Kraft auf VorfÃ¼hrung und oftmalige Wiederholung

Beethoven'scher Symphonien concentrirte und diese dem Pu-

blikum ganz gelÃ¤ufig, ja vÃ¶llig unentbehrlich machte, wÃ¤hrend

er die Werke seiner Zeitgenossen etwas vernachlÃ¤ssigte, nicht

die geringste Schuld trÃ¤gt, glauben aber, dass es Sache einer

wahrhaft kunslbeflissenen Direction wÃ¤re , unter Beibehaltung

der bestandenen VorzÃ¼ge diesem kleinen Missstand aus alter

Zeit abzuhelfen, statt durch oftmalige Wiederholungen der-

artigen Schwachheiten nachzugeben und durch mangelhaf-

tere AuffÃ¼hrungen doch hinter jenen frÃ¼heren weil zurÃ¼ckzu-

bleiben. â�� Freilich bedÃ¼rfte es zur Emporhebung unserer

Concerte auf ihre frÃ¼here HÃ¶he und zur Hebung des eben be-

sprochenen Mangels einer thÃ¤tigen UnterstÃ¼tzung von Seiten der

kgl. Hofmusikintendanz, welche nicht nur die oftmals Conflict

erregenden Opernvorstellungen wÃ¤hrend der kurzen und un-

gleich wichtigeren Concertzeit, wie billig, elwas in den Hinter-

grund stellen, sondern auch den pecuniÃ¤rcn Vorlbeil der Mit-

wirkenden durch materielle UnterstÃ¼tzung erhÃ¶hen, dafÃ¼r aber

in jeder Beziehung vollendete und allen Anforderungen ent-

sprechende Leistungen verlangen dÃ¼rfte.**)

II.

Die beiden am r.i. MÃ¤rz und 8. April statlgefundenen â�¬â�¢â�¢-

eerte der kgl. Ytealkapelle erfreuten sich wie bisher mit Recht

der begeistertsten Theilnahine, fesseUen durch hÃ¶chst inter-

essante Programme und brachten Herrn Hofkapellmeisler WÃ¼ll-

ner fÃ¼r seine ausgezeichneten Leistungen als Dirigent dersel-

ben verdiente Lorbeeren. Doch ist zuzugestehen, dass das

erste derselben fÃ¼r ein weniger musikalisch gebildetes Publi-

kum noch mehr Anziehungskraft halle, als das zweite, in wel-

chem ein viermaliges Auflauchen des Namens Â»BachÂ« auf Laien

etwas abschreckend wirkte. Es lÃ¼ge daher im Interesse des

Unternehmens, in dieser Beziehung die richtige Mitlelstrasse

einzuhalten.

Die hervorragendsten Leistungen des Chores in den beiden

Coocerlen waren: die Wiedergabe des dreichorigen tStabat

malert von Paleslrina, Â»Crqc^SxtÂ«Â« von Lolti, â�¢Chrittus resvr-

gensa von Anerio ; der Molellen: Â»Ich lasse dich nichtÂ« von J.

C. Bach, Â»Singel dem Herrn ein neues LiedÂ« von J. S. Bach,

Â»Warum loben die HeidenÂ« von Mendelssohn; dann von vier

Liedern fÃ¼r gemischten Chor von Schumann, zwei von Haupl-

mann und von drei Volksliedern von Brahms. Wiewohl alle

â�¢) Und wo bleiben gnr ersl die schÃ¶nen, klang- und gedanken-

reichen WerkÂ« der grossen Meisler vor Hiydn ? D. RÂ»d.

â�¢*) Auch Â«n mehreren anderen Orten ist der Verfall der sogÂ»-

n.Hinter] Abonnementsconcerte allen Schlages zu bemerken, die Ur-

sachen hiervon werden demnach wohl allgemeiner Natur sein. Meh-

rercs davon dculet der obige Bericht an ; es ist eine unverkennbare

Thatsache, ilass an den Concerten dieser Art weder das Orchester

noch das Publikum in frÃ¼herer Lebhaftigkeit und Frische Iheilnimmt.

D. Red.
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Nummern zur vollendetsten Geltung kamen, kÃ¶nnen wir nicht

umhin, von den letzteren eines besonders hervorzuheben: das

Volkslied Â»In stiller NachtÂ« wurde unseres Wissens hier binnen

kurzer Zeit dreimal Ã¶ffentlich aufgefÃ¼hrt und musste jedesmal

in Folge begeisterter Aufnahme wiederholt werden. â�� Als Ge-

sangssolislin erwÃ¤hnen wir zunÃ¤chst Frau v. HÃ¤ngst!. Die-

selbe sang, von Herrn Benno Waller in vortrefflicher Weise be-

gleitet , die Arie mit Violine aus Bach's MatlhÃ¤uspassion mit

edler Auffassung und herrlichem Ausdruck als echte Â»KÃ¼nst-

lerinÂ« in des Wortes schÃ¶nster Bedeutung. Frau Die?, und

Frau Seyler brachten in gleicher Weise das innige Duell von

Mendelssohn Â»Wohin habt ihr ihn getragenÂ« zur schÃ¶nsten Gel-

lung : Herr Vogl erfreute durch gediegenen Vertrag des Liedes

Â«An die HoffnungÂ« von Beethoven und Frl. Ritter durch ladel-

lose Wiedergabe des Soloparles in Marcello's VIII. Psalm mit

Frauenchor, der eine treuliche Wirkung machte.

Als Zwischenspiele brachten die Herren BrÃ¼ckner eine

Violinsonale von Vivnldi, Benno Walter die Chaconne ohne

Begleitung von Bach, beide gleich bewundernswert)), und doch

der eine mehr durch Feinheit und Gra/ie sich einschmeichelnd,

der andere mehr durch Kraft und Grosse des Spieles im-

ponirend.

Noch fÃ¼hlen wir uns verpflichtet, zum SchlÃ¼sse eine Bitte

fÃ¼r die Zukunft anzufÃ¼gen: die Orgel kundigeren HÃ¤nden an-

vertrauen zu wollen, als dies insbesondere beim letzten Con-

cerl der Fall war, in welchem ein Eleve der kgl. Musikschule

mannigfache MisslÃ¶ne verursachte. Wiewohl wir wissen , dass

das kostspielige Instrument im Odconssaale keineswegs nach

Wunsch und BedÃ¼rfniss beschaffen ist, kann doch damit voll-

stÃ¤ndiges Fehlgreifen nicht entschuldig! werden.

III.

Soirc'fn fÃ¼r Kammermusik kÃ¶nnen wir zu unserer grossen

Befriedigung diesmal fÃ¼nf anzeigen. Ausser den drei von un-

serm Quartett-Dirigenten Concerlmeisler Joseph Waller arrangir-

len gab nÃ¤mlich auch der Pianist Herr Dionys Pruckner deren

zwei, worin ihn die Milglicdcr des Waltcr'schen Quartetts in

ausgezeichnetster Weise unterstÃ¼tzten.

Walter's sogenannte Quartettsoireen fanden den gewohnten

und verdienten reichen Beifall und zahlreichen Besuch. Die

vorgefÃ¼hrten Werke waren: Quartette in B-dur und G-dur

von Jos. Haydn, Quarlcll in F-dur und Divertimento in D-dur

mil HÃ¶rnern von Mozart, Quartett in F-dur Op. 59 und Sere-

nade Op. 8 von Beethoven, Quartett in D-moll von Schubert,

Quintett in B-dur von Mendelssohn und Quartett in A-moll

Op. (37 von Raff. Was zunÃ¤chst die letztere NovitSl betrifft,

so konnte uns dieselbe trotz der ausgezeichneten AtiffÃ¼lirnng

nicht recht begeistern ; als der gelungenste Satz erscheint wohl

das Scherzo, wÃ¤hrend im Uebrigen grosse Unruhe herrscht

und Haupt- und Ncbenthemas zu wenig contrasliren. Ausser-

ordentliche Anerkennung verdient jedoch die unseres Wissens

erstmalige hiesige AuffÃ¼hrung des reizenden Divertimentos von

Mozart. Gleich diesen beiden ist auch die Wiedergabe fast aller

Ã¼brigen Nummern eine musterhafte zu nennen; insbesondere

ist der Eintritt des Hofmusikcrs Benno Walter, Bruders des

Concerlmeisters, dessen wir in unseren Berichten schon mehr-

fach in vortheilhaftesler Weise zu erwÃ¤hnen Gelegenheit hat-

ten, als zweiten Violinisten von ausgezeichneter Wirkung fÃ¼r

das Zusammenspiel und die AusfÃ¼hrung des betreffenden Parles.

Wenn wir uns nichtsdestoweniger erlauben, einige MÃ¤ngel zu

rÃ¼gen, mÃ¶ge das nur als aus sachlichem Interesse geschehend

erachtet werden. Desswegen mag hier ErwÃ¤hnung finden, dnss

nichl nur die schon in unserm letzten Berichte gerÃ¼gte Vor-

liebe fÃ¼r zu schnelles Tempo noch nichl ganz untcrdrÃ¼ckl

wurde â�� wie besonders bei Schuberl's Finale â��, sondern

dass sich auch bei Canlilencn eines Instruments die begleiten-

den etwas rÃ¼cksichtsvoller verhalten dÃ¼rften, und dass uns die

hie und da beliebte Ausserachllassung der vom Componisten

vorgeschriebenen Repelitionszeichen als absolut unzulÃ¤ssig er-

scheint.

Was aber die Zusammensetzung der Programme betrifft,

mag hiemit der Wunsch nach grÃ¶sserer Mannigfaltigkeit auf das

Lebhafteste documentirt werden. Wir wissen zwar wohl, dass,

nachdem leider jÃ¤hrlich in diesen Soireen nur achtzehn der-

gleichen Werke aufgefÃ¼hrt werden, nur das Vollendetsle ge-

wÃ¤hlt werden soll, mÃ¶chten aber doch beanstanden, dass

einerseits oben berÃ¼hrtes Quartett von Raff an die Reihe kam,

wÃ¤hrend anderseits beinahe immer dieselben Quartette von

Haydn, Mozart und Beethoven, deren doch jeder eine ziem-

liche Anzahl geschrieben hat, daneben aber von Onslow, Men-

delssohn, Spohr fast nie welche gewÃ¤hlt werden. Unsern

wÃ¤rmsten Dank verdient unser Landsmann, jelziger kgl. wÃ¼r-

lembergischer Hofpianisl Herr Dionys Pruckner fÃ¼r die uns

in seinen beiden Soireen gebotenen GenÃ¼sse, fÃ¼r welche ihm

oftmaliger Hervorruf zu Theil wurde. Mil der hÃ¶chsten Voll-

endung wurde unseres Erachlens vom Concerlgeber mil dem

Walter'schen Streich-Quartett das Quintett von Schumann aus-

gefÃ¼hrt; fasl auf gleicher HÃ¶he standen die AuffÃ¼hrung des

Gmoll-Quartetts von Mozart, Bdur-Trios Op. 97 von Beelhoven

und Esdur-Trios Op. (00 von Schubert mit Herren Jos. Wal-

ler und MÃ¼ller und der Kreutzcr-Sonale mit Herrn Jos. Wal-

ler. Insbesondere war bei jeder dieser Nummern das Zusam-

menspiel ein geradezu musterhaftes, wÃ¤hrend wir allerdings,

um ganz aufrichtig zu sein, nicht verhehlen dÃ¼rfen, dass der

Vortrag einzelner SÃ¤tze von Mozart und Beethoven von Seiten

der Herren Pruckner und Walter etwas wÃ¤rmer und seelen-

voller, dagegen der des Adagio der Kreutzer-Sonate durch

Herrn Walter etwas weniger kokett -virluosenhaft hÃ¤tte sein

kÃ¶nnen. Besondere Anerkennung verdient noch Herr MÃ¼ller

nichl nur fÃ¼r seine ausgezeichnete Betheiligung an den Ensemble-

stÃ¼cken, sondern auch fÃ¼r die gediegene VorfÃ¼hrung des be-

kannten Moz.irt'schen Adagio fÃ¼r Violoncello. Der Concerlgeber

selbst gab uns in einigen SolostÃ¼cken von Schumann, Chopin,

Liszt und llenselt, deren letzterem wir keinen Geschmack ab-

gewinnen konnten, Gelegenheit, seine fabelhafte Technik und

herrlich perlenden Anschlag zu bewundern, womit er kaum

hinler einem unserer ersten Virtuosen zurÃ¼ckstehl, so dass

mehrfach der aufrichligste Wunsch laut wurde, er mÃ¶ge die

duroli BÃ¼low's Ausscheiden vacante erste Professur fÃ¼r Piano-

forte an unserer Musikschule einnehmen, was gewiss nur all-

seitig auf das Freudigste begrÃ¼sst werden kÃ¶nnte.

(Schluss folgt.)

Berichte. Nachrichten und Bemerkungen.

* Prag. F. D. Das letzlo Vocalconccrt war jenes des Hlahol,

das am 4Â«. Mai (JohannilagJ zu Ehren der herbeigestrÃ¶mten Land-

bevÃ¶lkerung stattfand und zu welchem Kapellmeister Smetana

wieder mehrere neuÂ« Cotnposilioncn geliefert hatte. Ich hatte wie-

derholt Gelegenheit in diesen Bltlttern auf genannten KÃ¼nstler zu-

rÃ¼ckzukommen; er ist ein fÃ¼r ilie nationale Musik unschÃ¤tzbarer

Mann und doch ist seine neudeulschc Tendenz ein Factor, der all

seinen Â»bvischen Composilioncneinen â�� neudeulschenBeigeschmack

giebt und vielleichl cles.ihalb die weitere Verbreitung seiner zum

grossen Theil schonen Opern hindert. Es gilt von ihm dasselbe, was

Ã�ber seinen Â«Stammesbruder. Glinka gesagt und geschrieben wird.

Seine Verdienste um den Vocalgesang sind um so hÃ¶her anzuschla-

gen, als die deutschen Vereine Prags trotz ihrer tÃ¼chtigen Leiter

keinen solchen Mann anzuweisen haben. Ihm vorzugsweise ist die

Entstehung des Ktlnstlcrvcreins l'milecka bettda zu verdanken, eines

Vereins, der nicht blos in praktischer Minsicht durch Cnncerle, son-

dern auch in theoretischer Beziehung durch Vortrage Ã¼ber Musik

seine TÃ¼chtigkeit bewahrt. Was namentlich die theoretische Seite

betrifft, so besitzt dieser Verein an Dr. Ambros eine Kraft, wie sie â��

zum gerechten Stolze der PrÃ¤ger â�� nicht so leicht wieder sich fin-

den dÃ¼rfte. Die einzige Schwache Â«n ihm isl die, dass er jÃ¼ngst in

der lUihcmio. einige Worte Â»eines unbekannten Corresponden-

len einer norddculschcn MusikzcilungÂ«, die in gar keiner bÃ¶sen Ab-
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sieht geschrieben waren, mit einem Appel) an Liszt, Kullak etc. hef-

tig bekÃ¤mpfte. Er hatte doch bedenken sollen: miaima nun curat

prnelorl, was Schreiber dieser Zeilen jedoch nicht auf sich, sondern

auf die Worte, die Anlass zu jener Anmerkung in der Â»BohemiaÂ«

gaben, in beziehen wÃ¼nscht. -- Vom Theater habe ich schon lange

nichts erwÃ¤hnt, weil wir den ganzen Winter hindurch in einÂ«n

Uebergangssladium uns befanden. Zu Ostern bat sich das Personal

so ziemlich completirt und es dÃ¼rfte sich, wenn die neugewonnenen

KrÃ¤fte, Schebcsta und Frl. LÃ¶we, hier bleiben, mit der Zeit ein recht

abgerundetes Ensemble entwickeln. Das Repertoire ist das alle,

Teil, Faust, Stumme von Portici etc. Dagegen beglÃ¼ckt uns die Di-

rection im ausgiebigsten Maasse mit Offcnbauh. Diesem Manne

konnte seiner Zeit eine gewisse OriginalitÃ¤t nicht abgesprochen wer-

den; seine neuesten Sachen Ã¤ la Toto, Pariser Leben, Cacadu rufen

im ZuhÃ¶rer die hÃ¶chste EntrÃ¼stung wach Ã¼ber die Frechheit, mit

der OfTenbach sich an ein gebildetes Publikum gleich einer Dirne

herandrÃ¤ngt. Genug der Worte Ã¼ber ihn.

* LflnebWg. (Heinrich Stiehl's musikalische Produetioneu.)

Unter den zahlreichen, zum Theil ganz vorzÃ¼glichen Bewerbern um

die Organistcnstello an der Hauptkirche zu St. Johannis, bei deren

Besetzung die stÃ¤dtischen BehÃ¶rden eine PersÃ¶nlichkeit ins Auge

gefasst haben, welche geeignet ist, neben dem Unterrichte im Piano-

fortespicle und GesÃ¤nge zugleich als Orchestcrdingenl und Leiter

von Gesangvereinen die hÃ¶heren Aufgaben der Musik in unserer

Stadt zu lÃ¶sen, hatte sich Herr Heinrich Stiehl erboten, um sich

vordem hiesigen Publiknm zu prodnciren, ein Instrumental- und

Vocalconcert and Â«in davon abgesondertes Orgelconcert zu gehen.

In beiden bewahrte Herr Stiehl sich so trefflich, dass der Wunsch,

Ihn durch Verleihung der vacanten Organistenstelle an unsere Stadt

zu fesseln, ein allgemeiner ist.

* H. Esser und R. Wagner. DcrWienerHofkapellmeisterH. Esser

hat vor einiger Zelt Wien verlassen und ist nach Salzburg gezogen,

allwo er seine Pension in verzehren gedenkt. Sich wohl beengt und zu-

rÃ¼ckgesetzt fÃ¼hlend durch den plÃ¶tzlich ihm theils zur Seite gerÃ¼ck-

ten, tbeils vorgesetzten neuen -Beirat!)Â« Herbeck, erwirkte er seine

Pensionirung. Man beeiltÂ« sich, auch ihm don Â»BeirathÂ« anzuhangen,

und bei seinem AbzÃ¼ge von Wien hat man ihn in Vereinszuschriften

hÃ¶flichst hinaus complimentirt. Die ganze Geschichte ist ausser-

ordentlich bezeichnend dir die an Ã¶ffentlichen Instituten daselbst

Ã�bliche Vergeudung von Geld und Kraft. Ein Fachmann von tÃ¼ch-

tigen FÃ¤higkeiten, welcher In seiner Stellung noch eine Reihe von

Jahren nÃ¼tzlich hÃ¤ltÂ« wirken kÃ¶nnen, fÃ¼hlt sich bei Seite geschoben,

um fÃ¼r einen ehrgeizigen Neuling Platz zu gewinnen, der mit stark

geblasenen Journalposaunen anrÃ¼ckt, und flguhrt jetzt alsZehrereines

ohnebin schwer belasteten Instituts, ohne sein Nahrer sein zu kÃ¶n-

nen. Herr Esser macht sich hierÃ¼ber vermuthlich keine Grillen.

Seine Zeit in dem classischen Salzburg fÃ¼llt er, wenigstens zum

guten Tbeile, aus mit â�� Wagnerstudien nebst anschliessender Brief-

stellerei. In seiner BroschÃ¼re Ã¼ber das Dirigiren hatte Wagner den

â�¢alten StraussÂ« in Karlsruhe und Esser in Wien als die Einzigen be-

zeichnet, welche Werke von ihm zu seiner Zufriedenheit aufzufÃ¼hren

wÃ¼sstcn. Herr Esser hat fÃ¼r diese ErwÃ¤hnung zweifelsohne seinen

Dank abgestattet und dabei angefragt, ob und wann eine AuffÃ¼hrung

der noch im Pult befindlichen Zukunflswerke, zunÃ¤chst also eines

Opus (oder einer Oper ?) Namens Â«WalkÃ¼reÂ» beim MÃ¼nchener Theater

in Aussicht stehe und namentlich, ob Wagner dann selbst sich bei

der EinÃ¼bung seines Werkes betbciligen werde, und was dergleichen

hochwichtige Dinge mehr sind. Er empfing hierauf eine Antwort,

aber in einer Fassung, durch welche dieselbe nicht allein fÃ¼r ihn,

sondern fÃ¼r alle neugierigen Leute insgemein bestimmt war, wess-

halb ihm auch Â»nicht nur die ErmÃ¤chtigung erthcilt, sondern (sogar)

der Wunsch ausgedrÃ¼ckt wurde, dass sie in einem verbreiteten,

vielgelrsenen Bialte verÃ¶ffentlicht werdeÂ«. Desshalb sendet er be-

sagten Brief der Wiener Â»Neuen fr. PresseÂ« mit der Bitte, durch Ab-

druck Â»womÃ¶glich den Wunsch des Herrn Wagner zu erfÃ¼llenÂ«, was

auch geschah. Das Schreiben lautet: Â»Geehrter Freund ! Dieselbe

Anfrage, die von Ihnen mir in Betreff des Charakters der in MÃ¼nchen

beabsichtigten Auffuhrung meiner Â»WalkÃ¼reÂ« zukommt, ist in letzter

Zeit von den verschiedensten Seilen her an mich gelangt; ich mÃ¶chte

gern ein- fÃ¼r allemal darauf erwidern kÃ¶nnen, und ganz recht wÃ¤re

es mir daher, wenn Sie dieser meiner Beantwortung jener Anfrage

nach GutdÃ¼nken weitere Verbreitung geben wollten. Der Grotsmuth

meineÂ» erhabenen GÃ¼nners, des KÃ¶nigs Ludwig II. von Baiern, ver-

danke ich es nicht nur, dass â�� wie ausserdem dies leicht zu ver-

muthen stunde â�� mein Schaffen und Wirken fÃ¼r die Kunst nicht

vÃ¶llig verschollen und von meinen neueren, dem Â»LohengrinÂ« gefolg-

ten Arbeiten Ã¼berhaupt noch die Rede ist, sondern namentlich auch

dieses Eine, dass ich die musikalische AusfÃ¼hrung meines "Ring des

NibelungenÂ« nach elfjÃ¤hriger Unterbrechung wieder aufnehmen und,

wie ich dessen nun mich sicher fÃ¼hle, wirklich vollenden kann. Was

diese unermessliche Wohlthat wiederum so ergiebig macht, ist die

von meinem hochherzigen BeschÃ¼tzer mir eingeprÃ¤gte Zuversicht,

mein Werk nach seiner vollstÃ¤ndigen AusfÃ¼hrung auch gÃ¤nzlich nach

meinem Sinne zur Darstellung bringen zu kÃ¶nnen. Ich darf keinen

Zweifel hegen, dass es mir nicht [?] ermÃ¶glicht werde, den -Ring des

NibelungenÂ« dereinst ganz in der Weise zur AuffÃ¼hrung zu bringen,

wie ich diese als unerlÃ¤sslich hiefÃ¼r in meinem Vorworte zur Her-

ausgabe der Dichtung desselben genau bezeichnet habe. Im Laufe

des nÃ¤chsten Jahres hoffe ich mit dieser so angreifenden Arbeit der

musikalischen AusfÃ¼hrung uuch des letzten Thciles zum AbschlÃ¼sse

zu gelangen, und meinerseits dÃ¼rfte dann der AuffÃ¼hrung des Gan-

zen im Jahre 4872 nichts mehr im Wege stehen. Da ich mir fÃ¼r die

AusfÃ¼hrung meiner Arbeit vor Allem die nÃ¶thige Zeit und Abhaltung

jeder BodrÃ¤ngung in diesem Bezug erbitten musstc, glaubte ich diese

VergÃ¼nstigung auch dadurch verdienen zu sollen, dass Ich dem

Wunsche meines erhabenen GÃ¶nners, schon jetzt einzelne Theile

meines Werkes nÃ¤her kennen zu lernen, nach MÃ¶glichkeit nach-

zukommen mich beflissen erwies. (Aninuthigster Stil Ij Da es vor

etwa zwei Jahren den Anschein nahm, dass ich auf die kÃ¼nst-

lerischen Leistungen des kÃ¶niglichen Hofthcaters in MÃ¼nchen einen

genÃ¼genden Einfluss wÃ¼rde gewinnen kÃ¶nnen, durfte ich auch hof-

fen, bei der ErfÃ¼llung des mich so hoch ehrenden Wunsches meines

grossmÃ¼lliigcn BeschÃ¼tzers meinen kÃ¼nstlerischen Grundsalzen we-

niger untreu, als vielmehr gerade dadurch fÃ¶rderlich zu werden,

dass ich fÃ¼r die Verwirklichung meiner Tendenzen den Boden all-

mÃ¤lig vorbereitete. Wie Sie dies anderweitig bereits erfahren haben

werden, musste ich die Hoffnung, mit der Verwaltung des kÃ¶nig-

lichen Hofthcaters mich in einem ersprlesslichen Vornehmen zu er-

halten, sehr bald aufgeben ; demnach blieb mir nichts Ã¼brig, als das

MÃ¼nchener lloflhcater, wie es eben ist, meinerseits unberÃ¼hrt seinen

Weg gehen zu lassen, andererseits aber, eben aus dieser Notbwen-

digkeit, den gewÃ¼nschten AuffÃ¼hrungen einzelner Tbeile meines

Werkes, da das Verlangen nach ihnen an entscheidender Stelle fort-

â�� bestand, keine Hindernisse in den Weg zu legen. In huldvoller Ge-

wahrung meiner Bitte darum bin ich auch von jeder NÃ¶lhigung, auf

diese theilwcisen AuffÃ¼hrungen meine Mithilfe zu verwenden, befreit

und ftthle mich somit allerdings einer sehr schmerzlichen Zumuthung

enthoben. Ob die zunÃ¤chst in Aussicht genommene Auffuhrung der

â�¢WalkÃ¼reÂ« noch ermÃ¶glicht werden wird, ist zur Zeit mir so unbe-

kannt, als es mir schwerfallt, zu errathon, ob sie im Falle der Er-

mÃ¶glichung glÃ¼cken kÃ¶nne. Wie dem aber immerauch sei, so bleibt

schon der Wunsch, welcher jene AuffÃ¼hrungen hervorruft, fÃ¼r mich

verehrungswÃ¼rdig und zugleich ein begluckendes Zeichen fÃ¼r die

lebensvolle Ausdauer der Ã¼ber Alles grossherzigen Theilnahme, wel-

cher ich nicht nur die ErmÃ¶glichun^ der Vollendung meines Werkes,

sondern sicher dereinst auch der edelsten AuffÃ¼hrung desselben zu

verdanken habe. Nur dann aber werde ich noch einmal an einer

Ã¶ffentlichen AuffÃ¼hrung mich heiheiligen; nie aber werde ich Ã¼ber-

haupt je wieder ein Werk fÃ¼r unsere Operntheater liefern oder es

ihnen Ã¼bergeben; milden Â»MeistersingernÂ« habe ich diese Theater

zum letztenmale berÃ¼hrt. Soviel hierÃ¼ber! Nun empfangen Sie noch

meine BeglÃ¼ck v. unschung darÃ¼ber, dass ich auch Sie jetzt in einem

Asyl angelangt weiss, welches Sie gegen fernere BerÃ¼hrung mit dem

deutschen Opernthealer und -Wesen schÃ¼tzt l Mit herzlichem Gruss

Ihr ergebener Richard Wagner. Triebscben bei Luzern, 46. Hai

4870.Â« â�� Bei der Concipirung dieses Briefes hat Wagner unverwandt

die Augen auf seinen Â»erhabenen GÃ¶nnen gerichtet in jener schwÃ¼l-

stig unmÃ¤nnlichen, kriechenden Weise, die man lÃ¤ngst an ihm

kennt. Seinem Inhalte nach ist der Brief mehr zur Verwirrung als

zur AufklÃ¤rung des Publikums geeignet; aber nichtsdestoweniger

bleibt er ein bemerkenswertes ActenstÃ¼ck. Wagner betheuert darin

seine gÃ¤nzliche Abwendung von unseren Theatern. Schon gut; un-

sere Theater taugen nichts. Aber welches sind die Folgen eines sol-

chen Bruches fÃ¼r den, der Werke schreibt, die ausschlicsslich

fÃ¼r dieBuhne bestimmt sind l Herr Wagner wird dies selber er-

fahren. Er sitzt allerdings im Trocknen, denn die Schatullkasse des

KÃ¶nigs von Bayern ermÃ¶glicht ihm zu schreiben was er will und so-

dann Zwecks der Auffuhrung seiner Opern mit den kÃ¶niglich bayri-

schen Musikern und Sangern (den Intendanten eingeschlossen) so

viel Tollheiten zu machen, als zur AusfÃ¼hrung seiner Â»kÃ¼nstlerischen

IntentionenÂ« gerade nÃ¶tblg sind. Auch Herr Heinrich Esser kann

ganz wohlgemuth Ã�ber die bÃ¶se Wiener Huf-Operei seufzen; ist sie

doch im Grunde so schlimm garnichl. Denn wenn diese trefflichen

Hofinstilute nicht wÃ¤ren, wie sollte ein schmollender Kapellmeister

es wohl anfangen, um sich in ein friedliches Asyl zurÃ¼ckzuziehen, in

welchem seine einzige ofh'ciolle Tbfttigkeit darin besieht, vierteljÃ¤hr-

lich gegen Quittung etwas LandesÃ¼bliches in Empfang zu nehmen?

Herr Wagner selbst hÃ¤tte ohne Opern nie einen Â»erhabenen GÃ¶nnen

bekommen. Versucht einmal die edlere Musik zu treiben, und Ihr

werdet gewahren, dass dann erst die entsagungsvolle Arbeit beginnt!

Darum, ihr Herren, redet der Hofoper nichts Schlimmes nach; sie

ist gut, selbst wenn ein Herbeck darin herumwÃ¼hlt.
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ANZEIGER

1941 RÃ¶hler's Ã¼assische Hochschule

fÃ¼r Pianisten

ist jetzt in acht Abiheilungen vollstÃ¤ndig; erschienen, und jede ein-

zeln mit Beigabe der Studien-Anleitung und Biographie des Compo-

nisten, zu beigesetztem Preise zu haben.

C'ramer, 30 ausgewÃ¤hlte EtÃ¼den, in 4 Bd. geh. . . Thlr. 8 Ngr.

Clementl, Gradus ad Parnassum, 14 EtÃ¼den, geh.

Si.-urlnt.ti, 11 Fugen und Sonaten, 4 Bd., geh. . .

HÃ¤ndel, l.-i Prael., Variat., FantasiestUcko, geh. .

HÃ¤ndel, 41 ausgewÃ¤hlte Fugen, geh

J. S. Bach, 14 Praeludien und Inventionen, geh. .

J. 8. Bach, 46 Sinfonien, Fantasie und Concerl-

stucke, geh

J. S. Bach, Wohltemperirtes Ciavier, 14 Fugen, geh.

Zur Notiz, dass jede Studie von L. KÃ¶hler genau revidirl, von

den bisherigen Unrichtigkeiten gereinigt, nebst genauestem Finger-

salz und einer Anweisung zum Studium.

Dem deutschen Teil gegenÃ¼ber steht die englische Ueber-

selzung, von Chas. Dwight in Boston. Bei Abnahme der acht

Abtheilungen auf einmal wird ausser den acht Texlhcflen dos

KÃ¶hler'scben Leitfadens zum Gebrauch der Hochschule ferner als

PrÃ¤mie gegeben, dessen:

4. Anleitung zum Gebrauch dar Bach'schen Ciavierwerke beim Un-

terricht, und

1. PopulÃ¤re ErlÃ¤uterung und Anleitung der Fuge und des Contra-

punktei.

Obige acht Abtheilungen sind auch (einzeln) in Leinen gebunden

zu haben, unter Anrechnung von je 5 Ngr. netto.

J. Schubertfi & Co. Leipzig.

[98] Verlag von

J. Rieter - Biedermann in Leipzig und Winterlhur.

Danse des Sylphes

de la

l Â» a in n n < i o n

de

de F a u. s t

transcrite pour le Piano

par

FRANCOIS LISZT.

Preis 20 Ngr.

Marche des PÃ¤lerins

de la Sinfonie

Harold en Italic

de

Hector Berlioz

Iranscrile pour le Piano

par

Franpois Liszt.

Preis 1 Thlr.

Marche au Supplice

de la Sinfonie fanlastique (Upisodc de la Vir d'un Arlistr)

de

Bector Berlioz

transcrilc pour le Piano

ptr

Preis 25 Ngr.

[Â«] Verlag von

J. Rieter -Biedermann in Leipzig und Winterthur.

HILLER-ALBÃ�M.

Leichte Lieder und TÃ¤nze

fÃ¼r das Pianoforte

componirt und

der musikalischen Jugend gewidmet

Op. Â«7. Pr. 3% Thlr.

Inhalt: Nr. I.Marsch. Nr. S. Irlandisches Lied. Nr. S.Barcarolc

Nr. 4. AltfranzÃ¶sisches Lied. Nr. S. Hirtonlied. Nr. 6. Zwie-

gesang. Nr. 7. Deutsches Lied. Nr. 8. Romanze. Nr. Â». BÃ¶h-

misches Lied. Nr. 40. Carillon. Nr. 44. Choral. Nr. 4l. Solda-

tenlied. Nr. (8. StÃ¤ndchen. Nr. 4 4. Trauermarsch. Nr. 45. Me-

nuett. Nr. 46. Ballade. Nr. 47. LÃ¤ndler. Nr. 48. Polnisches

Lied. Nr. 49. Schottisches Lied. Nr. Â»O.Galopp. Nr.S4. Elegie.

Nr. 11. Gigue. Nr. 13. Wiegenlied. Nr. 14. JÃ¤gerlied.

Nr. 15. Ghasel. Nr. 16. Russisches Lied. Nr. 17. Geschwind-

Marsch. Nr. 18. Fandango. Nr. lÂ». Gavotle. Nr. 30. Geist-

liches Lied. Nr. 81. Italienisches Lied. Nr. 32. Courante.

Nr. 38. Kuhreigen. Nr. 84. Walzer. Nr. 35. Spinnlied.

Nr. 86. Mazurka. Nr. 87. Sarabande. Nr. 88. Tarantella.

Nr. 39. Schwedisches Lied. Nr. 40. Polonaise.

Ferd. Hiller,

fÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden.

Op. <06. Pr. 4 Thlr.

Inhalt: Nr. 4. OuvertÃ¼re. Nr. 1. Romanze des MÃ¤dchens.

Nr. 8. Pollerarie. Nr. 4. Jggercbor und Ensemble. Nr. 5. Ro-

manze des JÃ¼nglings. Nr. 6. Ducttino. Nr. 7. Trinklied mit

Chor. Nr. 8. Marsch. Nr. 9. Terzett. Nr. 40. Fruucachor.

Nr. 44. Tanz. Nr. 41. Schlussgesang.

Obiges Workcben, das seit seinem Erscheinen sich so reichen

Beifall des musikalischen Publikums erworben, wird hierdurch den

Liebhabern vierbandiger Ciaviermusik aufs Neue warm empfohlen.

lÂ»5] Verlag von

J. Bieter-Biedermann in Leipzig und Wintcrlhur.

fÃ¼r eine Siiigstimme

mit Begleitung des Pianoforte

componirt von

Wilhelm Baumgartner.

Op. 30.

Preis 17 i/j Ngr.

Nr. t. Â»Mein Lied, auf Rosenlippen leben sollst duÂ«, von Iloffmann

von Fallerslcbcn.

Nr. i. Â»Sei du mein lieblich SchweigenÂ«, von E. Gcibel.

Nr. 3. Â»O glÃ¼cklich, wer ein Herz gefundenÂ«, von HolTmann von Fal-

Icrsleben.

Nr. 4. Â»Liobesschnsucht kommt so trautÂ«, von J.... B

Verantwortlicher Rodakteur: Wilhelm Werner in Leipzig.

Verleger: J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur. â�� Druck von Breitkopf und HÃ¤rtel in Leipzig.



Prinim. l Thlr. Anzeigen: Die geipilten*

DU AllgemeinÂ« HasikaUschÂ« ZtUnuf

â�¢nebelst regelmisiia; Â»n jÂ«dem Mittwoch

ul Ut dorch Â»UÂ« PoiUmUr und Bath-

Allgemeine

Frei.: J.brhrh 4 Ttlr. \ ifrteljlbrlicbÂ«

PelitieilÂ« oder deren RÂ»nm 2 Ngr. BriefÂ«

und Gelder werden frmco Â«rtÂ«tÂ«n.

Musikalische Zeitung.

Herausgegeben von Friedrich Chrysander.

Leipzig, 8. Juni 1870.

Nr. 23.

V. Jahrgang.

Inhalt. Das Oratorium auf der Huhne, 2. Die dramatische AuffÃ¼hrung HBndel'scher Oratorien (Fortsetzung). â�� Der KÃ¶lner Domchor

(Schluss). â�� Concertbericbt aus MÃ¼nchen (Schluss). â�� Berichte. Nachrichten und Bemerkungen. â�� Anzeiger.

Daa Oratorium auf der Buhne.

t.

Die dramatische Auffliliruiit? Htndel'gcher Oratorien.

(Fortsetzung.)

Eine Geschichte aus den ersten Zeiten des Christen-

tums behandelt das Oratorium TheodorÂ«.') Wir werden

hier ausserlich in eine ganz andere Welt versetzt; sehen

wir uns aber nur ein wenig darin um, so gewahren wir

bald, dass wir uns auch hier in der bekannten oratorischen

Heimatb befinden. Es ist eine Liebes- und Martyr- Ge-

schichte aus der Zeit, wo die Apostel sÃ¤mmtlich vom

Schauplatze abgetreten waren und die junge schwache

Christenschaar der festen Organisation des Ã¼bermÃ¤chtigen

heidnischen RÃ¶merreiches entgegen stand. Als Ungehor-

same gegen die Ã¶ffentliche Sitte und Staatsordnung wur-

den die Christen polizeilich zu Tode gemaassregelt, Einer

nach dem Ã�ndern: aber die Reiben lichteten sich nicht,

sondern wurden voller und voller, und wetteifernd drÃ¤ngle

man sich. Einer fÃ¼r den Ã�ndern zu sterben. Hierin liegt

das Erhebende in dem sonst unbeschreiblich WiderwÃ¤r-

tigen der Marlyrgi'srhichten. Dies ist auch der Punkt, auf

den unser Oratorium den vollen Glnnz fallen lÃ¤ssl. Die

Handlung bewegt sich wesentlich in den christlichen Krei-

sen, doch ist in SologesÃ¤ngen und Choren von dem heid-

nischen RÃ¶merlhum so viel vorgefÃ¼hrt, dass der Gegensatz

stark und deutlich hervortritt. Theodora, verurtbeill und

zu entwÃ¼rdigender Behandlung ins GefÃ¤ngniss geworfen,

weil sie sich weigert, an dem Ã¶ffentlichen Venusfesle

iheilzunehmen, findet in dem Officier Didymus einen GlÃ¤u-

bigen, Geliebten und Retter, der sie aus dem Gefangnisse

befreit, um an ihrer Statt darin zu bleiben und sodann,

entdeckt, fÃ¼r sie zu sterben. Bei dieser Wandlung des

Geschickes will keiner den Ã¤ndern verlassen; beide treten

hervor, um beide in den Tod zu gehen. Die Scbaar der

Christen erscheint, ohne viel Worte, in ihrer ganzen HÃ¼lf-

losigkeit schon dadurch, dass es zwei Frauen sind, Theo-

dora und Irene, welche an ihrer Spitze stehen.

Auch dieses Werk gehÃ¶rt zu den wenig bekannten,

und ohne Zweifel zu denen, welche vielleicht schon in

naher Zeit allgemein gekannt und geschÃ¤tzt sein werden.**)

â�¢ Bd. VIII der Ausg. der Handelgesellschaft.

**) Einige AuffÃ¼hrungen davon stehen bevor, wie wir hÃ¶ren, und

diÂ« Chorstimmen nebst Clavierauszug werden demnÃ¤chst bei Bieter-

Biedermann erscheinen.

V.

Die dramatische Hallung und Anlage â�� worauf wir bei

dieser ErÃ¶rterung hauptsachlich unser Augenmerk rich-

ten, â�� ist Ã¤hnlich wie bei Alexander Balus, auch rÃ¼hrt

der Text von demselben Th. Morell her; im Ganzen mÃ¶chte

aber in dieser Hinsicht die DurchfÃ¼hrung bei Theodora von

beiden den Preis verdienen. Trefflich ist die rÃ¶mische

Festscene zur Feier des kaiserlichen Gehurlstages an den

Eingang gestellt; die Weigerung der Christen, an den

heidnischen Opfern derselben sich zu betheiligen, lÃ¶sst

sofort das Schlimmste fÃ¼r sie befÃ¼rchten. Ueberrascht in

ihrer frommen Unterhaltung und Anbetung, wird Theo-

dora als die WortfUhrerin ins GefSngniss geworfen, um

zur Strafe der Venus schimpflich /.um Opfer zu fallen;

Didymus eilt ihr nach, sie zu schirmen, zu befreien. Mit

dem Cborwunsche der Christen, von denen er scheidet

Geh, frommer JÃ¼ngling, geh I

Und Gottes HÃ¼lfe steh'

in Gnad und Huld dir bei,

Lieb' Ir-hnend dir und Treu'!

In Theodora's Arm

sei frei von allem Harm!

Sonst theile Gott dir zu

der Sel'gen Fried' und Ruh l

schliesst der erste Act, in welchem alles in dramatischen

Scenen und raschem Gange sich abwickelt. Vieles davon

kÃ¶nnte auf der Buhne vor sich gehen.

Noch mehr gilt dies von den Hauptscenen des zweiten

Actes, namentlich von der GefHngnissscene. Wir sehen

Theodora zuerst allein, zitternd vor der ihr bevorstehen-

den Erniedrigung, aber hohen Geistes sich darÃ¼ber er-

bebend. Die folgende Scene zwischen Didymus und

seinem Freunde Septimius leitet die Handlung zwar natur-

gemÃ¤ss weiter, wÃ¼rde aber auf der BÃ¼hne hier nicht statt

haben kÃ¶nnen, ebensowenig wie die dann folgende der

Irene, die angstvoll doch gotlvertrauend der Freundin ge-

denkt. Das sind Freiheilen, durch welche es einem Ora-

torium mÃ¶glich ist, ein Ganzes zu formen aus einem Stoffe,

der in dieser Weise fÃ¼r die BÃ¼hne Schwierigkeilen dar-

bielel. Um auf der BÃ¼hne wirksam forlgefÃ¼hrl zu werden,

mÃ¼ssle sich die zweite Scene des Oratoriums ohne Unter-

brechung an die fÃ¼nfte schliessen, wir mÃ¼ssten also sehen,

wie Theodore nach ihrem GesÃ¤nge sich niederlegl und

einschlaft. In diesem Zustande iiahl Didymus, und es

entwickelt sich folgende Scene, die wir nebst der letzten

Scene dieses zweiten Actes hier ganz mitlheilen.

n
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5. Scene.

THEODOKA'S GefÃ¤ngniss.

DIDIMUS von Ferne, mit geschlossenem Visir.

Didimus. Sieh', wie sie sanft, von Gram in Schlaf gesenkt,

la unschuldvoller Ruh1 entschlummert liegt!

(sieb ihr nÃ¤hernd.)

SÃ¼ss' BÃ¶s' und Lilie, duftig Bild!

Treu will ich warten dein,

In Wind und Sturm ein Schirm und Schild â��

Ein Blick wird Lohn mir sein l

Theodors. Erbarm', o Himmel, in dieser Stund' dich mein!

(erschreckt auffahrend.)

Didimus. Erschrick, o Theure, nicht l ich komme nicht

Ein Feind, wie du ihn Grund zu fÃ¼rchten hast,

Nein, zu erretten dich,

Und aus dem Kerker dir den Weg zu Ã¶ffnen

Zu deiner Freiheil. â�� Willfahre nur,

Zu tauschen dein Gewand mit â�� Didimus.

(giÂ«bt sich zu erkennen.)

Theodora. 0 tapfrer Mann!

Ich kenn' dein muthig, treues, edles Herz!

Diess geziemt nicht Theodora,

Nein, nur den Feinden meines Gottes â�� 0 nein,

Diess soll nicht sein! Doch kannst du mir verleih'n

Der Gaben allerhÃ¶chste l

Didimus. Sag', o sprich! denn mit EntzÃ¼cken

Lausch' ich'deinem Wunsch.

Theodora. Des Kranken Heil, des Armen Hort,

Des mÃ¼den Pilgers Heimatbsorl

Sei mir von dir gewÃ¤hrt!

So Iheure Schatze zu verleih'n

Aus Todes gabenreichem Schrein

Vermag dein Arm und Schwert.

Didimus. Verhiit' es Gott!

Wie brÃ¤cht' ich Tod, wo ich zu retten kam?

Wie sollt' ich tauchen in dein Blut die Hand,

Die schuld'ge Hand, und tÃ¶dten sie,

Die leben mich gelehrt?

Theodora, Ach, was war' Leben doch und Freiheit mir,

Die du mit eignem Leben bÃ¼ssen musst!

Didimus. Sei ohne Furcht! Die Macht, die her mich fÃ¼hrte,

FÃ¼hrt mich auch weg; wo nicht, gescheh' ihr Wille!

Theodora. Ja, mein Erretter, ich vertraue ihr!

Leb' wohl, o edler Held!

Didimus. Leb' wohl, o aller Frauen Krone du!

DUETT.

Theodora. Leb' wohl! o du der MÃ¤nner Preis und Zier,

Sei GlÃ¼ck und Heil mit dir!

Didimus. Leb' wohl! o du der Frauen KrÃ¶n' und Zier,

Sei GlÃ¼ck und Heil mit dir!

Beide. Auf Wiedersehn in dieser Welt,

Gewiss im Himmelreich!

6. Scene.

Im M: mit den Christen.

Irene. 'S ist Nacht; doch ist der Trost der Nacht versagt

So schwerem Gram.

Zu Ihm denn betet, der den TÃ¶dten einst

In'- Leben rief, und noch ihn rufen kann l

CHOR.

Er sah den JÃ¼ngling ruh'n, bleich ruh'n im

Staub,

0 Gram! des frÃ¼hen Todes Raub :

Er bort der Mutter Klaggesaog:

Steh! rief sein Wort: der JÃ¼ngling steht empor !

Tief sinkt die Mutter hin, und preist in stummem

Dank!

ID diesen Scenen haben wir den Kern der Handlung und

Musik des ganzen Oratoriums. Und zugleich ist die Ge-

fiingnissscene gerade diejenige, welche der AuffÃ¼hrung

dieses Werkes als eines Oratoriums bisher hinderlich ge-

wesen ist. Sollte man daraus schliessen, dass dieselbe ftlr

ein Oratorium vergriffen sei und vielmehr der BÃ¼hne ge-

hiuv ' Bei genauer PrÃ¼fung wird sich bald zeigen, dass

dies ein Trugschiuss wÃ¤re.

Das Hinderliche fÃ¼r bisherige Oratorien-Auffuhrungen

liegt bei solchen VorgÃ¤ngen keineswegs in dem Drama-

tischen, erscheine es auch noch mehr, als die besprochene

Scene, fÃ¼r die Buhne zugeschnitten. In dieser Hiiisirhi

besteht durchaus kein Gegensalz, vielmehr vÃ¶llige Gleich-

heil zwischen Oper und Oratorium; wenn letzteres einen

Stoff in dramatischer Form behandelt, so wird es in den

Kern- und Wendepunkten, wo die Handlung auf ihrer

HÃ¶he erscheint, immer mit der Oper zusammen laufen.

Solche Scenen sind es daher auch, auf welche die FÃ¼r-

sprecher einer Buhnen-AuffÃ¼hrung des Oratoriums immer

hinzuweisen pflegen. Aber man lasse sich nicht irre lei-

ten. Ganz nahe bei einer solchen Gefahr der Ablenkung

steht der Wegzeiger des Richtigen. Gerade hierdurch un-

terscheidet sich das echte Oratorium von dem unechten,

halbschlBchtigeu, hÃ¼ben der Oper drÃ¼ben der Kirchen-

musik anbeim gefallenen. Obiges Beispiel ist auch in die-

sem Punkte ein NÃ¼ster. Neben eine Scene (die obige

fÃ¼nfte), welche ganz buhnengemÃ¤ss ist und auch garnicht

anders sein kann, ist sofort eine andere geslelll, die den

oralorischen Rahmen bildet und den Kunstcharakter sichert.

Die letzte Scene, welche Irene mit der Cbristenschaar vor-

fuhrt, ist keine BUhnenscene mehr, sondern lediglich eine

Gesangscene. Sie gehÃ¶rt untrennbar zu dem Vorhergehen-

den und erbebt es durch die Gewalt des symbolischen

Ausdruckes erst zu seiner wahren HÃ¶he. Nach ein paar

einleitenden Worten der Irene entfaltet der Chor, alle

salbungsvolle Weitschwei6gkeit in Trost oder Klage ver-

meidend, jenes wundervolle Bild, welches in dem schÃ¶n-

sten Chorsatze dieses Werkes und einem der schÃ¶nsten,

diu Handel Ã¼berhaupt geschrieben bat,*) eine FÃ¼lle geistig

kÃ¼nstlerischen Genusses gewahrt, die durch keine Opern-

scene, sei sie auch noch so wirksam, zu ersetzen wÃ¤re.

Wo eine Kunstart in ihrer EigentÃ¼mlichkeit wirkt, da ist

sie eben niemals durch eine andere zu ersetzen. Dieses

Gesetz ist der sicherste Schulz gegen die dauernde Ver-

mengung verwandter Kunstzweige und namentlich gegen

die Verschlingung aller musischen KÃ¼nste durch die der

BÃ¼hne oder des Opernlheaters. Soll ein wirklich stilvolles

Kunstwerk in eine andere Form gegossen werden, das

Oratorium also in die der Oper, so muss das Gebilde zer-

stÃ¶rt und der Gegenstand wieder in Stoff verwandelt wer-

den. Nichts steht nun im Wege, aus demselben Gegen-

stÃ¤nde, den ein Oratorium bebandelt, auch eine Oper zu

verfertigen; neben dem Handel'schen Oratorium Joseph

haben wir in Mehul's Oper Â»Joseph in AegyptenÂ« ein schÃ¶-

nes, noch heute lebendiges Werk fÃ¼r die BÃ¼hne. So wÃ¤re

auch immerhin mÃ¶glich, Theodora, Alexander Balus, Bel-

â�¢) Er selber nannte einmal, all ein Kunstkenner vom Schlage

derjenigen, die beim Namen Haphacl's sofort an die Sintinischt M>-

donna und bei dem HÃ¤ndel's an das Messias-Halletuja denken, be-

sagtes Halleluja ihm als non plus ullra pries. diesen Chor In Theo-

dors, â�� womit zwar kein featea Urtheil, aber docb ein Fingerzeig

gegeben ist.
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sazar und andere Begebenheiten mit gleichem Erfolge fÃ¼r

die Buhne zu verwerthen. Nur rotlsste man lediglich deu

Gegenstand, niemals das gleichnamige Oratorium ins Auge

fassen; denn in letzterem Falle ist die TÃ¤uschung fast un-

vermeidlich, d.iss man das Interesse, welches das oralo-

rische Kunstwerk erweckt, auf den blossen Stoff Ã¼bertragt

und somit an einem Gegenstande sieb abmÃ¼ht, bei wel-

chem sieb schliesslich herausstellt, dass er zu einer bllh-

nenmÃ¼ssigen Form ganz und gar nicht geeignet ist. Der-

artige TÃ¤uschungen liegen schon in zahllosen verunglÃ¼ckten

Versuchen vor, und man muss sich billig wundern, dass

unsere Theaterdichter und -Componisten, Dirigenten,

Directoren etc. dadurch um nichts kluger geworden zu

sein scheinen. Wo ein wirkliches Oratorium vorliegt, da

ist es Ã�berall das kÃ¼nstlerische Werk, und nie der Stoff,

von welchem Leben und Wirkung ausgeht.

Wir finden also â�� um auf obige Frage zurÃ¼ck zu kom-

men â��, dass ein Hinderniss der Auffuhrung solcher

Scenen, wie die mitgetheilten aus Theodora und ahnliche,

fUr das Oratorium nicht bestehen kann, einmal weil es

Scenen dieser Art garnichl anders als der Oper gleich ge-

stalten darf, und sodann, weil sich schliesslicb doch her-

ausstellt, dass â�� falls es seiner Aufgabe treu bleibt und

seine Kunslmiltel in voller Eigenart wallen lÃ¤sst â�� sich

ihm unter den Hunden etwas gestaltet, was uichls mehr

mit der Btthne gemein hat.

Warum denn nimmt man Anstoss an solchen Scenen

in einem Oratorium? Lediglich desshalb, weil man diese

Werke der geistlichen Musik zuzahlt. In ihnen mag so

viel Buhnendramatiscbes oder Opernhaftes vorkommen,

als Dichter und Componisl auftreiben kÃ¶nnen â�� Niemand

hat Bedenken hierbei, wenn es nur einigermaassen wirkt

und das Gegengewicht geistlich frommer Stimmungen (in

religiÃ¶sen Cboralen und dergleichen) nicht vergessen ist.

So will es die durch eine unfreie KunstUbung abgestumpfte

Gewohnung. Angeleitet also, alle Stoffe mit gleich gefÃ¤rb-

ten Glasern zu betrachten, haben wir die FÃ¤higkeit unent-

wickelt gelassen, einen Gegenstand in seiner kÃ¼nstlerisch

eigentÃ¼mlichen Gestalt erfassen und gemessen zu kÃ¶nnen.

Das sogenannte Geistliche lastet auf dem Oratorium wie

ein Bann.

Betrachtet man die Sache ohne Vorurlheil, so muss

das Grundlose der Zumuthung, dass bei einem Oratorium,

wenn es judische oder christliche Stoffe behandelt, fÃ¼r

eine geistliche Fassung zu sorgen sei, sofort einleuchten.

Die ruhend-musikalische (oratorischej Darstellung hat

gleiche Rechte, gleiche Pflichten und gleiche Aufgaben mit

der bewegt-musikalischen (operischen) Darstellung; etwas

Fremdes von ihr fordern, heisst sie unmÃ¼ndig, selbstÃ¤n-

diger Gestaltung unfÃ¤hig erklaren und ihre Eigenart ver-

kennen/ Diese unklare Scheu, dem Oratorium zuzuspre-

chen, was sein ist, kennzeichnet unsere ganze gegenwÃ¤r-

tige KunslÃ¼bung und Kunstkritik, und schÃ¤digt die besten,

die selbstÃ¤ndigsten Werke eben am meisten. Zieht man

nun gar noch mit ihnen in die Kirche, so fallen alle Lie-

besgeschicbten dem Rothstift zum Opfer, und noch schlim-

mer ergeht es so bedenklichen Vorgangen wie diejenigen

sind, um welche sich z. B. in Theodora und in Susanna

die Handlung dreht; von diesen kÃ¶nnen Ã�berall nur Bruch-

stÃ¼cke, hÃ¶chstens einzelne Acle, niemals aber die ganzen

Werke zur Auffuhrung gelangen, denn letzteres wurden

unsere fein empfindenden Zeitgenossen nicht ertragen,

was die Musikdirectoren schon desshalb wissen mÃ¼ssen,

weil sie von Amts wegen die musikalischen VormÃ¼nder

des Publikums sind. Dass die oratorische Form von den

darstellenden Kunstformen die einzige ist, welche selbst

verfÃ¤ngliche Vorgange mit keuschem Ernst und versÃ¶h-

nender Zartheit zu bebandeln gestattet, scheint bislang

noch keinem von ihnen eingefallen zu sein.

Wir nannten soeben ein Werk Handel's, Ã�ber welches

hier passend noch ein Wort gesagt werden kann. Das

Oratorium Susguup," im Jahre 17i8 geschrieben, ent-

stammt ebenfalls der reiferen oratorischen Zeit, nimmt

aber in mancher Hinsicht eine besondere Stellung ein.

Der Text, wahrscheinlich von einer Dame verfasst, gehl

slellenweis zu sehr in die Breite, hat an anderen Stellen

wieder eine leichtere liedartige Fassung, ist aber im Gan-

zen ebenfalls nach oratorischen Maasscn geformt. Es fehlt

darin nicht an Scenen, die ganz oder theilweis wie BUhnen-

vorpÃ¼nge gedacht sind und ganz auf derselben dargestellt

werden kÃ¶nnten, wenn der Kern dieser Handlung Ã�ber-

haupt fÃ¼r die Buhne geeignet wÃ¤re. Die ganze Badescene,

welche fast allein den zweiten Acl fÃ¼llt, gehÃ¶rt dahin;

selbst der Chor bietet kein Hinderniss, da er sich der

Handlung mit kurzen Sentenzen anschliesst und z. B. bei

Susanna's Gefangennahme einfach sagt:

Das Recht nur wall' und schalt' in all dem Land;

Nicht Reiz, nicht Gunst lahm' seine Eisenhand.

Ein gleiches gilt von dem ganzen dritten Acte, den zum

grÃ¶ssten Theile die Gerichlsscene in Anspruch nimmt,

worauf Susanna's Gemahl Joachim von einer lÃ¤ngeren

Reise heimkehrt und Familienfreude den Beschluss macht.

Obwohl nun die Geschichte von der keuschen Susanna in

dem Kindesalter unserer Buhne vielfach zur Auffuhrung

gelangte, selbst unter unschuldigen Schulknaben, ist sie

doch durchaus nicht passend fÃ¼r dieselbe; denn es wÃ¼rde

schlechterdings unmÃ¶glich sein, bei einer Buhnendarstel-

lung die Schicklichkeit und damit eine rein kÃ¼nstlerische

Wirkung zu wahren. Desshalb ist auch die ziemlich bub-

nenmassige Dramatik dieses Oratorientextes kein Vorwurf,

der eine AbhÃ¤ngigkeit von der BÃ¼hne bedeutete, weil das,

was hier vorgebt, Oberall nicht auf der BÃ¼hne dargestellt

werden kann. Das Oratorium wÃ¤hlt sich einfach diejenige

Form, welche fÃ¼r seinen Zweck die fÃ¶rderlichste ist; und

es kann den bedenklichsten Stoff ergreifen, weil es in den

ihm eigentbÃ¼mlicben Formen diejenigen Mittel in der Hand

hat, deren kÃ¼nstlerische Reinheit alles veredeln, deren

IdealitÃ¤t Ã¼ber alles hinweghelfen wird. Sobald man sich

hiervon erst einmal fest Ã¼berzeugt hat, wird das wahre

Oratorium nicht mehr dem Geistlichen und der PrÃ¼derie

zum Opfer fallen, sondern in dem ihm zugewiesenen

Reiche ungestÃ¶rt herrscheu und die ihm mÃ¶glichen Wir-

kungen mit ungehemmter Macht, in ungetrÃ¼bter Reinheit

ausÃ¼ben.

Von England, wober wir das echte Oratorium Ã¼ber-

kommen haben, ist auch zu einem guten Theile die be-

schrankt geistliche und die beschrankt sittliche Auffassung

desselben importirt. Wir werden gut thun, in dieser Hin-

sicht das, was der Englander unter einer â�¢ geistlichem

Musik (sacred music versteht und von einem Â»anstÃ¤n-

digenÂ« Gegenstande (decent subject) verlangt, sobald wie

mÃ¶glich zu vergessen. Das Oratorium verkÃ¼mmert unter

solchen BeschrÃ¤nkungen wie die Pflanze in einem engen

GefÃ¤sse und in ungÃ¼nstiger AtmosphÃ¤re.

â�¢) Band I der Ausg. der HandelgesellÂ»chall.

(Fortsetzung folgt.)

Â»SÂ«
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Der KÃ¶lner Domchor.

(Sohlnss.)

In den KÃ¶lner musikalischen Kreisen wurde den BeschlÃ¼s-

sen der Provinzialsynode wenig Aufmerksamkeit geschenkt, sie

blieben vollstÃ¤ndig unbeachtet, und man gab sich dem Glauben

hin, dieselben wÃ¼rden ohne praktische Kolgen bleiben, bis

gegen Ende des Jahres ! 863 die bestehende Domkapelle ganz

unerwartet aufgelÃ¶st und durch einen neuen Domchor, unter

der Leitung des geistlichen Professor K o en en, der speciell

fÃ¼r diese Aufgabe in Regensburg lÃ¤ngere Studien gemacht hatte,

ersetzt wurde. Diese VerÃ¤nderungen riefen natÃ¼rlich eine ge-

waltige Aufregung hervor, um so mehr, als die frÃ¼here Dom-

kapelle bei ihren AuffÃ¼hrungen von den tÃ¼chtigsten Chor-

sÃ¤ngern der hiesigen Gesangvereine regelmÃ¤ssig unterstÃ¼tzt

wurde und dieselbe als Kunstinstilut einen unbestreitbaren

Anspruch auf hohe Achtung hatte, sowohl was die Wahl der

aufgefÃ¼hrten Compositionen, wie die AuffÃ¼hrung selbst angeht.

Es herrschte in der Thal ein durchaus edler Geist in dersel-

ben. Eine andere Frage ist freilich die, ob die Compositionen

von Mozart, Haydn, Beethoven und ihrer Epigonen dem Cha-

rakter der katholischen Liturgie entsprechen. â�� Dies VerhÃ¤lt-

niss wurde plÃ¶tzlich ein anderes, der neue Domchor wurde mit

missliebigen Augen angesehen, einmal weil durch die neue

Ordgung der Dinge den Dilettanten, die sich gewissermaassen

als integrirenden Theil der Domkapelle betrachten durften, die

liebgewordene Gewohnheit, bei den musikalischen Messen mit-

zuwirken, abgeschnitten wurde, anderntheils aber auch, weil

bei der ersten Organisation des neuen Domchors MissgrifTe in

der Auswahl der SÃ¤nger gemacht wurden. Zum Theil war dies

aber auch eine Folge der oppositionellen Stimmung, welche

durch die plÃ¶tzliche Aenderung der Dinge hervorgerufen wor-

den war. Ich will diesen Punkt nur nebenbei berÃ¼hren. Es ist

seitdem eine Reibe von Jahren vergangen, es bat sich Manches

ausgeglichen, und es sind namentlich die Fehler, welche bei

der Bildung des jetzigen Domchors gemacht worden sind, voll-

stÃ¤ndig redressirt, sodass der Domchor jetzt in jeder Beziehung

als Kunstinstitut eine ganz respectable Stellung einnimmt. Der-

selbe besteht aus etwa vierzig Knaben (Sopran und Alt), acht

Tenoristen und acht Bassisten, und hat die Verpflichtung, an

allen Sonn- und Festtagen bei dem Hochamt und an einzelnen

Festlagen bei dem Nachmillagsgottesdienst (Vesper und Com-

plet) mitzuwirken. In der Regel finden wÃ¶chentlich zwei Proben

statt, wenn nicht ausserordentllche Veranlassungen eine Ver-

mehrung der Proben nÃ¶thig machen. Die grÃ¶sste Schwierig-

keit liegt in dem EinÃ¼ben der Chorknaben, deren musikalische

Vorbildung aus leicht erklÃ¤rlichen GrÃ¼nden meistens ziemlich

ungleich ist, und deren Leistungen auch schon wegen des durch

die Mutation der Stimmen veranlassen hÃ¤ufigen Wechsels nicht

immer gleich sein kÃ¶nnen. GlÃ¼cklicherweise ist der Gesangunter-

ricbl auf den hiesigen Gymnasien an Marzellen und Aposteln,

an denen der Musiklehrer H. Kipper mit glÃ¼cklichem Erfolge

als Gesanglehrer fungirt, sehr gut, so dass die SchÃ¼ler dieser

beiden Anstallen ein nicht unbedeutendes Contingent fÃ¼r den

Domchor liefern kÃ¶nnen. Dabei ist aber der Umstand wieder

in Betracht zu ziehen, dass oftmals auf die besten und tÃ¼chtig-

sten KrÃ¤fte verzichtet werden muss, weil eben nicht jeder

Knabe in der Lage ist, so grosse Verpflichtungen einzugeben,

wie die Anstellung beim Domchore erheischt. Man bedenke

nur, wie sehr die Schule einen Gymnasiasten in Anspruch

nimmt, die Zahl der Unterrichtsstunden und die zur Vorberei-

tung auf diese nÃ¶lhige Zeit, und daneben dann noch minde-

stens zwei Proben wÃ¶chentlich fÃ¼r den Domchor und den

regelmÃ¤ssigen Dienst in der Kirche. Dass unter solchen Um-

stÃ¤nden Eltern sowohl als Lehrer Bedenken tragen, den Knaben

den Eintritt in den Domchor zu gestatten, ist erklÃ¤rlich . Mangel

an Interesse fÃ¼r die Kunst ist nicht immer der Grund der Wei-

gerung. Diese VerhÃ¤ltnisse darf man nicht Ã¼bersehen, wenn

man die Leistungen des Domchores gerecht beurtheilen will.

Ebenso kommen dieselben in Betracht bei der Auswahl der

aufzufÃ¼hrenden Compositionen. In dieser Beziehung ist der

Dirigent von doppellen RÃ¼cksichten abhÃ¤ngig, von der jewei-

ligen LeistungsfÃ¤higkeit der SÃ¤nger, und von den kirchlichen

Bestimmungen Ã¼ber die Ordnung der Liturgie, welche fÃ¼r die

einzelnen Festtage bestimmte Texte vorschreiben, und die Wahl

der Composilionen ausserordenllich beschrÃ¤nken; kÃ¼nstlerische

GrÃ¼nde kÃ¶nnen nicht immer das Hauptgewicht abgeben, da

der Dirigent die kirchlichen Verordnungen nicht verletzen

darf. Diese Bemerkungen wird man bei der Beurtheilung des

Repertoires des Domchores, dessen wichtigste Nummern ich

hier mittheile, nicht ausser Acht lassen dÃ¼rfen. Nach der litur-

gischen Ordnung der katholischen Kirche zerfallen die GesÃ¤nge

in stehende, d. h. solche, welche bei jeder Feier vorkom-

men, und wechselnde, d. h. solche, die auf bestimmte ein-

zelne kirchliche Feste Bezug haben. Zu den ersteren gehÃ¶ren

die allgemein bekannten Tbeile der Messe : Kyrie, Gloria. Credo,

Sanctus und Agnus Dei. Die Messen, welche der Domchor bis

jetzt zur AuffÃ¼hrung gebracht bat, sind folgende:

Palestrina : Missa brevis; Isle Confessor; Lauda Sion ; Veni

Sponsa.

Orlandus Lasius : Missa oclavi loni; M. toni jonici; M. Nr. 5

der Musica divina (von Proske).

Vittoria: M. quarti loni; M. trahe me posl te und M. o quam

gloriosum.

Leo Hassler: M. super idixil MariaÂ«.

Fei. Anerio: M. Requiem.

Koenen: M. super >0 du verwund'ter JesuÂ«: super Â»Maria

wir dich grÃ¼ssent.

Die zur AuffÃ¼hrung gebrachten wechselnden GesÃ¤nge

sind folgende Molellen :

Air/nn,,, r â�¢ ConBrma hoc deus; Factus esl repente.

/..'. Anerio: Angelus domini; 0 booe Jesu: Laudamus

dominum.

Antonelli: Quem vidistis pastores.

Arcadelt: Ave Maria.

Casali: Ave Maria.

G. Corsi: Adoramus le Christe.

Giorgi: 0 sacrum convivium.

Grandi: Juravit dominus (.* All mit Orgel).

/.<'" Hassler: Verbum caro faclum est.

Koenen: Borate coeli; Super flumina Babylonis; Offeramus

typice; Slabal mater; Lauda anirna mea ; Alleluja

dominus regnavit; Domine convertere; Alleluja,

tu es petrus; Alleluja, assumpla est; Ave Maria.

Orlandus Lassos: Peccata mea ; 0 crux ave.

Nanini: Hodie nobis de coelo ; Hodie Illuxil nobis; Exaudi

nos domine.

Palestrina: Dies sanclificalus; Improperia ; Faclum esl Si-

lentium ; Justus ut palma ; Ave Maria.

Giacomo Perti: Adoramus le Chrisle.

Pitoni: Canlate domino canticum novum; Qui manducat

bunc panem.

Roselli: Adoramus te Cbrisle.

Viltoria: 0 magnum mysterium; Jesu dulcis memoria; Ave

Maria.

II.Â»: Perfice gressus meos (zweistimmig mit Orgel) ; Ange-

lus domini; Canlate domino : DifTusa est gratis;

Ave Maria.

Zuccari: Ad te levavi; Ex Sion.

Ausser den vorstehenden Compositionen werden abwech-

selnd mit denselben die Gregorianischen GesÃ¤nge benutzt, wie
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das in den oben angefÃ¼hrten Salzen der KÃ¶lner Provinzial-

synode vorgeschrieben isl. Mag man nun auch Ã¼ber die Zweck-

mÃ¤Ã�igkeit derselben denken wie man will, â�� dass der Diri-

gent des Domchors sich denselben anbequemen muss, versteht

sich von selbst, und dass derselbe, trotz der ihm gezogenen

Schranken, die Interessen der Kunst so viel ,ils nur immer

mÃ¶glich gefÃ¶rdert hat, rmi--. man ebenso anerkennen. Es ist

jedenfalls eine erfreuliche Thatsache, dass wir in KÃ¶ln ein In-

stitut haben, das fest organisirt ist und officiell einen wesent-

lichen Theil seiner ThSligkeil auf die Pflege der Ã¤lteren Kirchen-

musik verwendet. Denn diese Ã¤lteren Tonwerke sind und

bleiben der Grund aller Kirchenmusik, so sehr, dass wir ohne

dieselben nicht wissen wÃ¼rden, was wahre Kirchenmusik ist.

Die in AuffÃ¼hrungen stets lebendige Erhaltung derselben ist

daher etwas unumgÃ¤nglich Nothwendiges, wenn uns nicht ein

grosser Theil der Kunst unbekannt bleiben soll, und man muss

es der Kirche Dank wissen, dass sie solches ermÃ¶glicht, selbst

dann, wenn sie diese Werke in liturgischer Hinsicht etwas ein-

engt und Ã¼berhaupt nicht in WÃ¼nschenswerther Freiheit und

Weilherzigkeil verfÃ¤hrt. An eine Pflege der Ã¤lteren Kirchen-

musik durch unsere Concert-Gesangvereine, die irgendwie ge-

nÃ¼gend wÃ¤re, isl noch lange nicht zu denken; denn einzelne

StÃ¼cke von Paleslrina u. A., die man hie und da in Chorcon-

certen besonders dem Berliner Domchor nachsingt, haben doch

fÃ¼r die Sache sogut wie garkeine BedÂ£utung. Zu wÃ¼nschen

wÃ¤re nur, dass das, was die Kirche in dieser Weise pflegt, in

seinen Wirkungen auch auf die musikalische Oeffenllichkeil sich

erstreckle. Aber es ist leider eine unbestellbare Thalsache,

dass der Einfluss. den die AuffÃ¼hrungen des Domcbors bis jelzt

auf unser musikalisches Leben ausgeÃ¼bt haben, nicht bedeu-

tend gewesen isl, obgleich man seine ThÃ¤tigkeit im Ganzen,

wenn man die vielfachen Wiederholungen der beslen Nummern

des Repertoires berÃ¼cksichtigt, eine erfreuliche nennen kann.

Den einen Grund hierfÃ¼r finde ich in den kirchlichen Bestim-

mungen, denen zufolge derRtgens chori sich mil der kirchlichen

BehÃ¶rde darÃ¼ber verstÃ¤ndigen soll, an welchen Tagen der

i'aiiiu-. Gregorianus und an welchen Tagen mehrstimmige Ge-

sÃ¤nge zur AuffÃ¼hrung kommen sollen. Ueber die Details dieses

Abkommens isl nichts NÃ¤heres bekannt geworden, wenigstens

isl officiell darÃ¼ber nichls publicirl worden. Nun weiss man

also, wenn man nicht vorher specielle Erkundigungen einzieht,

nie, was im Dome gesungen wird; man geht hin in der Hoffnung,

ein Werk von Palestrina zu hÃ¶ren, und muss sich mit der

Choralmesse begnÃ¼gen ; solche vergebliche Wege macht man

nicht gern, zumal die Wege in KÃ¶ln nicht ganz kurz sind, und

das Wetter auf Musikfreunde und KirchengÃ¤nger nicht mehr

RÃ¼cksicht nimmt, als auf andere Leute. Diesem Uebelstande

kÃ¶nnte sehr leicht abgeholfen werden, wenn man sich nur mit

den in KÃ¶ln erscheinenden Zeitungen verstÃ¤ndigen wollte, und

das wÃ¤re sehr leicht, da man bei den betreffenden Redactionen

unbedingl auf freundliches Entgegenkommen rechnen darf.

Dieselben wÃ¼rden gern eine kurze Notiz Ã¼ber die aufzufÃ¼hren-

den Compositionen aufnehmen , nur dÃ¼rfte man diese Milthei-

lungen nicht auf das eine oder andere Blatt beschrÃ¤nken, son-

dern man mÃ¼sste dieselben allen Blattern ohne RÃ¼cksicht auf

ihre sonstige Tendenz zustellen, denn sonsl liefe man Gefahr,

diese Angelegenheil auch zu einer Parleisache zu machen, und

das darf sie nimmer werden. Die Kunsl isl ein durchaus neu-

traler Boden, und die ihr gebÃ¼hrende NeulralÃ¼Ã¤i darf nie ver-

letzt werden. WÃ¼rden die aufzufÃ¼hrenden Compositionen und

die Stunde des Gottesdienstes einige Tage vorher bekannt ge-

macht, so wÃ¼rden viele Kunstfreunde Ã¶fter Veranlassung finden

in den Dom zu gehen, als bisher; auch wÃ¼rde die Ã¤ussere

WÃ¼rde der kirchlichen Feier nicht dadurch beeintrÃ¤chtigt wer-

den, dass gelegentlich einige Â«Kelzera dem Hochami beiwohnen.

Wer in den Dom gehl, um eine Composilion von Palestrina zu

hÃ¶ren, bringt schon viel mehr heiligen Ernst mit als das Reise-

publikum mit dem rothen Reisehandbuch unter dem Arme.

MÃ¼ssige Gaffer lassen sich durch Palestrina eher abschrecken

als anlocken.

Ein anderer Grund, wesshalb der Domchor noch so sehr

wenig Einfluss auf die musikalischen VerhÃ¤ltnisse gewonnen

hat, liegt in der isolirten Stellung, die derselbe bisher einge-

nommen hat. Der Domchor hat eine doppelle Aufgabe; er ge-

hÃ¶rt der Kirche an, und der Kunst. Die Verpflichtungen gegen

jene schliessen die Verpflichtungen gegen die lelzlere nicht

aus; diese sind aber auch nicht vollstÃ¤ndig erfÃ¼lll, wenn den

Verpflichtungen gegen die Kirche genÃ¼gt isl. Eine Kirchen-

musik , welche die slrengslen Anforderungen der Kunst nicht

erfÃ¼lll, ist der Kirche nicht wÃ¼rdig, aber ebenso gewiss ist es,

dass ein Kirchenchor, der zu dem musikalischen Leben nicht

in Beziehung tritt, seine Aufgabe nicht erfÃ¼llt, denn erst da-

durch, dass er zu dem Leben in Beziehung tritt, erprobt er

seine KrÃ¤fte, und das kann auf seine Leistungen selbst nur eine

gÃ¼nstige RÃ¼ckwirkung haben. Ich bin der Ansicht, dass der

KÃ¶lner Domchor von Zeit zu Zeit AuffÃ¼hrungen auf neutralem

Boden, mit anderen Worten. Concerle veranstalten sollte, ein-

mal weil er seine Leistungen dann unier den Einfluss der Ã¶ffent-

lichen Kritik stellte, wÃ¤hrend mau AuffÃ¼hrungen in der Kirche

nicht gern krilisirl, weil jedes Worl des Tadels als Blasphemie

und jedes Worl des Lobes ebenso als Ã¼belangebrachle Reclame,

wenigstens von der urtheilslosen grossen Menge, gekennzeich-

net wird, auch wenn die Kritik von den ehrlichslen Absichten

diclirt isl. Dann aber isl noch das sehr zu berÃ¼cksichtigen,

dass manche Compositionen, deren AuffÃ¼hrung fÃ¼r die SÃ¤nger

sowohl als die ZuhÃ¶rer von der grÃ¶ssten Wichtigkeit wÃ¤re, in

Concerlen BerÃ¼cksichtigung finden kÃ¶nnen, wÃ¤hrend dieselben

bei der kirchlichen Feier oft aus Ã¤usseren GrÃ¼nden ausgeschlos-

sen bleiben mÃ¼ssen. Beispielsweise erwÃ¤hne ich nur die La-

mentationen und das Stabat mater von Palestrina. Der Boden

fÃ¼c solche Concerle ist in KÃ¶ln nicht ungÃ¼nstig; es kommt nur

darauf an, dass man mit Vorsicht und Umsicht dabei zu Werke

geht und manche kleine RÃ¼cksichten auf gegebene VerbÃ¤ltnisse,

die der Sache sehr fÃ¶rderlich sein kÃ¶nnen, nicht ausser Acht

lÃ¤sst. Dass die geistliche BehÃ¶rde solchen Concerten Hinder-

nisse in den Weg legen wÃ¼rde, ist nicht wohl anzunehmen.

Es kommt nur darauf an, wie diese Frage am zweckmÃ¤ssigsten

angegriffen wird. NÃ¤here Andeutungen zu machen ist hier

nicht der Plalz; es war meine Absicht nur, diese Frage anzu-

regen, und es sollte mich sehr freuen, wenn dieselbe in geeig-

neter Weise ihre LÃ¶sung fÃ¤nde.

KÃ¶ln. U.

Concertbericht aus MÃ¼nchen.

(Schlau.)

IV.

Nachdem wir die jÃ¼ngsten Ereignisse des hiesigen Musik-

lebens in drei Gruppen: Orcbeslermusik, Chorgesang und

Kammermusik, kennen gelernt haben, haben wir noch einige

Worte den Einzel- und Virtuosen-Concerten der jÃ¼ngstver-

gangenen Saison zu widmen. AnknÃ¼pfend daran, dass wir so-

eben Gelegenheit hatten, auf einen Mangel an der hiesigeÂ«

kgl. Musikschule aufmerksam zu machen, erwÃ¤hnen wir passend

gleich hier ein von ihr gegebenes Concert, ohne jedoch auf

dessen Inhalt nÃ¤her einzugeben, da wir SchÃ¼ler-Leistungen,

die sich selbst als solche ankÃ¼ndigen, nicht zu kritisiren ge-

denken, wollen wir vielmehr versuchen, in RÃ¼ckerinnerung an

die PrÃ¼fungsconcerte des vergangenen Schuljahres 1868/69

deren Leistungen im Allgemeinen zu cbarakterisiren. Dieses

Inslilul hat entschieden durch BÃ¼low's Scheiden von hier

ausserordentlich viel verloren; denn in seiner Leitung dessel-



182

Nr. 23.

ben und in der Heranbildung tÃ¼chtiger Ciavierspieler lag fÃ¼r

uns sein einziges und Hauptverdienst wÃ¤hrend seiner hiesigen

Anwesenheit. Er wusste besonders durch seine eigene gedie-

gene KÃ¼nstlerschan auf dem Pianoforte mehr und minder talen-

llrte SchÃ¼ler an sich zu ziehen und zu den gediegensten

Leistungen emporzuheben. Dies kÃ¶nnen wir leider nicht in glei-

chem Maasse von seinen jetzigen Nachfolgern im Clavierunter^

richte, insonderheit nicht von Herrn BÃ¤rmann behaupten,

dessen SchÃ¼ler hauptsÃ¤chlich an einem erschreckenden Hangel

an Auffassung leiden. Was aber die Uebertragung der Direc-

lion an ein Triascollegium, soviel wir wissen die Herren WÃ¼ll-

ner, Rheinberger und Peter Cornelius, betrifft, so nehmen wir

keinen Augenblick Anstand, diese Maassregel als eine hÃ¶chst

unglÃ¼ckliche und verfehlte zu bezeichnen, welche schlimme

FrÃ¼chte tragen wird; denn eine solche Anstalt bedarf Einer

krÃ¤ftigen Hand zur Oberleitung und vertrÃ¤gt hiezu durchaus

Dicht drei so verschiedene Elemente, von denen die beiden

ersten, mit gediegener musikalischer Bildung und Richtung vor-

gehend, mit letzterem, als Lehrer der Rhetorik und Musik-

geschichte hieber berufen, ohne bisher hierin Erfolge aufwei-

seo zu kÃ¶nnen, in der That aber als ein HauptanbÃ¤nger Liszt's

und Waguer's wirksam, bÃ¤uBge Gelegenheit zu Conflicten fin-

den werden. Hoffentlich wird diesem MissverhÃ¤ltniss bald ein

Ende gemacht. Die BemÃ¼hungen der Herren Abel und BrÃ¼ckner

um den Violinunlerricbt kÃ¶nnen wir als vom schÃ¶nsten Erfolge

gekrÃ¶nt bezeichnen ; jeder von ihnen zÃ¤hlt einige sehr vielver-

sprechende SchÃ¼ler, was uns bei Herrn Concertmeister Abel

um so freudiger Ã¼berraschte, da seine eigenen Leistungen bei

mehrmaligem frÃ¼heren Auftreten durchaus keinen gÃ¼nstigen

Eindruck binterliessen.

Auch die Leistungen auf anderen Instrumenten sind durch-

schnittlich sehr befriedigend. Was aber die Erfolge im Solo-

gesang betrifft, to kann darÃ¼ber ein Unheil noch nicht gefÃ¤llt

werden: denn nur Herr Key liess einige seiner SchÃ¼ler und

SchÃ¼lerinnen, deren Ausbildung, mit Ausnahme eines einzigen

grÃ¶sslentheils anderwÃ¤rts gebildeten, des Tenoristen Herrn

Hesselharh, noch gar nicht weit gediehen war, auftreten,

wÃ¤hrend Herr Dr. HÃ¤rtinger, welcher wegen seiner etwas lang-

wierigen, jedenfalls aber grÃ¼ndlichen Methode, die heutzutage

leider den meisten SÃ¤ngern und SÃ¤ngerinnen fremd ist, viel-

fachen Angriffen ausgesetzt ist, dies in weiser ZurÃ¼ckhaltung

noch unterliess. Eine frÃ¼here Gesangslehrerin, Frau Richter,

verabschiedete sich bei uns zugleich mit ihrem Sohn, dem be-

kannten Wagner'schen und Hofkapellmeister, was wegen vÃ¶lli-

ger Resullatlosigkeit ihres Unterrichts nicht im Mindesten zu

bedauern ist. Die vollste Anerkennung muss hinwiederum, wie

oben schon bemerkt, Herrn Hofkapellmeisler WÃ¼llner fÃ¼r die

Bildung und Vervollkommnung der Chorgesangsschule gezollt

werden, deren Leistungen verhÃ¤ltnissmÃ¤ssig denen der kÃ¶nigl.

Hofkapelle an die Seile gestellt werden dÃ¼rfen. Dessgleichen

hÃ¶rten wir einige sehr gelungene Composilionen, hervorge-

gangen aus der Schule des Herrn Professor Rheinberger. WÃ¼rde

daher den einzelnen aufgezeigten MÃ¤ngeln geeignet abgeholfen,

so kÃ¶nnten wir den Stand unserer Musikschule einen recht

gÃ¼nstigen nennen.

Von dieser kleinen Abweichung zu unserm eigentlichen

Thema zurÃ¼ckkehrend, erwÃ¤hnen wir zunÃ¤chst zwei Concerte

mit sehr gemischtem Programm, das eine gegeben von unserm

Harfenvirtuosen Tombo, das andere zu einem wohlthÃ¤ligen

Zwecke von einer Anzahl hiesiger KÃ¼nstler und KÃ¼nstlerinnen.

Besondere BerÃ¼hmung aus beiden Concerlen verdienen: zu-

nÃ¤chst der Vertrag der Frau Die z von zwei Liedern von Schu-

bert und drei Kinderliedern von Franz Lachner und Taubert, die

nicht schÃ¶ner gehÃ¶rt werden kÃ¶nnen, dann die anerkannt vor-

zÃ¼glichen Leistungen des Herrn Tombo selbst, sowie die Pro-

duction eines jungen Cello-Talentes Herrn Fr. Fischer, der

allerdings durch Hrn. Ben na t, einen unbestrittenen Meister auf

diesem Instrumente, noch Ã¼bertreffen wurde, schliesslich das

ausgezeichnete, vollendete Spiel einiger ConcerlstÃ¼rke durch

Herrn Scholz, Clavierlehrer an unserer Musikschule. Im

Ganzen boten jedoch beide Concerte zu wenig gediegene Mu-

sik, um lange dabei stehen zu bleiben, und was sie allenfalls

davon brachten, konnte unter dem vielen modernen Salon-

geklingel keinen rechten Halt finden. Sang ja der â�� wir wol-

len dahingestellt sein lassen, ob mit Recht oder mit Unrecht â��

sogenannte Â»TenorfÃ¼rslÂ« Herr Nachbaur gar Reichardt's Lied :

Â»Ich kenn ein AugeÂ« etc. l l Zum SchlÃ¼sse verzeichnen wir mit

VergnÃ¼gen noch ein Concert, welches uns gleich am Anfang

der Saison durch Rubinstein bereitet wurde und nur Cte-

viervortrÃ¤ge von ihm ohne weitere Begleitung in hinreichend

bekannter AusfÃ¼hrung brachte.

Nachtrag.')

Der Versuch, durch Heranziehung der obersten Chorgesang-

klasse der k. Musikschule auch kleinere Chorsachen auf

die Concert-Programme zu bringen (was bisher niemals mÃ¶g-

lich war, da man nur den Thealerchor gegen hohes Honorar

zur VerfÃ¼gung halte), ist vollstÃ¤ndig geglÃ¼ckt. Der kleine aber

sehr musikalische Chor (etwa 60â��70 Stimmen] sang sehr gut.

Die Concerte der Vocalkapelle finden eine immer stei-

gende Theilnahme und so hallen auch das dritte und vierte

einen sehr grossen Erfolg. Ein wirkliches MeisterstÃ¼ck in der

AusfÃ¼hrung waren die beiden Motetten von J. C. und }. S.

Bach; besonders des Letzteren Â»Singet dem Herrnâ�¢, deren

ausserordentliche Schwierigkeil Sie kennen , wurde mit Leich-

tigkeit bewÃ¤ltigt. Als besonders gelungene Nummern wÃ¤ren

ausserdem noch hervor zu heben: das Crvcifiims von Lotli,

Lieder von PrÃ¤torius, das prÃ¤chtige Madrigal Â»LiebeswonneÂ«

von Luca Marenzio, Tu es Petrut von Scarlatti, sowie das drei-

chÃ¶rige Stabat maier von Palestrina, welches gegenÃ¼ber dem

bekannten zweichÃ¶rigen fast ganz unbekannt ist, aber an Werlh

ihm mindestens nicht nachsteht.

Von der k. Musikschule sind besonders auch noch die

Leistungen der Clavierklasse unter BÃ¤rmann hervor zu heben,

der ein vortrefflicher Lehrer ist und hier um so mehr genannt

werden muss, weil er in dem grÃ¶sseren Berichte, welchen Sie

vor einiger Zeit brachten, ganz Ã¼bergangen worden ist, so dass

es fÃ¼r Unkundige leicht den Anschein gewinnen kÃ¶nnte, als

solle der andere Lehrer Scholz in diesem Fache gewisser-

maassen als BÃ¼low's Nachfolger hingestellt werden, da er doch

bei aller TÃ¼chtigkeit, die ich gern anerkenne, weder als Spieler

noch als Lehrer BÃ¤rmann gleichkommt.

Sehr reichhaltig war die Musik der Charwoche in der

Allerheiligen-Hofkapelle. Unter den circa 30 SÃ¤tzen waren

allein 9 von Palestrina und 10 von seinen Zeitgenossen. Von

neueren Composilionen hÃ¶rten wir u. a. ein grosses doppel-

chÃ¶riges Miserere von WÃ¼llner (in der Form etwa gehallen

wie das grosse Leo'sche Miterere), welches eine Glanzleistung

des Chores war und eine grosse Wirkung machte. Es ist noch

nicht gedruckt, wird aber, wenn ich recht unlerricblet bin,

demnÃ¤chst bei Cranz in Bremen erscheinen.

Von unserer Oper will ich weiter nichts erwÃ¤hnen, als im

April eine sehr gute AuffÃ¼hrung des Gluck'schen Orpheus (mit

FrÃ¤ulein Wilhelmine Riller in der Hauptrolle), die einen durch-

schlagenden Erfolg hatte.

â�¢| Um den eingehenden Bericht Ã�ber diese musikalisch wich-

tige Stadt mÃ¶glichst vollstÃ¤ndig erscheinen zu lassen, fÃ¼gen wir hier

noch Einiges von dem bei, was uns von anderer Seite zugegangen

ist. lieber die Munchener Wagner-Oper steht das NOIbige und l n-

nOIbige in allen Zeitungen, wir Iheilen hier daher vorzugsweise das

mit. was nicht Ã¼berall steht und bei Lichte besehen fÃ¼r musika-

lische Cultur doch wohl das Wichtigere sein durfte. D. ftt-i
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Auf die Oper wird aller Orlen die HauplthÃ¤tigLeit und das

meiste Geld verwand!; aus besonderen und bekannten GrÃ¼n-

den ist dies in MÃ¼nchen noch mehr der Fall, als anderswo.

Unsere Instrumentalmusik ist durch Lachner treulich in Schwung

gebracht und in der Vocalkap,j|le unter WÃ¼llner's Leitung ist

dem etwas EbenbÃ¼rtiges auf gesanglichem Gebiete zur Seile

getreten. So haben und pflegen wir: die Oper, die Symphonie,

den Kirchenchor, das wellliche Lied in ein- oder mehrstim-

miger Gestalt aus alter oder neuer Zeit, und selbstverstÃ¤ndlich

auch alle Arien instrumentaler Kammermusik. Nur Eins fehlt:

das grosse Chorwerk, das Oralori u m. Es existirt hier aller-

dings ein Oratorienverein, aber dieser befindet sich jetzt in

einem Zustande, dass er garnichl in Betracht kommen kann;

er leistet GeringÂ«res als der Singverein irgend einer kleinen

SUdt in Rheinland oder Westfalen, und seine AuffÃ¼hrungen

geben von HÃ¤ndel'Â« Kunst nicht einmal annÃ¤hernd einen Be-

griff. Leider hat auch Lacbner das Oratorium nicht nach Ge-

bÃ¼hr gepfltegl, was zum Theil in seiner Richtung, zum Theil

auch in den UmstÃ¤nden gelegen haben mag. Lange Jahre waren

die ChorkrÃ¤fte hier kaum nennenswerth. Lachner fÃ¼hrte die

Oratorien (alle Jahr etwa eins) mit dem Theaterchor auf, der

als solcher recht gul, doch nicht fÃ¼r das Oratorium passend

und ausreichend war. So ist denn im Publikum gegen dies

gante Genre, welches hier Niemand aus eignem AnhÃ¶ren

kennen lernen kann, ein Vorurlheil grossgezogen und daher

kommt es, dass ein neuer Hokuspokus von Wagner zur Zeit

eine ganz andere Anziehung bewÃ¤hrt, als das besle und un-

vergÃ¤nglichste Oratorium. Das sind trÃ¼be Aussichten; nach

meiner Ansicht lÃ¤ssl sich ihnen aber eine erfreuliche zur Seile

stellen. Durch die aufblÃ¼hende Vocalkapelle und durch den

nach und nach in der Musikschule herangezogenen Chor wird

man hier bald die Mittel beisammen erhallen, um Ã¼berhaupt

einen Oralorienchor besetzen zu kÃ¶nnen. Beide, Vocalkapelle

und die obere Klasse der ChorsÃ¤nger der Musikschule, kÃ¶nnen

doch sehr gul zusammen gehen; und weil auch hinsichtlich

der Direclion jetzt Frieden und einheitliche Leitung erzielt ist,

so dass derselbe Dirigent (Franz WÃ¼llner) Vocalkapelle, Chor

der Musikschule und Inslrumenlalkapelle leitet, so scheint auch

fÃ¼r den instrumentalen Theil der Oratorien die siele Mitwir-

kung der Kapelle gesichert. Einstweilen betrachtet die Instru-

menlalkapelle freilich das Oratorium mit denselben Augen, wie

das Publikum ; doch dies zu Ã¤ndern ist Sache des Leiters unter

Benutzung gÃ¼nstiger UmstÃ¤nde. Dass solche UmstÃ¤nde nicht

eintreten kÃ¶nnten, wird niemand behaupten, und kommen sie

einmal, so erinnert der jetzige Intendant Frhr. v. Perfall sich

wohl, dass das Oratorium das erste war, dem er seinen musi-

kalischen Eifer zuwandte; er erinnert sich vielleicht dessen

um so mehr, je deutlicher ihm in seiner jetzigen ThÃ¤ligkeil

werden muss, dass mit HÃ¼lfe eines Operntheaters allein die

Pflege der Tonkunst nimmer zu einem gedeihlichen Ende zu

fÃ¼hren ist. â�� Aus diesen und anderen GrÃ¼nden hege ich einige

Hoffnung fÃ¼r die Zukunft des Oratoriums hier in MÃ¼nchen.

Um diese Bemerkungen mit einer Personalnachricht zu be-

schliessen, fÃ¼ge ich bei, dass die interimistische Stellung des

Hofkapellmeisters WÃ¼llner an der k. Oper jetzt eine definitive

geworden ist.

Berichte. Nachrichten und Bemerkungen.

* Leipzig. (Oper.) â��ff- Frtul. Therese Schneider hat

unsere BÃ¼hne verlassen und sich alsMcdea in Cherubini's Oper ver-

abschiedet Musiker und Musikfreunde haben allen Grund Kraulein

Schneider fÃ¼r die vorzÃ¼gliche AusfÃ¼hrung dieser Partie, welche sie

hier geschaffen, ihren wÃ¤rmsten Dank nachzurufen. Herr Hl 11 vom

Hoftheater zu Schwerin pastirle mit grossem Erfolg als Jacob in Me-

hul's Oper und als JÃ¤ger in Kreutzer's Â»Nachtlager von GranadaÂ«.

Hatten wir frÃ¼her bereits Gelegenheit, die ausgezeichneten Leistungen

dieses Kunstlers im Concerlsaal zu wÃ¼rdigen, so erfreute sein Gast-

spiel uns besonders desshalb, weil es Gelegenheil gab, von der BÃ¼hne

herab w.eder einmal wirklich kunslgemassen Gesang zu hÃ¶ren der

noch durch vortreffliches Spiel und dr.matisches Leben im Vorlr.g

un erstiilzt wurde. Die HoffnÂ»^, H.rrr, Hill dauernd an u n er!

Buhne gefesselt zu sehen, sollte sich leider nich. erfÃ¼lleÂ». Eine unbe-

deutende bauliche Reparatur, die eine ze.lweise Schliessung des

Theolers zur folge hatte, hat leider zum RÃ¼cktritt Laube's gefÃ¼hrt

Der Nachfolger ist noch nicht ernannt, da Kapellmeister Schmidt

von der Concurrenz zurÃ¼ckgetreten und der Regisseur Seidel vom

Sladlverordneten-Collegmm nicht bestÃ¤tigt worden ist. Viele tUch-

R'Sf8hU.S| 81 nV<laranterNaaien V0n Â«ulcm kÃ¼nstlerischen

Huf, haben sich zur Uebernahme der Direction gemeldet.

* I|ulfbr'>ek. Die AuffÃ¼hrung von Handel'Â» Pastorale .Acis

und Galalea. am i. Mai Ã¼bertraf die kÃ¼hnsten Erwartungen. Die

!mÂ«?' '" ?K T 6 u"err ^dinand Bohlig, erster Tenorist

an Hofopernthealer m Schwerin, ein in jeder Beziehung vollendeter

Singer mit fÃ¼r Innsbruck wirklich phÃ¤nomenalen Stimmmitteln, a"

G,\l'JÂ»aÃ¼Â« ,*?, t1-', i""9"8 mit Recht ^'gefeierte SÃ¤ngerin , als

uâ�¢ n HerrA,101* y.'LQngerm"seinernvollen' besonderÂ» krÃ¤f-

15 ? h w ' po|yPh<"Â», auch unser bekannter Tenorist Herr

Adolph Wagner als DÃ¤mon ernteten in verdienstlicher Weise lau-

reTehÂ« nT u ,l'gen Beifa"' AUCh die Leistu"8Â«n de, durch zahl-

reiche Dilettanten versWrkten Chores und unseres wackern Orche-

sters blieben m keiner Weine hinter denen der Herren Solisten

zurÃ¼ck. Vielseitig wurde der Wunsch laut, dieses Meisterwerk Han-

del s in eben so wÃ¼rdiger Weise noch einmal zu hÃ¶ren und wir sind

m der erfreulichen Lage mittheilen zu kÃ¶nnen, dass es Herrn Kapell-

meister Nag,Her, dessen BemÃ¼hen wir Ã¼berhaupt den erhabenen

Kunstgenus, zu danken haben, gelungen ist, Herrn Bohlig fÃ¼r eine

zweite AuffÃ¼hrung des Werkes, welche nÃ¤chsten Donnerstag statt-

finden wird, zu gewinnen. Gewiss wird das kunstsinnige Publikum

diei gebotene Gelegenheit, ein classisches Werk zweimal zu hÃ¶ren

mitrreude begrussen, zumal da gerade das wiederholte AnhÃ¶ren

echt musikalischer Kunstwerke das tiefere VerstÃ¤ndniss derselben

ermÃ¶glicht. .Acis und Galatea. wird demnach am 9. d. Mls noch

einmal aufgefÃ¼hrt werden, und zwar zum Vorlheile des Musikver-

ems-kapellmeisters Herrn M. Nagiller, als einigen Ersatz fÃ¼r seine

grossen Auslagen, die er jahrlich fÃ¼r den Verein macht, indem zwei

Musikvereinslehrer grOsstentheils von ihm besoldet werden.

(Bote fÃ¼r Tirol und Vorarlberg vom Â«. Juni.)

* Kopenhagen. Der Componist der Musik zum bekannten dÃ¤-

nischen Liede: . Den tnppre Landsoldat, (welches in den deut-

schen HerzogtÃ¼mern dem Â»Schleswig Holstein meerumschlungen,

entgegen trat und eine prasse politische Bedeutung erhielt zuletzt

aber den Deutschen ein Gegenstand des SpottÂ«Â» wurde), Johan Ã�le

Emil HÃ¶rne m a n. ist am IÂ«. Mai, Â«4 Jahre alt. gestorben. Er

wurde m seinem 18. Jahre als Pianofortelehrer am kÃ¶nialichen

l heater angestellt, welche Stellung er <gti verliess, um das unter

der Hrma Horneman & Enlev bekannte Musikalien- GeschÃ¤ft zu

grÃ¼nden. AIÂ» Componisl bat er eine nicht geringe Thatigkeil ent-

wickelt, namentlich in patriotischen Sachen, sowie auch als Roman-

zen-Componist. Auch componirte der Verstorbene viele TÃ¤nze und

UebungsstÃ¼cke fÃ¼r AnfÃ¤nger im Fortepianospiel.

# Hamburg. Die Vorstellungen des Stadttheaters schlÃ¶ssen am

8T Mai. folgendes Ist eine Debersicht der musikalischen StÃ¼cke so-

wie der gastirenden fremden KÃ¼nstler. In der OpÂ«r gastirten ausser

rrl. Gcistinger, durch deren Erscheinen das Wiederaufleben der ab-

gestandenen Offenbach-Posse im Stadttheater verschuldet ward

Frl. TieljenÂ», Frau v. Voggenbuber und um nur die bekanntesten

Namen zu nennen: Herr Ferenczy und Herr Niemann. Neueinstu-

dirl empfingen wir von Opern : Â»Lohengrin., Joseph in Aeeypten.

Â»Oberon., .Tannhauser., .Fidelio., Mozart's Hauptwerke, Weber's

Â»FreischÃ¼tz., Meyerbeer's Â»Hugenotten., Â»Prophet., Â»RoberU .Afri-

kanerin, und Â»Dinorah.. Daneben von Rossini den Â»Teil, und .Bar-

bierÂ», von Halevy .Die JÃ¼din., von Lortzing -Undine. und .Czar und

^immermann., von Auber Â»Fra Dlavolo., von Bellini Â»Norma. Â»Nacht-

wandlerin., von Gounod den Â»FausU, von Boieldieu Â»Die welise

jÃ¼n.!!/' AÂ°dereS-â��,Zum ersten Mal ward Â«"Â«eben: 'Der liegende

Honender, von R. Wagner, von Auber: .Der erste Tag des GlÃ¼cks,

von Gounod : .Romeo und Julie.. Als eine Neuigkeit kann auch die

Darstellung der Sophokleischen .Anligone. mit Mendelssohn's Musik

gellen, die bei dem Gastspiel der bekannten Schauspielerin Clara

Ziegler gegeben wurde. Ueber die kÃ¼nstlerischen Leistungen un-

seres stÃ¤dtischen Operntheaters wollen wir hier kein Wort verlieren
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ANZEIGER.

Neue Musikalien.

Verlag von B reit kÃ¶pf und HÃ¤rtel in Leipzig.

Bach, J. 8., 371 vierstimmige Choralges&ngÂ«. Vierte Auflage.

Quer-Octav. tirÃ¤n ratlonnlrl. i Thlr.

Beethoven, L. T., Sonaten fUr Pianoforte und Violine. Arraog. fÃ¼r

Pfte. und Violoncell von Frledr. GrUtzmacber. Nr. 8. Adur.

Op. Â»0. Nr. t. t Thlr. S Ngr.

Brennang, Ferd., Op. 6. Sechs Lieder fÃ¼r Alt mit Begleitung deÂ»

Pianoforte. IS Ngr.

Nr. 4 Nun ist der Tag geschieden.

Nun hah ich Â«He Seligkeit.

Sehnntcht Â«ach Huhr Fliess' hinab, mein stilles Leben.

Nr.

Nr. S

Nr. *

Nr. B

Nr. Â«

Gedankenlust. Und ich kann dein gedenken.

Als blinkte ein Stern durch wolkige Nacht.

Ihr liebten Sterne habt gebracht.

DeprOHse, A., Op 80. Die Salbung David's. Oratorium in 8 Tbei-

k-ii, fÃ¼r Chor, Soli und Orchester. Chcirslimmen 4 Thlr. 45 Ngr.

Fissot, II., Op. 40. Arabesques pour Piano en S Livres.

4* Liv. Preambule. Fragment Ã�ymphonique. Lied. 90 Ngr.

Se Liv. Allegro Sostenulo. Nocturne. Quasimodo pape des fous.

Â»5 Ngr.

GÃ¶tz, H., Op. 6 Quartett fÃ¼r Pianoforle, Violine, Viola u. Violon-

cell. B dar. 3 Thlr. 40 Ngr.

Kirchner, Th., Op. 4. Vier Lieder fiir eine Singstimme mit Be-

gleitung des Pianoforte. Neue Ausgabe. 80 Ngr.

Nr. 4. leb muss hinaus.

Nr. i. Im Hosenbuscb die Liebe schlief.

Nr. 3. TÃ¤uschung Ich glaubte, die Schwalbe trÃ¤umte schon.

Nr. l. Die LÃ¼fte regen die FlÃ¼gel.

Mendelssohn Barthold v, Felix, OuvertÃ¼ren (Nr. 4â��7) Arrang.

fÃ¼r das Pianoforte zu * HÃ¤nden. Hochformat. Bulb r<irtann. 3 Thlr.

^^â�� Op. 24. OuvertÃ¼re zu Shakespeare's Sommernachtstraum.

Arrang. fÃ¼r das Pianoforle zu 4 Hunden. Hochformat. 4 Thlr.

Mozart, W. A., OuvertÃ¼ren fÃ¼r das Pianoforle zu l HÃ¤nden.

Nr. g. Der Schauspieldirector. 40 Ngr.

Nr. 9. II Re pastore. 7Â» .VT.

OuvertÃ¼ren (Nr. 4â��9) fÃ¼r das Pianoforte zu * HÃ¤nden. Hoch-

formal. Holh carUnnlrt. 4 Thlr. 45 Ngr.

Bheinberger, J.. Op. 5. 3 kleine ConcertatÃ¼cke fÃ¼r das Piano-

forte. Einzel-Ausgabe.

.Nr. 4. Die Jagd. Impromptu. ?i Ngr.

Nr. S. Toccatina. 7| Ngr.

Nr. a. Fuge. 40 Ngr.

Schumann, K., Am Camin. TrÃ¤umerei, aus den Kinderscenen

Op. 45. Arrang. fÃ¼r Oboe mit Begleitung von Pianoforte oder

Streichquartett voo E. L und.

Ausgabe mit Hianuforte 7f Ngr.

Ausgabe mit Streichquartett 40 Ngr.

Op. 24. Liederkreis %mi H. Heine fÃ¼r eine Siogstimme und

Pianoforte. Ausgabe fÃ¼r eine tiefere Stimme. 4 Thlr.

Wagner, Richard, Das Liebesmahl der Apostel. Eine biblische

Scene fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen und grosses Orchester. Partitur. Neue

Ausgabe, t Thlr.

Dasselbe. Clav.-Ausz. mit Text. Neue Ausgabe. 4 Thlr. 10 Ngr.

Weber, C. H. T., Perpetuum mobile, aus der ersten grossen So-

nate fÃ¼r Pianoforte Op. 14. 41 Ngr.

In das Prager Gonservatorium der Musik,

beziehungsweise in seine Fachabtheilnngen fÃ¼r die Instrumente:

Violine, Violence II, Coitraban, Harfe, FlÃ¶te, Oboe, darin, lli-,

Fagott, HÃ¶rn, Trompete, FlÃ¤gelhora, Ventil- und Zugposaune

findet mit Schluss des diesjÃ¤hrigen H. Schulseme-

iteri dlÂ« statutengemÃ¤Ã� je in 8 Jahren erfolgende

neue Aufnahme mÃ¤nnlicher ZÃ¶glinge statt.

Die vollstÃ¤ndige Bildungszeit daselbst ist auf 6 Jahre bemessen

und wird in einer Unter- und Oberabtheilung von je S Jahresklassen

zurÃ¼ckgelegt. Die Lehrunterweisung, welche die InlÃ¤nder unent-

geltlich, die AuslÃ¤nder jedoch gegen ein Jahresscbulgeld von

(0 fl. â�¢<, W. erballen, erstreckt sich zuvorderst auf eines der hierge-

dachlen Instrumente als Hauptgegenstand und auf die eine all-

gemeine Bildung bedingenden LiterargegenslÃ¤nde, zugleich aber auch

noch auf die gesammte musikalische Theorie, die Ge-

icblchte der Musik, die Aestbetik, Metrik und die

franzosische Sprache.

Die ZÃ¶glinge der Oberabiheilung erballen obenher eine mÃ¶g-

lichst vollstÃ¤ndige Ausbildung im Orchester- und

Solospiel.

Die Aufnabmeerforilernisse sind:

1J Ein Alter zwischen 10 und 13 Jahren.

2) Ein gutes Musiktalent und womÃ¶glich Vorkenntnisse im Ele-

mentar-Gesange.

3j Der Kachweis aber den mit entern Erfolge zurÃ¼ckgelegten Un-

terricht der IV. Haaptschulkjasse.

4) DaÂ« Vorhandensein einer hinreichenden BÃ¤rgschaft fÃ¼r die

Snbsistenz wahrend der Unterrichtszeit.

Doch kann bei besonderen Musikvorkenntnissen und ausge-

sprochenem Musiktalente von einem oder dem Ã¤ndern der sub 4.1.1.

ebenberegten Aufnahmebedingungen Umgang genommen werden;

ja es erscheint sogar die sofortige ausnahmsweise Auf-

nahme her vorragender Talente von entsprechender

Qualification In die Oberabtheilung als zulÃ¤ssig.

Die allenfallsipen bezÃ¼glichen Gesuche, mstruirt mit den vor-

gedachten Erfordernissen und beigeschlossenem Tauf- und Im-

pfungsscheine, find lÃ¤ngstens liis zum 15. Juli L J. an das 'Direclorat

da PrÃ¤ger Conservatoriums der MusikÂ» zu richten. Etwaige nÃ¤here,

die fragliche Aufnahme oder die Einrichtung der Anstalt selbst be-

treflende Erkundigungen kÃ¶nnen mundlich oder mittelst frankster

Briefe bei dem gefertigten Institutsdirector eingeholt werden.

Im Auftrage

der Dircclion des Vereins zur BefÃ¶rderung der Tnnkiinsl in BÃ¶hmen:

Prag im Monat Mai 4870.

[<"] Jos. KrejÃ¶i,

Director.

[98} In unterzeichneter VerlagHh.indlunK ist erschienen

FÃ¼r alle Kunst- und Musikfreunde, wie Verehrer des

unsterblichen Tonmeisters

tMtt

ein prachtvolles Kunst-Gedenkblatt*

zu dessen bevorstehendem 100jÃ¤hrigen Geburtstage; nach

einem Entwurf von P. Deckers, gezeichnet und lithopraphirt von

M Ulfiers , in Aquarellfarben gesetzt von Professor Caspar

Scheuren; Farbendruck der artistischen Anstalt von C. Wet-

landt & Co. in DÃ¼sseldorf.

PapiergrÃ¶sse Z93/4" hoch und Ji3//' breit rbein.

^ttis W*- 2.

In der Mitte des Gedenkhlaltes befindet sich das in Kreide treff-

lich ausgefÃ¼hrte Portrait des erhabenen Mngikdlchterg den-

selben componirend darstellend umgeben von allego-

rischen Figuren und bildlicher Bezeichnung seiner hervorragendsten

SchÃ¶pfungen.

In RÃ¼cksicht auf die hohe Bestimmung des Kunstgedenkblattes

ist dasselbe in allen Einzelnheiten mit kÃ¼nstlerischer Meisterschaft

ausgefÃ¼hrt, um einen Ehrenplatz zu finden in jedem Salon oder

Zimmer, wo der Musik gehuldigt und der grosse Meister verehrt

wird, und dÃ¼rfte dasselbe wohl in der gesammteo Kunst- und gpe-

ciell in der Musikwelt eine freudige Aufnahme finden.].

Ferner erschien in demselben Verlag das

Portrait â��Ludwig van Beethoven"

mit Facsimile auf chinesischem Papier, gezeichnet von

H. l Iffrrs.

PapiergrÃ¶sse 213//' hoch und 47" breit rhein.

Wctis Â§Â«t. 20.

zu beziehen durch alle Buch-, Kunst- und Musikalienhandlungen,

sowie direct von

C. F. Calow's Kunslverlagsbandlung

Coln a/Rhein.

Verantwortlicher Redakteur: Wilhelm Werner in Leipzig.

Verleger: J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur. â�� Druck von Breitkopf und Hurte! in Leipzig.
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Ueber harmonische AusfÃ¼llung Ã¤lterer Ciavier-

Musik, hauptsÃ¤chlich bei Ph. Em. Bach.

Von Dr. E. F. Baumgart.

Es ist bekanntlich eine in neuerer Zeit oft wiederholte

Klage, d,iss die Ciavier-Werke des vorigen Jahrhunderts,

etwa in der Zeit zwischen Seb. Bach und der Haydn-

Mozarl'schen Periode, durch ihre harmonische Leere gar

zu nÃ¼chtern klingen,'als dass man selbst an zugestan-

denen melodischen Reizen ein vollkommenes Wohlgefallen

finden kÃ¶nne. Die Mehrzahl derer, welche sich Ã¼berhaupt

noch fÃ¼r jene Werke interessiren, scheint jetzt der Mei-

nung zu sein, dieselben seien gar nicht so gemeint und

niemals so gespielt worden, wie wir sie in der Ueberlie-

ferung vor uns sehen ; die Componisten hÃ¤tten vielmehr

die nDthigen harmonischen Zuthalen jedem Spieler Ã¼ber-

lassen und bei der damals allgemein verbreiteten Kennt-

niss und Fertigkeit im Generalbassspielen auch ohne Be-

denken Ã¼berlassen kÃ¶nnen, darum das SelbstverstÃ¤ndliche

nicht erst hingeschrieben. Diese Ansicht hat ja auch be-

reits praktisch ihre Wirkung geÃ¤usserl, â�� Idr Ein. Bach

besonders in der Bearbeitung einer Anzahl seiner Sonaten

durch H. v. Bulow.

Als ich an die Redaction einer neuen, jetzt hoffentlich

bald abgeschlossenen Ausgabe von Em. Bacb's Â»Sonaten,

Rondo's u. s. w. fÃ¼r Kenner und LiebhaberÂ« ging, musste

mich die Frage natÃ¼rlich beschÃ¤ftigen. Allerdings war sie

durch den Zweck jener Ausgabe eigentlich von vornher-

ein entschieden; denn ich war und bin noch jetzt nicht

der Ansicht, dass das VerstÃ¤ndniss Ã¤lterer Ciaviermusik

sogleich beim Publikum uud dem zahlreichen Heere Cia-

vier spielender Dilettanten zu erwecken ist, sondern dass

sich ersldieFachmusikerin grÃ¶sseren Kreisen entschliessen

mÃ¼ssen, diese Werke zu sludiren, um zur Vermittlung

des weiteren VerstÃ¤ndnisses wirken zu kÃ¶nnen. Dass der

Eine und der Andere einmal ein besonders interessantes

StÃ¼ck Ã¶ffentlich oder privatim als AushÃ¤ngeschild seiner

classiscben Gelehrsamkeit braucht, auch wohl einmal

einen ganz aparten Virtuosen-Triumph damit feiert, hilft

nicht weit; gewÃ¶hnlich ist ein solches StÃ¼ck dann zu einer

Art â�¢â�¢i-iiiilf caracltristiquea. melamorphosirt, piquant ge-

macht, und nichts Wahrhaftes daraus gelernt. Man soll

vielmehr an einer hinlÃ¤nglichen Reibe verschiedenartiger

Werke GefÃ¼hls- und Ausdrucksweise der damaligen Zeit

in ihrer Besonderheit erfassen lernen und die geschicht-

liche Entwickelung der Kunst an lebendigen Beispielen

vorurtheilsfrei begreifen, den Eindruck derselben inner-

lich e r fahren, nicht blos sich in BÃ¼chern beschreiben

lassen. So nur erlangt man ein berechtigtes Urlheil, und

wenn es auch ein ungÃ¼nstiges wÃ¤re. FÃ¼r solche Zwecke

war und ist jene Bach-Sammlung zunÃ¤chst bestimmt, und

ich konnte bei denen, die ihr Beachtung schenken sollten,

die FÃ¤higkeit harmonischer AusfÃ¼llung, wenn sie nÃ¶thig

ist, doch wohl in ausreichendem Grade voraussetzen, bei

Manchem .uu Ende mehr Geschick, als mir selbst zu Ge-

bole gestanden hÃ¤tte.

Dennoch mussle ich mich wenigstens nach KrÃ¤ften un-

terrichten , o b denn das Verlangen nach solcher harmo-

nischer Ausstattung begrÃ¼ndet wÃ¤re. Ich gewann aus den

Werken selbst und anderen mir zugÃ¤nglichen Quellen die

Ueberzeugung, dass in der vorherrschenden Ansicht un-

serer Tage Wahres und Irriges durcheiiiandergemiscbt

sei, und dass die vermeintlichen Beweise fÃ¼r die Richlig-

keit derselben auf TÃ¤uschung beruhen, wenigstens durch

die glaubwÃ¼rdigste Tradition nicht gestutzt werden. â��

Indess ist es hier nicht meine Absicht, die ganze, ziem-

lich weit verzweigte Frage zu erÃ¶rtern; ich beschrÃ¤nke

mich auf Em. Bach und nehme aus dem Allgemeinen nur,

was zum VerslÃ¤ndniss dieses Speciellen nÃ¶lhig scheint.

Die ganze Besprechung aber knÃ¼pfe ich an das, was

C. H. Bitter in der Biographie Em. Bach's (Â»Carl Philipp

Emanuel Bach und Wilhelm Friedemann Bach und deren

BrÃ¼den. Berlin, 1868) gegen meine in der Vorrede zu der

erwÃ¤hnten Ausgabe aufgestellte und kurz begrÃ¼ndete An-

sicht geschrieben hat, weil in Bitter's Polemik wohl so

ziemlich Alles enthalten sein wird, was gewÃ¶hnlich zum

Beweise der gegentbeiligen Meinung dienen soll.

In der Vorrede (S. 4) habe ich ausgesprochen, dass

alle harmonische AusfÃ¼llung von mir absich'llich vermieden

sei, weil Bach, wo er â�� nach seiner Weise â�� massen-

haftes Accordwesen haben wolle, es hingeschrieben habe;

wo es nicht stehe, wolle er es auch nicht haben. Ich suche

diese Behauptung dort zu begrÃ¼nden durch Inhalt und

Charakter der Compositionen, durch die damalige Technik

des Clavierspiels und durch die Pflicht historischer Treue.

Bitter citirt diese Stelle nach ihrem hauptsÃ¤chlichen In-

halte und bekennt sich zur entgegengesetzten Ansicht. Die

Veranlassung zu seiner ErÃ¶rterung geben ihm zwar nicht

die Sonaten Â«fÃ¼r Kenner und Liebhaben, sondern eine viel

frÃ¼her (4760) erschienene Sammlung von Â»sechs Sonaten

fÃ¼rs Ciavier mit verÃ¤nderten ReprisenÂ«; doch ist dies fÃ¼r

die Sache selbst gleicbgillig. Er sagt (I, 7l u. ff.) : Â«Streng

aÂ«
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genommen halle Bacb in der Vorrede zu diesen Sonaten

folgenden Salz einfÃ¼gen sollen: Â»Â»Die harmonische

AusfÃ¼llung derjenigen Stellen, in denen die

Accorde nicht angegeben sind, die aber gleich-

wohl bei der einfachen AusfÃ¼hrung der ge-

schriebenen Noten zu leer klingen wÃ¼rden, ist

Sache des SpielersÂ«*. Er bat diesen Satz nicht auf-

genommen, weil er dessen Inhall offenbar fÃ¼r selbstver-

stÃ¤ndlich gehallen hau.

Den ersten Beweisgrund entnimmt Bitter aus dem Stile

der alten Contrapunktisten, aus deren Schule Km. Bach

hervorgegangen sei. Diese hÃ¤tten sich, wie Bitter meint,

mit der dÃ¼nnen und magern Begleitung, die man hier und

da in der Instrumentirung ihrer TonslUcke finde, keines-

wegs begnÃ¼gt, vielmehr Ã�berall eine sehr volle Harmonie

verlangt, welche nach der besonderen Sitte der Zeit

Â»durch die begleitenden Instrumente am CiavierÂ« oder

durch die Orgel geleistet worden sei. (Die Â»begleitenden

Instrumente a m CiavierÂ« sind offenbar nur ein undeutlicher

Ausdruck fÃ¼r: Â»durch das Ciavier als Begleilungsinslru-

menU.) â�� Der Grund beruht, wie ersichtlich ist, auf der

Vorausselzung, dass, was von der Instrumental- und der

mildem Orchester begleiteten Vocalmusik gilt, auch auf

Solo-Clavierwerke Anwendung finden mÃ¼sse. So wie im

Orchester das Ciavier als FÃ¼ll- and Begleilungsinstrument

regelmassig gebraucht wurde und die in den Partituren

nicht weiter nolirte Harmonie ergÃ¤nzte oder allein hinzu-

that, so seien auch Clavier-Solowerke durch harmonische

AusfÃ¼llung nach Ermessen des Spielers zu ergÃ¤nzen. Dass

der Schluss unsicher isl, wird wohl einleuchten. Zwei

verschiedene Musik-Galtungen kÃ¶nnen nicht mit sol-

cher Gewisshi'it gleichgesetzt werden. Es zeigt sich hier

schon die Verwechselung des Claviers als Orchester-

Instruments und als Haus- und Solo-Instruments; beides

sind nach meiner Ueherzeugung ganz verschiedene Diugc,

und die Verkennung dieses Unterschiedes hat, wie sieb

hoffentlich noch deutlicher zeigen wird, die meiste Ver-

wirrung in die hier vorliegende Frage gebracht. Haben die

Alten ihre Orchester- und orcbestrirten Vocalwerke mit

dem Ciavier ausgefÃ¼llt, woran Niemand zweifelt, so folgt

gar nicht mit Sicherheit, dass sie auch eine Sonate, ein

Rondo, eine Phanlasie, die fÃ¼r das Ciavier allein gedacht

und geschrieben war, durch dasselbe Ciavier harmonisch

reicher ausstalteten. Begleitete Clavier-Concerte und

Ensemble-SÃ¼lze, wie z. B. Trio, haben allerdings wohl

stellenweise ein ausfÃ¼llendes Accompagnement durch den

Clavierspieler, sogar durch einen zweiten Spieler neben

dem Solisten erfahren: aber auch sie sind von den u n be -

gleiteten Clavier-Conipositionen zu unterscheiden, fÃ¼r

welche von vornherein schon die Bedingungen der Con-

ception und AusfÃ¼hrung anders lagen. â�� Die Orgel wÃ¤re

besser gar nicht in Vergleich gezogen worden. Wir wis-

sen beul zu Tage mit der wÃ¼nschenswertesten Genauig-

keit, dass Alles, was man von der ErgÃ¤nzung der orche-

stralen Inslrumenlirung mittels der Orgel gedacht hat und

noch manchmal denkt, unier die grundlosen Traditionen

gebort. DarÃ¼ber haben uns Handel's Original-Partituren

und Cbrysander's Mitteilungen Ã¼ber dieselben vollstÃ¤ndig

aufgeklart, und es wird, obwohl nicht unmittelbar mit un-

serer Aufgabe hier zusammenhangend, doch vielleicht nicht

ohne Interesse sein, was Em. Bach selbst Ã¼ber die Orgel

sagt (Â»Versuch Ã¼ber die wahre Art, das Ciavier zu spie-

lenÂ«, II, Einleitung, Â§ 3 und 4) : Â»Die Orgel ist bey Kir-

cbensachen wegen der Fugen, starken Chlire, und Uber-

baupl der Bindung wegen unentbehrlich. Sie befÃ¶rdert die

Pracht und erhalt die Ordnung. So bald aber in der Kirche

Recitalive und Arien, besonders solche, wo-die Mittel-

Stimmen der Singslimme durch ein simpel Accompagne-

menl alle Freiheit zum VerÃ¤ndern lassen, mit vorkommen,

so muss ein FlÃ¼gel dabey seyn. Man hÃ¶rt leyder mehr

als zu oft, wie kahl in diesem Falle die AusfÃ¼hrung ohne

Begleitung des FlÃ¼gels ausfalltÂ«. â��

Wenn Biller sich auf die Schule der allen Contrapunk-

tislen beruft, so ist ihm selbst nicht entgangen, dass Em.

Bach es eben war, welcher in der Ciaviermusik diese

Schule verliesÂ« und dein Â»der Gegensatz seiner neuern

Schreibart gegen den polyphonen StilÂ« seiner VorgÃ¤nger

bewussl war. Dieser Gegensatz besteht aber hauptsÃ¤ch-

lich in dem Aufgeben der realen Vielstimmigkeit als eines

wesentlich und gleich berechtigten Moments. Das Neue,

das Em. Bach nicht gerade erfand, sondern nur von Ã�n-

dern aufnahm und weiter entwickelte, ist die frei herr-

schende, gesangreiche Melodie, neben welcher der har-

monische Reicbthuui von untergeordneter Bedeutung, man

kann oft sagen, als Folie erscheint. Dass er desshalb nicht

zur NulliUit wird, vielmehr immer noch das melodische

Gebilde belebl, verlieft und im mannigfachen Wechsel

beleuchtet, versteht sich bei einem so grÃ¼ndlich unter-

richteten Componislen, wie Em. Bach, von selbst. In der

Modulation ist er sogar ein sehr kÃ¼hner Harmoniker. Es

kann sich nur fragen, ob die verhÃ¤ltnissmassig sparsame,

oft ganz einfache, ja dÃ¼rftige harmonische Ausslallung den

ihr angewiesenen Zweck nichl erfÃ¼lll, oder ob es unseren

Ohren jetzl nur so erscheint, und da meine ich fÃ¼r meine

Person, dass wir uns gegen Enf. Bach's Claviersacben

nicht anders verhalten, wie gegen die alten Arien und

Ensemble-Salze, welche in orchestrirlen Werken einfach

nur mit dem Ciavier begleitel werden. Das schcinl auch

leer und trocken, und ist doch, wie Jeder weiss, so geâ��

wolll und so angefÃ¼hrt worden : es brauchte und sollte

auch jetzt nicht anders ausgefÃ¼hrt werden, wenn wir die

moderne GewÃ¶hnung nur nicht als das allein Berechtigte

anschauen wollten.

Entschieden unrichtig ist es, wenn Ritter sagt, die

damalige Zeit habe Ã¼berall eine sehr volle Harmonie

verlaugt. Wir sind Ã¼ber die Begleilungskunsl der alleren

Periode so gul unterrichtet, dass uns etwas Wesentliches

zur Beurlheilung der Praxis kaum fehlen wird, wenn wir

uns nichl, wie manchmal zu geschehen scbeinl, allzu hohe

Vorstellungen davon bilden. Jede Theorie des Accom-

pagnements, wenn sie etwas taugt, macht ausdrÃ¼cklich

darauf aufmerksam, dass der Spieler nicht immer voll-

griffig begleiten, sondern sich einer discrelen Behandlung

verschiedener FÃ¼lle befleissigen solle. Da wir es hier mit

dem eigentlich so genannten Â»AccompagnementÂ« fÃ¼r orche-

slrirte oder mit mehreren Instrumenten begleitete Werke

gar nicht zu thun haben, so begnÃ¼ge ich mich, nur auf das

zu verweisen, was Em Bach Ã¼ber vielstimmiges, vier-,

drei-, zwei- und einstimmiges Accompagnement a. a. 0.

S. 4 u. ff. selbst sagl: denn es rnÃ¼sste, wenn Bitler's Arl

der BeweisfÃ¼hrung statthaft wÃ¤re, auch auf Solo-Clavier-

werke Ã¼bertragen werden. Andere Zeugnisse sind damit

in der allerbesten Uebereinslimmung, wie z. B. A. Sorge,

Vorgemacb mus. Compos. III, 417 und 448, und Quantz,

Anweis, die FlÃ¶te Iraversiere zu spielen, 3. Aufl. 1789,

S. 223 u. ff. Schon die RUcksichl auf die Dynamik mussle

auf VerstÃ¤rkung und Abscbwachung der Tonkrafl durch

mehr- und minderslimmige Accorde fuhren. â��

Die Verlheidigcr der vorausgesetzten Harmonie-Aus-

fÃ¼llung hegen alle die Meinung, die Clavierspieler der

Bach'schen Zeit seien im Generalbass so sicher und geUbl

gewesen, dass man ihnen die nÃ¶lhigen Zulhaten ohne Be-
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decken habe Ã�berlassen kÃ¶nnen. Auch Bitter folgt dieser

Ansicht. Er sagt, es habe sieb in Km. Bach's Clavier-

sacben gar nicht um Â»eine VerÃ¤nderung in der Compo-

sition, nicht um EinfÃ¼gung selbstÃ¤ndiger Mittelslimmen,

nicht um ein harmonisches GewebeÂ« gehandelt, sondern

Â»lediglich um eine begleitende Harmonie-Aus fUl-

lung, welche die zwischen Melodie und Bass so oft be-

merkbar werdende Leere decken sollÂ«. Man kÃ¶nne frei-

lich, fugt er spÃ¤ter hinzu, dagegen einwenden: wenn Bach

dies gewollt habe, so hÃ¤tte er es wenigstens durch bezif-

ferte BÃ¤sse andeuten kÃ¶nnen. Nothwendig aber sei dies

nicht gewesen, Â»da hier die Harmonie etwas an sich Ge-

gebenes war und es sich keineswegs um ein freies Ac-

compagnement handelteÂ«. Â»Es pab zur Zeit Bach's

ein blosses Lernen des Clavierspiels nicht ohne gleichzei-

tigen Unterricht in der MusikÂ« â�� (gemeint ist: in der

Theorie der Harmonie) â�� ound alle seine Ciaviersachen

waren, wie sich aus dem Zusammenhange seiner darauf

bezÃ¼glichen Aeusserungen ergiebl, nur fÃ¼r solche Personen

geschrieben, die in der Musik, auch abgesehen von dem

blossen Clavierspiele, genÃ¼gende Kenntnisse erlangt hat-

tenÂ«. â�� Diese hÃ¶be Meinung von den alten Clavierspielern

steigert sich S. 404 bis zur Â»spielenden Leichtigkeit, mit

der die nolhwendige ausfÃ¼llende Begleitung damals hin-

gestellt werden konnteÂ«.

Sehen wir uns diese GrÃ¼nde genauer an! ZunÃ¤chst

erbebe ich gar keinen Widerspruch gegen die Behaup-

tung, dass es sich nur um Â»eine begleitende Harmonie-

AusfÃ¼llungÂ« handle. Was Bitter von Â»VerÃ¤nderung der

Composilion, EinfÃ¼gung selbstÃ¤ndiger Mitlelslimtnen, har-

monischem GewebeÂ« sagt, ist wohl auf H. v. BÃ¼low zu

beziehen, der theils durch seinen Geschmack, theils durch

MissverstÃ¤ndniss der Bach'schen Lehre vom Accompajjne-

mriit sich berechtigt geglaubt hat, Bach'scbe Sonaten um-

zuarbeiten. â�� Wenn Bitter die Harmonie in den hier be-

sprochenen Werken Â»etwas an sich GegebenesÂ« nennt, so

kann das nur heissen, dass sie selbst an Stellen, wo nur

der unbezifferte Bass und die Oberstimme notirt sind, un-

zweideutig erkennbar ist. Auch dies wird in der Mehr-

zahl der Falle richtig sein, wenn es eben blos auf einen

passenden Accord ohne RÃ¼cksicht auf zweckmas-

sige Behandlung desselben ankommt. Dass es aber

Stellen giebt, wo die Harmonie nicht so leicht erkennbar

ist, dafÃ¼r liefert Bitter selbst meines Erachtens den Be-

weis. Er cilirt (S. 74) einen zweistimmigen Satz aus einer

Sonate Bacb's, der, wie er sagt, eine AusfÃ¼llung Â»unbe-

dingtÂ« fordert, weil er ohne eine solche nur schwer zu

verstehen wÃ¤re. Das Citat lautet:

(Andante.)

Nach BiltiT's Meinung ist dies ein Uebergang Â»aus der herr-

schenden Tonart G-dur durch P-moll nach C-mollÂ«. Ich

bedaure , dass er die Accorde, wie er sie gedacht, nicht

hinzugefÃ¼gl hat; denn ich weiss nichl, ob er das F-moll

im zweiten oder dritten Takte auf dem c des Basses an-

nimmt. Das Erstere wÃ¤re eine KÃ¼hnheit, die Bach selbst

schwerlich gewagt, gewiss aber keinem Dilettaulen ohne

irgend eine Andeutung zugemutbet halle; das Zweite, von

Bitter wohl Gemeinte, ist unnÃ¶lhig; nach der fast formel-

haft gewordenen Harmoniefolge ist F in der Melodie nichts

weiter, als Vorhalt vor der Terz es, die beim Forlschrille

der Accorde zur verminderten Septime wird. Die ganze

harmonische Grundlage, unbefangen aufgefassl, isl ohne

Zweifel:

7b 5 7b Ob 5

6Â«

und das Einzige, was auffallen kann, ist das F in der letz-

ten Triole des zweiten Taktes . aber als Anticipalion aus

der folgenden Harmonie wird, es beim Sohne and SchÃ¼ler

Sebastian Bach's nicht unerklÃ¤rlich bleiben. â�� Ich lasse

dahingestellt, ob der Sau eine harmonische AusfÃ¼llung

wirklich Â»unbedingtÂ« forderte; auch ohne eine solche wÃ¼rde

er mir verstandlich erscheinen; ich erlaube mir nur zu

fragen, ob Bitter glaubt, dass seine Harmonie jedem da-

maligen Clavierspieler Â»etwas an sich GegebenesÂ« gewe-

sen sein wird? (Fortsetzung folgt:)

Das Oratorium auf der BÃ¼hne.

s.

Die dramatische AuffnimmÂ«- HÃ¤ndel'scher Oratorien.

(Fortsetzung.)

Wenden wir uns nach der Betrachtung einiger Werke,

welche der Oeffenllichkeit wenig bekannt sind, zu einem

Oratorium, dessen Bekanntschaft in der einen oder Ã¤ndern

AuffUhrungsgeslalt wohl schon jeder unserer Leser ge-

macht hat, zu Samsou.', Dem Stoffe nach ein rein bibli-

sches Werk, kann es fÃ¼r die ganze Gattung biblisch-dra-

matischer Stucke als Muster gelten, denn die HauptzÃ¼ge

des hebrÃ¤ischen Charakters und einige der wesentlichsten

EigentÃ¼mlichkeiten der Geschichte Israel's treten uns

darin wie in einem Normalspiegel entgegen.

Was diesen Text fÃ¼r die gegenwÃ¤rtige Untersuchung

noch besonders wichtig macht, ist sein Ursprung. Er

rÃ¼hrt von keinem Geringeren als von Milton her, aber

Milton selber bearbeitete ihn hÃ¶chst wahrscheinlich (wie

schon der von ihm gewÃ¤hlte Titel Samson agonistes andeu-

tet) nach einem noch nicht wieder aufgefundenen lateini-

schen Drama des 46. oder 47. Jahrhunderts. Milton wandte

sich ab von dem vaterlandischen Drama, wie es durch

Shakespeare vollendet war und in Ben Jonson und Ã�ndern

noch zu seiner Zeit, freilich entartet, fortblnhte; das Ideal

des gelehrten ZÃ¶glings der englischen Hochschule war das

Drama der Alten, der Griechen und BÃ¶mer, und in seinem

Samson unternahm er eine solche Nachdichtung der alten

Muster, Â»in der Weise der AltenÂ« wie er geradezu sagt.

Diesen Zug nach der Antike theilte er mit der Zeit; die

damalige, nun classischc tragtÃ¤ie der Franzosen ist der

bezeichnendste Gipfel dieser Richtung. Milton's classische

Gelehrsamkeil und mehr musikalische als dramatische

Natur trafen in diesem Punkte fÃ¶rdernd zusammen; denn

das national-englische Drama war weder gelehrt noch

eigentlich musikalisch, das antike war letzteres aber in

hohem Maasse. Sein Samson mit ChÃ¶ren wurde jber nun

â�¢) Band X der Ausg. der HÃ¤ndelgesellschad.
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nicht, wie man meinen sollte, von Handel einfach beibe-

halten, sondern ersl dann fÃ¼r musikalische Composition

geeignet befunden, als ein Freund, Newburgb Hamillon,

mit demselben eine gÃ¤nzliche Umarbeitung vorgenommen

hatte. Wir hallen uns hier an diese letztere , also an den

Oratorientexl, und es sei nur bemerkt, dass derselbe

nicht etwa aus einem wirklichen Drama ein ConcertstUck

gemacht, sondern vielmehr die etwas antik-steife Hallung

und Sprache Milton's zu musikalisch-dramatischer Le-

bendigkeit umgestaltet hat.

Schon der Titel, den Hamillon seinem Textbucbe vor-

setzte, deutet darauf; er sagt: Â»Satnson, ein Oratorium,

geÃ¤ndert und fÃ¼r die BÃ¼hne eingerichtet nach dem Samson

agtmistes Millon's, in Musik gesetzt vonÂ« u. s. w. Also die

BUhne halte man immer im Auge, dies muss nicht nur

den FÃ¼rsprechern von BUhnenauffÃ¼hrungen der Oratorien

zugegeben, sondern hier ausdrÃ¼cklich und nachdrÃ¼cklich

hervorgehoben werden, damit man inne wird, welchen

Sinn Dichter und Componisl mit einer solchen Bezeich-

nung Ã¼berhaupt verbanden. Sie wolllen damit nur zweier-

lei sagen. Einmal sollte es andeuten, dass der Text ein

strict dramatischer sei, soweit solches fÃ¼r musikalische

Composition geeignet war, und sodann sollte damit gesagt

werden, dass die Musik keinen geistlichen Charakter

halle â�� oder mil anderen Worten beides zusammen

fassend: dass dieses Werk in das Theater und nicht in

die Kirche gehÃ¶re. Eine weiter gehende Bedeutung, wie

die einer Auffuhrung in wirklicher BUhnen-Action, wurde

aber mit der Zuweisung solcher Werke an die Â»BuhneÂ«

(stage) niemals verbunden. Dies ist der einfache harmlose

Sinn jenes Wortes.

Wir nannten Samson ein Musler in seinem ge-

schichtlichen Charakter; er ist ein solches auch als Ora-

torientexl, und hierin wird einer der GrÃ¼nde seiner

grossen Beliebtheil zu suchen sein. Die" doppeltheilige

Handlung unier Israelilen und Philistern, die in dem slil--

-len gebrochenen, aber auch so noch gewalligen Samson

ihren ruhenden Miltelpunkt findet, bietet gerade dem

Oratorium eine solche Gelegenheit, sich in ganzer Macht

zu-offenbaren, dass fÃ¼r dasselbe kein Text denkbar ist,

welcher in dramalischer Form gunstiger sein kÃ¶nnte. In

der Einfachheit der Anlage ist er von keinem antiken

Drama Ubcrtroffeii; wir haben hierin nur eine einzige

Scene, auf welcher die Handlung vor sich gehl: die Â»vor

dem GefÃ¤ngniss in GazaÂ«.

Der Anfang zeigt uns Samson hier, blind und in Ket-

ten, wÃ¤hrend die Dagonspricster ein Fest ihres Gottes

feiern. Israelitische Freunde kommen, ihn zu besuchen;

bald gesellt sein Vater sich zu ihnen, und unter ihren

wehmÃ¼thigen GesprÃ¤chen und Betrachtungen geht der

erste Act zu Ende. Wie einfach und doch wie wundervoll

mannigfaltig isl das alles; wie betrÃ¼bend und doch wie

erhebend I Es ist nichts darin, was nicht durchaus dra-

matisch oder, dem Titel zufolge, fUrdie BUhne wÃ¤re. Aber

nun versuche man einmal, es auf die wirkliche d. h. auf

unsere Opernbuhne zu bringen. Es wÃ¼rde nichts darin

vorkommen, was von der BUhne aus interessant wÃ¤re,

kein Vorgang, keine Handlang; es wurde nichts nachblei-

ben, als die morgenlÃ¤ndischen KoslUme. Sollte man ihrelâ��

wegen eine solche Umformung mil dem StÃ¼cke vorneh-

men? HierÃ¼ber unten noch ein Wort.

Der zweite Act geht, wie schon gesagt, auf derselben

Scene vor sich. Die Freunde harren treu aus bei dem

Helden. Ihm naht sich Delila, um eine AussÃ¶hnung zu

wege zu bringen: nach ihr tritt der prahlerische Riesen-

feigling Harapha auf den Platz. Der bekannte gewallige

Doppel- oder Gegenchor der Israelilen und Philister :

Ehret in seiner Herrlichkeil

{Jehova, l . . ., .

Go.lDa8on,}derimAlleebeUt!

Sein Donner rollt, und Erd' und Himmel wankt:

Und Grau'n fassl Luft und Meer,

Starr sieht der Sterne Heer :

Preist> der noch in Macnt siegprangt!

besdiliessl den Act. Man lasse sich durch die schlagende

Wirkung dieses Chores nur nichl verleilen zu glauben, er

mÃ¼sse als sichlbarer Gegen- und IV;ppelcliar von der

BUhne herab noch vollkommenerwirken; er ist vielmehr

als ein solcher garnichl ausfuhrbar, er isl nur musikalisch

gedacht und angelegt, eben desshalb auch bei ruhigem

Chorgesange von einer nicht zu Ã¼berbietenden Gewalt.

Der dritte oder letzte Acl beginnl, auf der Â»vorigen

SceneÂ», mil Samson's Abfuhrung in den Tempel der Phi-

lister, worauf die zurÃ¼ckbleibenden Freunde bald GetÃ¶s

und Geschrei vernehmen und ein Bote entsetzt das Eroig-

niss ihnen kUndet. Manoah und Andere geben, die Leiche

Samson's aus dem Schull zu ziehen und sie dann in feier-

lichem Zuge herbei zu tragen. Die TrauertÃ¶ne, welche

hierbei laut werden, gestalten sich zum Klaggesang des

ganzen Volkes um den allgemeinen Liebling, den Helden

von echt nationalem GeprÃ¤ge. Diese Erweiterung der

Scene, die, durch den Todlenmarsch eingeleitet, sich un-

bemerkt und unwillkÃ¼rlich vollzieht, wurde auf dem

Theater unmÃ¶glich sein, denn eine wirkliche Verwandlung

geht nichl vor und das Stehenbleiben der I$nieliten mit

der bekrÃ¤nzten Leiche vor dem GefÃ¤ngniss in Gaza wurde

ebenfalls keinen Sinn haben, auch der Geschichte wider-

sprechen, da es in der Richterchronik heisst : Â»Da kamen

seine Bruder hernieder, und seines Vaters ganzes Haus,

und hÃ¼ben ihn auf und trugen ihn hin und begruben ihn

in seines Vaters Manoah Grab zwischen Zarea und EslhaolÂ«.

Die Todlenfeier isl auch nur denkbar, wenn sie auf israeli-

tischem Grund vor sich gehl. Man mÃ¶chte nun â�� gesetzt

das Werk wurde auf dem Theater gespielt â�� allerdings

wÃ¤hrend des Todtenmarsches eine Wandlung der Scene

mit Leichtigkeil und mit einem gewissen Schein der Be-

rechtigung bewerkstelligen kÃ¶nnen; auch ist nichl zu be-

zweifelu, dass das Werk durch eine solche Schlussscene

mil pomphafter Todlenfeier einen gewissen Ã¤usserlich

effeclvollen Abscbluss erhalten kÃ¶nnte. Die lief innerliche

Wirkung aber wÃ¼rde zerslÃ¶rl. wÃ¼rde verÃ¤usserlichl wer-

den, und von dieser zu Gunsten des Effecles irgend etwas

Preis zu geben, kÃ¶nnte uns doch bei Samson am aller-

wenigsten in den Sinn kommen, da gerade bei ihm mehr,

als bei den meisten Ã�brigen Oratorien, das vollste Gleich-

gewicht besteht zwischen der inneren und der Ã¤usseren

Wirkung. Aber alle diese ErwÃ¤gungen sind rein Ã�ber-

flÃ¼ssig, wenn man einfach nur die kÃ¼nstlerische Sache im

Auge bebÃ¤ll. Wer das Kunstwerk , und nichts als das

Kunstwerk, geniessen will, der wird an dem, wie dieses

selber sich giebt, sein volles GenÃ¼ge haben. Wer aber

Nebendinge im Kopfe hat , die er auf Veranlassung eines

Werkes der Kunst miterleben will, der ist Ã¼berbaupl nicht

zu befriedigen , weil er von dem in festumgrenzler Form

Gegebenen ins Maasslose abirrl; er muss nichl zu befrie-

digen gesucbl, sondern unier Darlegung der GrÃ¼nde ab-

gewiesen werden.

Auch die WÃ¼nsche, ein Oralorium, wo es passl, wenn

nichl in Aclion , so doch wenigstens im enlsprechenden

bislorischen und nationalen KostÃ¼m aufzufÃ¼hren, mÃ¼ssen
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wir denjenigen beizÃ¤hlen, welche das Interesse zu sehr in

die Nebendinge verlegen. Oben schon wurde die Frage

aufgeworfen, ob man dem KostUm zu Liebe eine Buhnen-

auffÃ¼hrung bewerkstelligen solle ; und kein VerstÃ¤ndiger

wird dies bejahen. Man kÃ¶nnte aber die WÃ¼nsche nach

oralorischen KostÃ¼men lediglich fUrsich, abgetrennt von

etwaiger Action, geltend machen und meinen, eine solche

AuffÃ¼hrung im KostUm bei ruhenden Scenen wurde das

Interesse an dem dargestellten Werke erhÃ¶hen. Wir Kim--

nen uns nicht erinnern, dass ein im Einzelnen durchge-

fÃ¼hrter Vorschlag zu diesem Zwecke gemacht wÃ¤re, son-

dern svissen nur von vagen Andeutungen ; aber ein solcher

Vorschlag wÃ¤re wohl denkbar und hÃ¤tte weil mehr fÃ¼r

sieb, als alles, was man fÃ¼r eine BUhnenauffUhruug gel-

tend machen kÃ¶nnte. Die KostUmiruug des SÃ¤ngerperso-

nals, mit geziemender Bescheidenheit vorgenommen, wÃ¼rde

zwar die Darstellung an die Schwelle der Action fÃ¼breu,

sie aber nicht Ã¼berschreiten und den Gesang nicht sehr

beeintrÃ¤chtigen, weder bei den Solisten noch bei dem

Cbor. Aber eine gewisse BeeintrÃ¤chtigung wÃ¼rde dennoch

fÃ¼hlbar bleiben und die Deutlichkeit, welche das KostUm

dein Auge gewÃ¤hrt, doppell wieder aufwiegen. Die No-

tenblÃ¤tter sind in den HÃ¤nden anstÃ¤ndig gekleideter, nach

der Tagesmode gepulzier Damen und Herren ganz un-

schuldige Beigaben, durch welche sich Niemand stÃ¶ren

lÃ¤sst. Wenn aber Israelitisch und Pbilisterisch Gekleidete

gegen einander wÃ¼then mit NotenbUchern in der Hand, so

macht sich die Sache schon weit bedenklicher. Auch das

Orchester stÃ¶rt. Soll es das bisher Uehliche beibehalten,

oder ebenfalls den Rock wechseln? Das Oratorium-

Orchester kann nÃ¤mlich niemals, wie das Opernorchester,

von dem GesangkÃ¶rper getrennt und besonders aufgestellt

werden, sondern muss sich demselben einfÃ¼gen, mit ihm

auf demselben Bodeu bleiben. Weil nun aber neuerdings

das Opern-Orchester ganz in einer Versenkung zu ver-

schwinden droht, so mÃ¶chte auch das kostÃ¼mirte Orato-

rium die Neigung verspÃ¼ren, sein Orchester von sich aus-

zuscheiden. Und so wÃ¼rde das KostÃ¼m unser Oratorium

ganz unmerklich, aber unaufhaltsam in die StrÃ¶mung der

Oper hinein ziehen. Was an sich unschuldig sein oder

scheinen mag, fÃ¼r alle FÃ¤lle aber eine reine Aeusserlich-

keit ist und als solche gar leicht in Spielerei ausartet, wird

bedenklich, ja durchaus unzulÃ¤ssig durch seine Folgen.

Wir weisen daher â�� eben fÃ¼r unsere Zeit â�� auch das

KostUm ab und sagen : vettigia terrent.

Dass derartige Wunsche laut werden, hat allerdings

einen guten oder, wenn man will, schlimmen Grund. Die

ZurÃ¼cksetzung, VernachlÃ¤ssigung und Verkennung des

Oratoriums in unserer gesammten Ã¶ffentlichen Kuusl-

pflege ist eine so augenscheinliche, hartnÃ¤ckige und all-

gemeine, dass zu einer schnellen Aenderung dieses Zu-

standes die einfache Auffuhrung der oratorischen Werke

nicht mehr genÃ¼gend, sondern eine effectvollere Darstel-

lung geratben erscheint. Aber so lÃ¶blich auch der Zweck

ist, vergreift man sich doch in den Mitteln: durch ein der-

artiges Sicb-verÃ¤usserlichen wird das Oratorium niemals

den Widersland der Zeit besiegen, vielmehr den kunst-

widrigen Neigungen der Zeit selber ein Opfer bringen.

Man vergesse nur niemals, was man bei solchen Vor-

schlÃ¤gen eben stets vergisst, dass das Oratorium ein Ge-

sangwerk ist mit reichster, vielseitigster, vom

Ganzen unabtrennbarer Instrumentalbeglei-

tung, und dass ein schÃ¶n gesanglicher Vortrag im Bunde

mit verslÃ¤ndnissvollem Anschmiegen des BegleitkÃ¶rpers

allein diesen Werken ihre Wirkung sichert. Die Oratorien

sind rein musikalische Werke, mit Ã¤ndern als musika-

lischen Mitteln kÃ¶nnen und sollen sie nicht wirken. \Vi-r

daher eine wahrhaft kunstwUrdige Aufgabe erfÃ¼llen und

das echte Oratorium fÃ¼r die Gegenwart neu beleben will,

der gestalte die musikalischen â�� gesanglichen wie instru-

mentalen â�� Organe so, dass sie einer Darstellung dessel-

ben gewachsen sind: das Weitere findet sich dann von

selbst. Wo die Musik mit ihren Mitteln aufhÃ¶rt, da finden

alle Versuche zur Regeneration des Oratoriums ihre natÃ¼r-

liche Grenze â�� so sehr, dass ein oralorisches Werk, wel-

ches bei allem Aufwaude der erforderlichen Kunstmillel

sich etwa nicht als lebensfÃ¤hig erweisen sollte, auch ruhig

begraben bleiben mÃ¶ge. Nur keine Belebungsversuche

durch galvanische Experimente!

Der ehrliche kundige Musiker bat daher in Sachen des

Oratoriums Â«lies in der Hand, viel mehr als bei der Oper.

Nebenbei bemerkt, bessern die oratorischen Gesangs-

krUfte sich erfreulich mit jedem Jahre; was aber noch

uanz im Argen liegt, das ist die Begleitung. Dies be-

zieht sich ebenso wohl auf den einzelnen Spieler, der bei

aller sonstigen Geschicklichkeit im Oratorium oft eine

traurige Ignoranz offenbart, als auf die zur Anwendung

kommenden Instrumente insgesammt. Hierin Wandel zu

schaffen, aber von Grund aus, wÃ¤re die Sache eines jungen

krÃ¤ftigen Dirigenten ; wir wÃ¼sslen keine musikalische Auf-

gabe, die zur Zeit wichliger und fÃ¼r die rechte Kraft auch

dankbarer wÃ¤re.

(Fortsetzung folgt.)

Anzeigen und Beortheilungen.

VientiMigeÂ» l'horalburh fÃ¼r Kirche, Schule und Haus zu

dem auf Grossherzoglichen Befehl 1867 erschienenen

Melodienbuche zu dem Mecklenburgischen Kirchen-

gesangbuche. Bearbeitet und herausgegeben von ftte

kaili-, Grossh. Musikdirector und Dirigent des Schloss-

chores zu Schwerin. Schwerin 4869.

Der Kampf um rhythmischen oder nichtrhythmischen Cho-

ral ruht, wie es scheint, ohne dass die Frage zur Entscheidung

gekommen wÃ¤re. Es liegt uns hier ein Choralbuch vor, das,

ohne sich in ErÃ¶rterungen hierÃ¼ber einzulassen, im grossen

Ganzen die Melodien vereinfacht, aber doch mit Beibehaltung

derjenigen rhythmischen Gestaltungen giebt, welche zur we-

sentlichen EigenthÃ¼mllchkeit, zur Charakteristik der Tonweisen

gehÃ¶ren. Der Verfasser des Choralbuches musste sich in die-

sem Punkte an das frÃ¼her erschienene Melodienbuch streng an-

schliessen; desshalb sei nur erwÃ¤hnt, dass die Fassung der

Melodien mit BerÃ¼cksichtigung der besten Quellen, unter ge-

nauer Vergleichung mit dem HerkÃ¶mmlichen zu Stande ge-

kommen und eine glÃ¼ckliche zu nennen ist.

Das Choralbuch ist Â»fÃ¼r den Gottesdienst in der Kirche, fÃ¼r

die Erbauung in Schule und HausÂ« bestimmt; desshalb Â»musste

Alles vermieden werden, was das Ohr des Volkes in der Kirche

wie in der Schule irre fÃ¼hren und von dem charakteristischen

Wesen des MelodiekÃ¶rpers irgendwie abziehen und ableiten

kÃ¶nnteÂ«. Es sind also so ziemlich alle chromatischen Accorde

ausgeschlossen und vorzugsweise Â»gelinde HarmonienÂ« ange-

wandt, was aber den Eintritt energischer Tonfolgen bei ener-

gischen Melodieschritten nicht hindert: man vergleiche: Â»Ein

feste Burg ist unser HottÂ« etc. oder Â«Herzlich lieb hab ich dich,

o HerrÂ« elc. u. a. â�� Da das Choralbach nicht nur fÃ¼r die Or-

gel, sondern auch fÃ¼r vierstimmigen Chorgesang bestimmt ist,

mussle die StimmfÃ¼hrung mit besonderer Sorgfalt bebandelt

werden. und mÃ¶chten wir gerade diese Seite des Tonsatzes

rÃ¼hmend und anerkennend hervorheben. Man erkennt hierin

leicht den grÃ¼ndlichen Kenner der guten alten Meisler, und
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glauben wir nicht zu irren, wenn wir annehmen, dass der Be-

arbeiter dem Â»Meister aller Heister im einfachen Tonsalze, Hans

Leo von HaslerÂ« nachgestrebt hat. â�� Der Satz ist durchgehend*

klar, wohlklingend und volltÃ¶nend ; die Klippe, einzelnen Wen-

dungen der Melodie nachzugehen, oder einer bestimmten Tex-

tesstelle zu lieb einen besondern Ausdruck, ein subjectives Ge-

fÃ¼hl zu musikalischer Darstellung zu bringen, isl sorgfÃ¤ltig

vermieden. Gross und einfach, voll erhabener Gedanken sind

die Lieder der lutherischen Kirche; gross and einfach, erhaben

und majestÃ¤tisch klingend soll auch das musikalische Gewand

sein, in welchem jene Lieder zum Ausdruck gelangen, sei es

nun, dass die versammelte Gemeinde in einstimmigem Ge-

sÃ¤nge mit Orgelbegleilung dem Herrn ihr Lobopfer bringt, sei

es, dass ein kunstgeÃ¼bter Chor seine KrÃ¤fte dem Herrn und

Seiner Kirche widmet. Nach beiden Seiten hin wird vorlie-

gendes Choralbuch seinen Zweck erfÃ¼llen, und nach beiden

Seiten mÃ¼ssen wir dasselbe als ein gelungenes Werk be-

zeichnen.

Es sei noch erwÃ¤hnt, dass der Herausgeber in einer aus-

fÃ¼hrlichen, lesenswerten Vorrede die GrundsÃ¤tze, die ihn ge-

leilet, bespricht; dass moderne Melodien, wie solches recht

und billig ist, weniger streng behandelt sind als die alten ; und

dass zu sehr vielen ChoralsÃ¤lzen Varianten â�� nicht fÃ¼r die

Melodie, sondern nur fÃ¼r den Satz â�� beigegeben sind, Â»um

den verschiedenen TextansprÃ¼cben zu genÃ¼genÂ«, oder auch

Â»um den Reichlhum der harmonischen Behandlung anzudeu-

tenÂ«. Wir halten das besprochene Werk fÃ¼r eine der bedeu-

tendsten neueren Erscheinungen auf diesem Gebiete und mÃ¶ch-

ten wÃ¼nschen, dass es allseitige Beachtung Rinde. Wenn der

Weg, der hier hinsichtlich der Melodiebehandlung betreten ist,

auch anderwÃ¤rts eingeschlagen wird; wenn die hier vorliegen-

den Resultate benutzt werden und dazu Berufene auch ander-

wÃ¤rts in demselben Sinne wirken, und mit derselben PietÃ¤t zu

Werke gehen, dann kÃ¶nnte vielleicht doch noch eine VersÃ¶h-

nung der alten rhythmischen Weise mit der modern einfÃ¶r-

migen zu Stande kommen, und kÃ¶nnte der Streit Ã¼ber rhyth-

mischen und modernen Choral nicht nur ruhen, sondern zu

allseitiger Befriedigung und zu wirklichem Gewinn fÃ¼r die Kirche

sein Ende finden.

Der Kirche Mecklenburgs gratuliren wir zu diesem Choral-

buche, und hoffen, dass es ihr zum Segen gereichen werde.

Allen aber, die am Choralgesange noch Freude finden, sei das-

selbe aufs wÃ¤rmste empfohlen. C. Dr.

Berichte. Nachrichten und Bemerkungen.

* Leipzig, i Laube's Abgang ) Wie wir vor einigen Wochen

vorhersagten, aber noch weit frÃ¼her als man vermuthen konnte, tat

Lanbe's Regiment an dem neuen Leipziger SUdltheater zu Ende ge-

gangen. Durch eine winiige Ursache â�� berabbrOckelnden Decken-

putz â�� ist es selber zerbrÃ¶ckelt ond damit auch alle Hoffnung

namentlich auf eine Regeneration des Schauspiels zu Schanden ge-

worden. Befreundete Blatter colportiren jetzt, dasÂ» Laube in dieser

Hinsicht sich langst keine TÃ¤uschungen mehr gemacht, sondern

schon nach den ersten vier Wochen seiner Direction durch eine

Aeusserung verralhrn habe, dass er schwerlich leinen langen Con-

Iract aushallen werde. Diese Aeusserung soll so gelautet haben:

Â»Das Publikum ist zu klein und das Haus ist zu gross fÃ¼r die Be-

grÃ¼ndung eines ersten Schauspiels Man kann die sorgfaltig

einsludirten Vorstellungen nicht genug wiederholen, muss das im-

merfort nOlhige neue Einstudiren desshalb Ã¼bereilen, und kann we-

der ein gediegeneÂ« Repertoire, noch gediegene Schauspieler bilden.

Das Haus ferner ist ein schÃ¶nes Opernhaus, ist aber viel zu

weit fÃ¼r alle leisen Aeussernngen und Wendungen eines feineren

Schauspieles, da Mimik und Nuancirung in dem grossen RÃ¤ume ver-

loren gehen. Mich aber interessirt nur die Bildung eines ersten

Schauspieles, und ich werde aus diesem Grunde schwerlich lange

hier bleibenÂ«. Diese Worte sind fÃ¼r Laube's Denken und Streben

allerdings bezeichnend, nur begreift man nicht, dass es fÃ¼r ihn, der

einen grossen Theil seines Lebens in Leipzig zubrachte, Ã�berhaupt

noch eines solchen Probeeiempels bedurfte, um diesen Ort kennen

zu lernen. Â»Das Leipziger Theater ist das pauvrcsteÂ«, schrieb schon

im Jahre (708 Bartbold Feind in seiner Abhandlung Â«von den Ã�ftren*,

und wenn nun auch durch vereinte Anstrengungen ein imposantes

Haus geschaffen isl, eine Bauzierde der Stadt, so wird dadurch doch

noch lange nicht ein bedeutendes Kunsttheater bedingt. Das geld-

bringende Theaterpublikum Leipzigs strÃ¶mt zusammen in zwei

Messen; ein Jahrmarkispublikum aber bleibt sich mit seinen An-

sprÃ¼chen in der ganzen Welt gleich. FÃ¼r die Pflege des recitirenden

Drama, also der SpecialitÃ¤t Laube's, ist Leipzig in neueren Zeilen

eben dadurch noch besonders ungÃ¼nstig geworden, dass es sich

bauplsachlich als eine musikalische Stadt fÃ¼hlt. Was es aber

heissen will, die musikalischen AnsprÃ¼che der Gegenwart mit HÃ¼lfe

eines Operntheaters auch nur einigermaassen zu befriedigen, und

welch eine saure Plage es ist, von Anforderungen sich umdrangt zu

sehen, die sich auf eine dem Director gleichgÃ¼ltige oder vermeintlich

dem wahren Theater schÃ¤dliche Kunst beziehen, dies wird Laube sel-

ber am besten wissen. UnwillkÃ¼rlich ist das Theater in seinem Bau

auch ein Opernhaus geworden, und obwohl es sich den neuesten

Nachrichten zufolge nicht bestÃ¤tigt, dass Herr Seidel, der bisherige

Ober- und Opern-Regisseur, zu Laube's Nachfolger bestimmt isl, so

glauben wir doch, dass eine mÃ¶glichst musikalische Ausnutzung des

Hauses durch Oper und Concert nach einigen neuen Directionsver-

suchen das Ende vom Liede sein wird. Wir sind immer der Ansicht

gewesen, dass es kunstwUrdiger und vernÃ¼nftiger von Leipzig ge-

wesen wÃ¤re, an jenem Platze dem Museum gegenÃ¼ber nicht ein

Theater, sondern ein Musikhaus im grossen Stil fÃ¼r Concert und Oper

aufzufÃ¼hren. â�� Herr Laube wird, Ã¶sterreichischen Buttern zufolge,

zur Kur nach Karlsbad gehen und sodann bleibend nach Wien zu-

rÃ¼ckkehren.

* Herford. Das vierte Ravensberger Musikfest wurde

in den Pflngsttagen hier gefeiert. Die Leitung hatte, wie bisher, der

Musikdirector Albert Hahn in Bielefeld. Als Solisten wirkten mit

i i.iui Garthe und Herr Keller von) Theater in Hannover, sowie

der Tenorist Denn er aus Kassel; auch der Leipziger Musikdirector

Reinecke bethaligte sich dabei. Der erste Tag brachte Â»Judas

MaccabausÂ«, der zweite Allerlei. Das Ganze verlief zum VergnÃ¼gen

aller Beiheiligten.

* Pull. (Der Â»FreischÃ¼tzÂ« in Paris durchgefallen.j Ende Mai

kamWeber's FreischÃ¼tz zum ersten Male in der Grossen Oper

zur AuffÃ¼hrung, nachdem er bisher immer nur im Thoalre Lyrique

gegeben worden und hier eine gewisse PopularitÃ¤t erlangt hatte. Der

Versuch mit der Grossen Oper ist aber missglÃ¼ckt, denn die Vor-

stellung halte keinen Erfolg. Es ist dies erklÃ¤rlich, da der FreischÃ¼tz

ilem Stil nach nicht zu den grossen Opern gehÃ¶rt, sich also in der

Umgebung der Ã�brigen StÃ¼cke dieser Art sonderbar ausnehmen und

eine ganz und gar rhapsodische Gestalt offenbaren muss. Das Werk

isl desshalb auch nicht bei der italienischen Oper in London einge-

bÃ¼rgert, obwohl es dort auf dem englischen Theater seiner Zeit mit

ungeheurem Erfolge gegeben wurde. Die Pariser AuffÃ¼hrung licss

zwar vieles zu wÃ¼nschen Ã¼brig, und die EinfÃ¼gung eines Ballels

(u. a. mit der Musik der Â»Aufforderung zum TanzeÂ«) war ein sonder-

bares Mittel, um diese Singspiel-Oper in eine grosse Oper zu ver-

wandeln , obwohl dieses Ballet noch allein einigen Beifall fand und

sich insofern ganz passend erwies; aber die eigentliche Ursache

des Misslingens muss man nicht hierin suchen, wie in allen uns be-

kannt gewordenen Berichten geschieht, sondern in der bemerkten

Stil-Disharmonie, welche zwischen dem FreischÃ¼tz und der Opera

Â«ria oder Grossen Oper besieht. An dieser Disharmonie ist Weber

selber beinah zu Grunde gegangen; er gedachte sie In der Euryanthe

zu lÃ¶sen â�� aber man weiss mit welchem Erfolge. Der Einzige, wel-

cher diese Kluft ausfÃ¼llte, war Mozart, und dennoch wird eins seiner

schÃ¶nsten Werke, die ZauberflÃ¶te, niemals auf dem Boden der

Grossen Oper heimisch werden. So viele Versuche auch damit ge-

macht sind und soviel momentanen Erfolg das Werk auch davon-

getragen bat, vermag es auf die Dauer doch nicht einmal einer Ita-

lienischen Oper, die nicht den zwanzigsten Theil ihres musikalischen

Gehaltes besitzt, die Waage zu halten. Der Widerspruch zwischen

Form und Gebalt â�� von dem normalen Standpunkt der Grossen

Oper aus angesehen â�� ist die alleinige Ursache hiervon.

* Kopenhagen. Obwohl dieEsIstenz daÂ« National t heaters

noch immer nicht als vÃ¶llig vor den Nachstellungen der kunstfeind-

lichen und sparwÃ¼thigen Politiker des Folkethings gesichert betrach-

tet werden kann, fahrt es doch fort, mit Eifer und zum Theil auch

mit GlÃ¼ck seinen alten Ruf zu behaupten. Das EreignisÂ« des letzten

Theils der Saison war offenbar die AuffÃ¼hrung des Wagner' sehen

â�¢ LohengrinÂ«, welche Oper,ohne gerade Begeisterung zu wecken,

doch als merkwÃ¼rdige Erscheinung der Neuzeit vor in der Regel gut

gefÃ¼lltem Hause zahlreiche Wiederholungen fand. Die EinfÃ¼hrung
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Wagner s bei uns war eine im Ganzen durchaus geschickte, und viel-

leicht nie sind fÃ¼r eine Oper hier so viele Vorbereitungen getroffen,

um ihr, was allerdings auch im Interesse des Theaters selbst lag,

einen mÃ¶glichst durchschlagenden Erfolg tu sichern. Wagner und

seine HÃ¼stle und noch mehr seine Schriften und seine literarischen

Fehden, waren hier dem grassern Publikum so gut wie unbekannt.

Unter Musikfreunden und Musikern von Fach hatte er, wie in

Deutschland, fast ebenso fanatische AnhÃ¤nger, wie Gegner. Der Mu-

sikverein hatte mehrfach, unter Gade's Leitung, den Einzugsmarsch

mit Chor aus dem Â»TannhÃ¤user, aufgefÃ¼hrt und dadurch ein gÃ¼nsti-

ges Vorurlheil erweckt. Arrangirt fÃ¼r Instrumentalmusik konnte

man dies StÃ¼ck auch im Tivoli, auf Klampenburg u. s w. hÃ¶ren und

mittelst billiger musikalischer Monatshefte war es, fÃ¼r Pianoforte

eingerichtet, natÃ¼rlich als Nachdruck, m die HÃ¤nde unzÃ¤hliger Cla-

vierdileltanten gekommen. Die OuvertÃ¼re oder Introduction zum

Â»LohengrinÂ« war frÃ¼her auch im Musikverein aufgefÃ¼hrt, hatte jedoch

nicht weiter angesprochen. Eine der grdsseren Schriften Wagner's,

â�¢Oper und DramaÂ», wenn wir nicht irren (?), worin er seine Ideen

zur Reform der Oper entwickelt, hatte bereits frÃ¼her einen Ueber-

setzerund, was merkwÃ¼rdiger war, einen Verleger gefunden, war

jedoch schwerlich viel gelesen oder gekauft worden. Es war nicht

mehr als billig, dass die Direction diesem Uebersetzer, Namens

A. Hertz, auch die Uebersetzung des Â»LobengrinÂ» Ã�bertrug. Als der

Entschluss zur AuffÃ¼hrung gefasst war, wurden, wie ich schon frÃ¼-

her berichtet habe, Herr Bournonville und der Kapellmeister, Herr

Paulli, nach MÃ¼nchen geschickt, um den Â»Lohengrin* zu Â«eben und

sich von allem NÃ¶thigen zu instruiren und Herr Bournonville ver-

sÃ¤umte naturlich nicht die Gelegenheit, in einem Feuilletonartikel

sich Ã¼ber MÃ¼nchen, den Â«LohengrinÂ« und die glÃ¤nzende Aufnahme,

welche die beiden Kopenhagener KÃ¼nstler dort gefunden, in begei-

sterter Weise auszusprechen. Von diesem Augenblick wurde Wagner

hier Mode. Ein junger Musikverleger, der zufÃ¤llig auch Wagner

hiess und natÃ¼rlich seinem Namensvetter hÃ¶chst dankbar war, dass

der hier seltene Name nunmehr zu den vielgenannten gehÃ¶rte, ver-

anstaltete Ausgaben Wagner'scher Werke in Potpourris oder dergl.

und entfaltete eine, vom GeschÃ¤ftsstandpunkte achtungswerlhe Re-

clame. Wir wissen nicht, ob der junge Mann, welcher, wie wir glau-

ben, Jude ist, seine Ansicht Ã¼ber den Namensvetter verÃ¤ndert hat,

nachdem Richard Wagner seinen Feldzug gegen das Judenlhum Inder

Musik erÃ¶ffnet, doch ist dies wohl von dem GeschÃ¤ft abhÃ¤ngig, wel-

ches der dÃ¤nische Wagner mit dem deutschen gemacht hat und zwar

wahrscheinlich, ohne die ErlaubnisÂ» des letzleren dazu einzuholen.

Die BlÃ¤tter endlich , welche die wachsende Spannung des Publikums

spurten, brachten fortgesetzte Bulletins Ã¼ber den Fortgang der Pro-

ben etc. Endlich ging die Oper denn in Scene und zwar in glÃ¤nzen-

der Ausstattung, mit neuen VorzÃ¼glichen Decoralionen eines schwe-

dischen Theatermalers. Seil Jahren litt das hiesige Decorationswesen

darunter, dass die beiden Theatermaler kÃ¶nigliche Beamte waren,

die man theils nicht umgehen, theil- nicht los werden konnte, wenn

mÂ» sie nicht pensioniren wollte, obgleich sie mit den Forderungen

der Zeit durchaus nicht hatten Schritt halten kÃ¶nnen. Darin hat der

Tod Wandel geschafft und man wird sich jetzt wohl hÃ¼ten, Theater-

maler wieder fest anzustellen. Die erste AuffÃ¼hrung hatte sofort be-

deutenden Erfolg, die BlÃ¤tter hatten vorher mehrspaltige Berichte

Ã�ber Wigner gebracht and auch das Publikum sorgfaltig in Betreff

der Handlung des Â»UusikdrauiasÂ«, der Sage, woraus sie entnom-

men etc. instruirt. Die Elsa war dabei in den HÃ¤nden einer jungen

SÃ¤ngerin, Frl. Pfeil, welche wahrhaft gebildetes Wesen mit edler

Haltung verband und eine Stimme von idealem GeprÃ¤ge besass.

Dieses war leider bei weitem weniger der Fall bei den Ã¼brigen Dar-

stellern, vielleicht hob dies aber nur gerade die Elsa um so mehr

hervor und die freudige (jeherraschung des Publikums Ã�ber die

junge Dame und ihre Leistung kam dem Wagner'schen Werke in

.hohem Grade zu Statten. Ohne diese Elsa und ohne den Ã¼berwÃ¤l-

tigenden Apparat, den Wagner aufbietet und der hier neu war, so-

wie namentlich ohne die krÃ¤ftigen ChÃ¶re, wurde die Oper wahr-

scheinlich kein GlUck gemacht haben.

* Aus Weimar. Von den Beethovenfeiern, welche dieses

Jahr uns bringen wird, ist die des Allgemeinen deutschen

TonkUnstlervereins bereits abgehalten und zwar am 16. bis

19. Mai in Weimar. Diese Stadt, in welcher ein Sprou der sich so

nennenden neuen Schule, Herr E. Lassen, als Hofkapellmelsler auf

dem Posten steht, ist noch immer ein Tummelplatz der Zukunfts-

musik, and w*s Liszt's JÃ¼nger unternehmen, wird vom dortigen

Hofe bereitwilligst unterstÃ¼tzt. Diesmal war aber Liszl selber ge-

kommen, und wÃ¤re es nach dem Willen der Festordner gegangen, so

wÃ¼rden auch R. Wagner und H. v. BÃ¼low zugegen gewesen sein;

FamilienverhÃ¤llnisse halber ging letzteres aber nicht an.

AU Â«Vorfeier zu Ludwig van Beethoven's lOOjÃ¤hrigem Geburts-

tageÂ« brachte der allg. deutsche Musikverein nun Folgendes zur Auf-

fÃ¼hrung. Am it. Mai die Missa solcmnis. Am 17. Instrumental- und

Vocalwerke neuerer Componisten, nÃ¤mlich : Quintett von J. Raff,

Lieder von Ascher und Henschel, Quartett von C. Goldmark, Lieder-

cyklus Dolorosa von A. Jensen, 18 Variationen und Fuge von f. Kiel.

Am Abend dieses Tages im Hoftbeater ebenfalls eine Reihe neuerer

Compositionen : Zur Iliade, Orchesterwerk von Gust. Weber aus

Bern, Lacrymosa fÃ¼r Chor und Orchester von F. DrÃ¤seke, Concert

fÃ¼r Violoncell und Orchester von Schumann, ein Liszt gewidmeter

Psalm von H. Schulz-Beuthen in ZÃ¼rich, FestouvertÃ¼re von L. Dara-

roscb, Concert fÃ¼r Piano und Orchester von Liszt, Lieder der Viardot

Garcia, und die Hochzeit des Prometheus eine Cantate von Camille

St. Saens in Paris. Am 18. Mai gab der grosse Redner und noch

grÃ¶ssere Schriftsteller L. Nohl etwas von sich, was er Beethoven's

geistige Entwicklung nannte; das Abends folgende Concert im

Theater brachte lediglich Beethoven'sche Compositionen. Das fÃ¼nfte

Concert am Sonntag 19. Mai sollte noch ganz besonders dem An-

denken Beethoven's gewidmet sein; hier hÃ¶rte man also: eine neue

Beethoven-OuvertÃ¼re von E. Lassen, einen von Fr. Bodcnstedt ge-

dichteten Prolog, eine neue Beetboven-Cantate fÃ¼r Soli Chor und

Orchester von Liszt, Beethoven's Es dur-Concert von Tausig gespielt,

und zum Schluss die neunte Symphonie. Mehrere der neuen Com-

ponisten dirigirten ihre Werke selbst, die grosse Messe fÃ¼hrte Herr

C. Riedel aus Leipzig mit seinem Chor, verstÃ¤rkt durch KrÃ¤fte von

Jena und Weimar, aus, das meiste leitete Lassen, anderes der Wei-

mar'sche Kapellmeister MÃ¼ller-HÃ¤rtung, und die neunte Symphonie

endlich wurde von Liszt dirigirt. Als Solisten wirkten mit: Frau

Olto-AIvsleben, Frau Krebs-Michalesi, Frau Viardot- Garcia, FrÃ¤ul.

Radecke, Frl. A. Reiss, sowie die Herren v. Milde, J. Schild, Wallen-

reiter und Henschel. Unter den Instrumentalisten sind GrÃ¼tzmacher

aus Dresden und Hellmesberger aus Wien zu nennen; auch der Leip-

ziger Concertmeister F. David hatte sich her bemÃ¼ht. Fragt man,

woher der Luxus in der Besetzung der Gesangpartien, so erklÃ¤rt sich

dies einfach aus den RÃ¼cksichten, die man Mitgliedern dea Vereins

schuldig zu sein glaubte ; bei Vereinen gehen natÃ¼rlich die RÃ¼ck-

sichten gegen die Mitglieder Ã¼ber alles, und nun gar erst bei dem

Verein unserer Zukunftsmusiker! Dass durch buntes Vielerlei das

Interesse zersplittert wird, und kein musikalischer Eindruck, der

haften bleibt, mÃ¶glich ist, wird dieser Musikverein wohl am letzten

erkennen.

Frau Viardot sang nur Lieder und kam erst nachtrÃ¤glich in das

Programm hineingeschneit. Sie sang nur, was sie selbst componirt

hat, also hÃ¶rten wir SchnaderhÃ¼pfel zur Verherrlichung Beethoven's.

Auch Herr Henschel aus Breslau hatte die Dreistigkeit nur Lieder

eigener Composilion von sich zu geben ; bierin waren beide einander

also gleich, der Unterschied zwischen ihnen bestand aber darin, dass

bei Frau Viardot die Stimme schon verschwunden, und bei Herrn

Henschel der Gesciimack und die Kunst zu singen noch nicht ge-

kommen ist. Herr Wallenreiter ist im GesÃ¤nge langweilig und hohl,

das weiss Jeder, der ihn einmal gehÃ¶rt hat, und Schild hat seiner

Stimme durch Operngastspielerei im letzten Winter sehr geschadet.

Frau Oito-Al\sleben fÃ¼hrte das, was ihr zugefallen war (sie sang nur

in der Messe und neunten Symphonie), recht gut durch. In Liszl's

Cantate wurde sowohl das Sopransolo wie auch das Altsolo von einer

und derselben Dame, Frl. Anna Reiss an der Welmar'schen Oper,

vorgetragen. In der Oper wie in Liszl's Composition sind Sopran

und Alt also wohl nicht mehr zu unterscheiden. Schon der Text

dieser Beethoven-Cantate, von Adolf Stern herrÃ¼hrend, ist ein trau-

riger ellenlanger UallimalhiKS. Aus solchem gesangwidrigen Bombast

kÃ¶nnte selbst ein Tonsetzer nichts machen, der die Vocalcomposi-

tion etwa; geschickler zu handhaben weiss, als Liszt. Die Canlatc

hatte nichts, was ansprechen oder zÃ¼nden konnte, sie war herzlich

unbedeutend. Liszt. dirigirte, wie schon gesagt, die neunte Sym-

phonie, die in Folge dessen recht miserabel ging, was aber die An-

wesenden nicht abhielt, den Dirigenten mit Blumen zu Ã¼berschÃ¼tten.

Das ganze Fest war in Wirklichkeit eine Liszt-Feier, Beethoven war

das AushÃ¤ngeschild. Aus der ganzen Richtung dieser Gesellschaft

wird Ihnen solches schon begreiflich sein; und obwohl wir mit der-

selben nun einmal nicht einverstanden sind, wollen wir doch Jedem

seinen Geschmack und seine Weise lassen. Aber was sagen Sie dazu, -

dass in dem grossen Saale, welcher bei dem am Sonntag Abend statt-

findenden Festmahle benutzt wurde, die BUste von Liszt unter Blu-

men aufgestellt war? bei einer sogenannten Beelhovenfeier' Ist das

nicht ekelerregend .' â�� Viele Betheiligte haben Weimar sehe Orden mit

zu Hause gebracht, auch der Leipziger Concertmeisler Herr F. David.

Dieser ist denn nun auch dem .â�¢MusikvereinÂ« ofHciell beigelrelen.

Man kann dem Verein zu dieser Eroberung GlÃ¼ck wÃ¼nschen, denn

derselbe ist dadurch um einen charaktervollen Mann reicher ge-

worden.
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Markall, F. W., Zwei Trios

Volckmar, Dr. F. W., Zwei Trios.

Falsst, Dr. Im., Canonisches Trio.

Stade, H. B , Adagio.

MUller-Hartnng, C., Zweistimmige Fuge.

Sattler, H., Introduclion und Fuge.

Lobe, J. Chr., Vierstimmige Fuge.

Tod, E. A., Introduclion und Fuge Ã¼ber: Benedicamus Domino.

Merkel, G., Introduction und Doppel-Fuge.

Thomas, G. A., Concert-Fuge.

Kaff, J., Introduction und Fuge.

Rheinberger, J., Vierstimmige Fuge.

Llszt, Dr. Franz, Adagio.

SteinhÃ¤user, C , Festphantasie Ã¼ber den Cboral; Wie lieblich ist,

o Herr, die SUtle.

Tschirrli, H. J., Festphantasie.

Helfer, A., Concert-Pbanlasie mit Choralbegleitung von 4 Posaunen.

Herzog, Dr. J. G., Phantasie und Fuge.

Volckmar, Dr. W., Sonate.

LÃ¶ffler, J. H., Phantasie, Gebet und Fuge zu vier HÃ¤nden.

Schneider, Jul.. Einleitung und Variationen zu vier HÃ¤nden Ã¼ber

den Cboral: Vom Himmel hoch.

Moscheies, I., Melodisch -contrapunktische Studie fÃ¼r Violoncell

und Orgel oder Pianoforte Ã�ber das H moll-Praludlum aus J. Seb.

Bach's wohltemperirtem Ciavier.

Volckmar, Dr. W., Duo fÃ¼r Orgel und Violine.

Hanptmann, Dr. M., Ave Maria fÃ¼r eine Singstimme, mit Begleitung

von Orgel oder Pianoforte.

Zander, D., VerseÂ«us dem 14. Psalm fÃ¼r eine Singstimme mit Orgel-

beeleitung.

BrÃ¤hmlg, B., Vers aus dem i7. Psalm fÃ¼r Tenor oder hohen Bariton,

mit obligater Begleitung von Orgel und Violoncello.

Weber, H., Vater unser und Einsetzungsworte fÃ¼r eine Singstimme,

mit Orgelbegleitung und Chor.

K)kcii, J. A. van, Gebet vor einer Trauung von Vict. v. Strauss,

tÃ¼r Chor und Orgel.

(VÃ¶tze, C.. Aufersteh'n, Gedicht von F. G. Klopstock, fÃ¼r leichten

Mannerchor und obligate Orgel.

Ritter, A. G., Hymnus aus dem U. Jahrhundert fÃ¼r Sopran-Solo,

gemischten Chor und Orgel.

[400] Verlag von Breitkopf & Hantel in Leipzig.
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Ebendaselbst in gleichen Stichen und zu gleichen Preisen die

Portraits von J. S. Bach, Handel, Gluck, Mozart und J. Haydn.

MÂ«] Verlag von

J. Rieter â�¢ Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Verlag von

J. Rieter -Biedermann in Leipzig und Winterlhur.

SINFONIEN

von

Ludwig vanBeethoven.

Herausgegeben von Fr. Chrysander.

Partitur.

Fracht - . V n wyrti l >o.

JrÂ»ianolorte und Orchester

- 2 - 36 in D dur . ... - -

. t;

. i;

von

- 3. - 55. in Es dur (Broica) . . .

- 4 60 in B dur . -

Joseph Haydn.

- 5 - 67 in Cmoll

. 1!

. 4!

. II

. li

II

Zu vier HÃ¤nden bearbeitet

- 6. - 68. in Fdur (Pastorale) . . -

- "7 - 9 J in A dur ... - -

von

- 8 - 93. in Fdur

Franz WÃ¼llner.

- 9. - 1S5. in Dmoll (mit Chor) . . - - 3. â��

In elegantem EinbÃ¤nde kostet jede Sinfonie <S Ngr. mehr.

Preis 1 Thlr. 45 Ngr.

Verantwortlicher Redakteur: Wilhelm Wemer in Leipzig.

Verleger: J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur. â�� Druck von Breitkopf und Hiirtel in Leipzig.



DU Allgemeine Miuikftlitehe Zeitung

erMbeint regvlmfcfteig Â»n jedem Mittwoch

nnd ict durch Â»Hf PoiUmler und Bvek-

Allgemeine

Pnii: JÃ¤hrlich 4 Tblr. VlÂ«rtÂ«ljUrUchÂ«

Prtrmm. l Tblr Anzeigen: Di* ff*BpiltÂ«ne

Â« oder deren R*nm 2 Hft. BrUfÂ«

nnd Ã¼*ldtr werden frÂ»nco Â«rbÂ«t*B.

Musikalische Zeitung,

Herausgegeben von Friedrich Chrysander.

Leipzig, 22. Jnni 1870.

Nr. 25.

V. Jahrgang.

Inhalt: Leber harmonische AusfÃ¼llung allerer Ciavier-Musik, hauptsÃ¤chlich bei Ph. Em. Bach (FortMtiong). â�� Das Oratorium auf der

BÃ¼hne. 2. Die dramatische AuffÃ¼hrung tlandel'scher Oratorien (Fortsetzung). â�� Das 47. niederrheinische Musikfejt in Aachen,

dem Andenken Ludwig van Beethoven'Â« gewidmet, den S., 6. und 7. Juni 4870. â�� Berichte. Nachrichten und Bemerkungen. â��

Berichtigung. â�� Anzeiger.

Aufforderung zur Subscription.

Mit nÃ¤chster Nummer schliesst das zweite Quartal der Allgemeinen Musikalischen Zeitung. Ich

ersuche die geehrten Abonnenten, die nicht schon auf den ganzen Jahrgang abonnirt haben, ihre Bestel-

lungen auf das dritte Quartal schleunigst aufgeben zu wollen. J. Rieter-Biedermann.

Heber harmonische AusfÃ¼llung Ã¤lterer Ciavier-

Musik, hauptsÃ¤chlich bei Fb. Em. Bach.

Von Dr. E. F. B*umg*rt.

(Fortsetzung.)

Doch ist die Betrachtung einzelner Stellen wenig von

Belang. Die Hauptsache ist, zu erweisen, dass die Clavier-

spieler zu Bacb's Zeit wirklich so 6rme Generalbassisten

waren, um Ã�berall auch ohne Ziffern die richtige Har-

monie hinzuzufÃ¼gen, â�� wenn auch nicht uiil spielender

Leichtigkeit, so doch auch nicht mit zu argem Kopfzer-

brechen, das ihnen am Ende den Genuss der Composi-

lionen verleidet hatte. Zu diesem Zweck ist die Aufgabe,

die ihnen gestellt war, genauer ins Auge zu fassen. â�� Die

alten LehrbÃ¼cher des Acconipagnenienls beschÃ¤ftigen sich

fast alle auch mit der Frage, wie man eine unbezifTerle

Grundslinime gut begleiten kÃ¶nne. Namentlich Heinicben

(der Generalbass in der Composition, S. 585 u. II., hat

ausfuhrlich davon gehandelt. Er betrachtet es auch nicht

als eine unlÃ¶sbare Aufgabe, macht sich vielmehr Ã�ber an-

ders Denkende in seiner gewohnten Weise lustig und zeigt

an selbst erfundenen Beispielen, wie die Sache zu Ã�ben

sei. Was Em. Bach Ã¼ber solche Dinge dachte, liegt klar

vor. Er nennt es eine Â»lÃ¤cherlichen Anforderung, ganz un-

beziflerte Basse zu accompagniren (II, H). Mit unverkenn-

barer Beziehung auf Heinicben halt er es fUr vergebliche

Muhe, Regeln darÃ¼ber zu geben (ebendas. 298). Â»Findet

sicha, sagt er (S. H), Â»bey einem Solo die Haupistimme

Ã¼ber dein Basse oder alle Stimmen bey mehrstimmigen

Stucken darÃ¼ber in Partitur: so kann der Aecompagnist

allenfalls ohne Ziffern zu rechte kommen: nur muss er in

der Composition hinlÃ¤nglich geÃ¼bt seyn.Â« Nur bei genauer

Bezifferung kÃ¶nne das Accoinpagnement gut sein. Freilich

gebe es oft FÃ¼lle, wo ein Clavierspieler nach unbezifferten

BÃ¤ssen begleiten mÃ¼sse. Zu dem Ende werde er Â»Anmer-

kungen beybriogen, wodurch ein geÃ¼bler A ccouipag-

nisl â�� (Bach selbst unterstreicht diese Worte) â�� eine

grosse Erleichterung spÃ¼ren wird, auch unbezifferle Basse

so abzufertigen, dass man zufrieden seyn kann.. â�� Wir

V.

wÃ¼rden nun in seinen Ciaviersachen Aufgaben vor uns

haben, wo Bass und Melodiestimme gegeben, also ein har-

monisch richtiges Accompagnemenl nicht unmÃ¶glich, son-

dern von einem gehÃ¶rig Unterrichteten allenfalls zu ver-

langen wÃ¤re. Wenn man nun aber bei Bach und !>â�¢ i allen

Ã¤ndern Theoretikern nachliest, was von einem gehÃ¶rig

Unterrichteten verlangt wurde; wenn man weisÂ», dass die

LÃ¶sung solcher Aufgaben, wie'sie in den Claviersacben

fast auf jeder Seile gestellt wfiren, zu den hÃ¶chsten Lei-

stungen eines geschickten Accompagnisten gezahlt, als die

lÃ¼ut he und der Gipfel seiner Kunst angesehen wird, und

dass die Erreichung dieses hÃ¶chsten Ziels nur dem fach-

mÃ¤ssigen Cembalisten zugemutbet werden kann : so wird

man doch berechtigt sein zu fragen, ob die Clavierspieler

zu Bacb's Zeit wirklich allesammt Lust, Talent und MÃ¼sse

genug halten, sich im Generalbass so sattelfest zu machen,

dass sie im Stande waren, allenfalls Kapellmeisterdienste

im Concert und Theater zu verrichten? Der bei weitem

grÃ¶sste Theil derselben bestand damals, wie beute, aus

Dilettanten und Liebhabern, denen Em. Bach (Vorrede

zum I. Theil der Clav.-Scb.) frei stellte, so viel von die-

ser Gelehrsamkeit sich anzueignen, als sie wollten und

ihre Nalurgaben gestatteten. Seine Composilionen, in ganz

Deutschland und im Auslande gesucht und gekauft, hat-

ten schwerlich im Publikum so weite Verbreitung gefun-

den, wenn sie â�� (Bitter, S. 77) â�� Â»alle nur fÃ¼r solche

Personen geschrieben worden waren, die in der Musik,

auch abgesehen von dem blossen Clavierspiele, genÃ¼gende

Kenntnisse erlangt hattenÂ«. Diese Â»genagenden KenntnisseÂ«

bestimmt Bach selbst in der oben citirten Stelle dahin,

dass der Accompagnisl Â»in der CompositionÂ« hinlÃ¤nglich

geÃ¼bt sein mÃ¼sse, und darunter verstand man zu seiner

Zeit viel mehr, als die blosse Accordkenntniss und die

Rudimente des Generalbasses; zur Composition gehÃ¶rte

mindestens der einfache Conlrapunkl und Fertigkeit in

der SlimmenfÃ¼brung. Wollen wir nun die Spieler von

Baeb's Sonaten auf den Kreis derjenigen beschranken,

die in diesem Sinne Â»in der Composition hinlÃ¤nglich geÃ¼bu

waren?

15
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Ich habe bereits bemerkt, dass auch ich nichts weiter

unter harmonischer AusfÃ¼llung verstehen will, als die

nÃ¶tbigen Zuthaten. Allein das NÃ¶lbige wird sich auf die

blos correcte Harmonie unmÃ¶glich beschrÃ¤nken lassen;

die z wec k massige Behandlung kann nicht unbeachtet

bleiben. Zu dieser aber gehÃ¶rt, wie Bach genugsam her-

vorhebt, ein Anschmiegen an den Sinn und Charakter des

SlUcks und der einzelnen Stellen, Discrelion. wohlklin-

gende und sinngemasse Lage der Accorde, verstandige

Benutzung der Klangregionen, mÃ¶glichst natÃ¼rliche Forl-

scbreilung der Intervalle u. dergl., kurz eine Behandlung

der Harmonie nach der jedesmaligen Intention des Com-

ponisten. Man versuche das, und man wird es noch jetzt

gar nicht so feichl finden, dass man es Ã¼berall mit Leich-

tigkeit extemporiren kann. Bei Em. Bach giebt es, wenig-

stens in seiner reifern Zeit, keine Â»faulen und Trommel-

BasseÂ«; die figurirten Accorde, die sogenannten Albern -

BÃ¤sse, das Vorschlagen des Basstons in der liefen Lage mit

nachschlagenden Accorden in hÃ¶herer Lage und alle un-

sere modernen Â»BegleitungsfigurenÂ«, die zu einem Gegen-

stÃ¤nde interessanter Erfindung geworden sind, fehlen bei

ihm so gut wie vollstÃ¤ndig. Der Bass ist eine lebendige

Stimme, nicht blos harmonisches Fundament: gute

Basse sind in der ganzen damaligen Zeit PrÃ¼fsteine fÃ¼r

grÃ¼ndliche Kenntniss der Composilion; ihre FÃ¼hrung

musste eben ausdrucksvoller werden, weil die Beglei-

tungsfiguren, die nur als bedingungsweiser Zierrat gestal-

tet waren, Ã¼ber trage und nichtssagende Basse nicht an-

genehm tauschen konnten. Schon die unruhige, springende,

mannigfaltig wechselnde FÃ¼hrung des Basses erschwert

die zweckmassige Behandlung der FÃ¼llslimtnen. und ein

Accompagnement, das blos ein paar Accord-lntervalle er-

greift, die sich eben bequem erreichen lassen, das jetzt

rechts und dann links etwas binzutbut, jetzt den Accord

in hoher und hÃ¶chster, dann unmittelbar wieder in tiefer

und tiefster Region schreien und brummen lÃ¤sst, kann

offenbar den Intentionen des Componisten nur schaden,

zumal eines solchen, wie Em. Bach, der die Klangwir-

kungen seines Instruments so genau studirt bat und so

grossen Werlh auf feines Detail legt, der zwischen einem

Â»steifen GeneralbassspielerÂ« und einem guten Begleiter

sehr streng zu unterscheiden weiss, und der, wie noch zu

erwÃ¤hnen sein wird, seine Compositionen der WillkÃ¼r des

erstem zu Ã�berlassen keineswegs gewillt ist. Hatte er so

optimistische Vorstellungen von.den theoretischen Kennt-

nissen und Fertigkeiten der zeitgenÃ¶ssischen Clavierspie-

ler gehabt, so hatte er schwerlich Ã¼ber das Ungeschick

der Begleiter so oft geklagt und zur Abwehr desselben

sich nicht so viele MÃ¼he gegeben.

Selbst in dem Falle, dass Ã�ber dem Basse noch die

Oberstimme nolirt ist, verlangt Bach (S. H) Â»Uberdem

eine genaue BezifferungÂ«, wenn das Accompagnement gut,

und zwar im vollkommensten Grade gut sein solle. Â»Es

bleibet also ununistÃ¶sslich wahrÂ«, â�� heisst es an einer

anderen Stelle (II, S. 300) â�� dass zur guten AusfÃ¼hrung

eines Stuckes eine richtig bezifferte Gruudstimme unent-

behrlich sey. Jeder Componist, welcher wÃ¼nschet, dass

seine Arbeit so gut als mÃ¶glich ausgefÃ¼bret werde, muss

auch alle Mittel ergreifen, diesen Endzweck zu erlangen.

Er muss sich also Ã�berhaupt in seiner Schreibart so deut-

lich erklaren, dass er an einem jeden Orle verstanden

werden kÃ¶nneÂ« etc. etc. Ist dies auch zunÃ¤chst in Bezie-

hung auf Bassstimmen ohne alle Bezeichnung gesagt, so

werden diese doch eben verpÃ¶nt, weil der allgemeine

Grundsatz gegen sie spricht, dass jeder Componist sich

Ã¼berall ganz deutlich erklaren mÃ¼sse. Und diesen Grund-

salz sollte Bach in seinen Ciavierwerken selbst nicht !><â�¢-

achlel. sich nichl in der Schreibart ganz deutlich erklart

und so die gute AusfÃ¼hrung in Frage gestellt haben? â��

Wird Bitler's Meinung, dass eine Bezifferung der Bass-

slimme nicbl notbwendig war, mit Bach's Gewissen-

hafligkeil und mit den sirengen Forderungen, die er an

Andere stellt, sich leicht vereinigen lassen? â��

Es sei mir gestaltel. hier einer Uebereilung Bitler's zu

gedenken. Er bespricht I, S. 224 die vierte Sammlung

der Sonaten etc. fÃ¼r Kenner und Liebhaber und speciell

die darin befindliche Fantasie in Es-dur. Hier sagt er:

Â»Diese Fanlasien zeigen ganz deutlich, dass Bach bei seinen

Spielern die Fertigkeit voraussetzte, die harmonische Aus-

fÃ¼llung, wo sie von ihm nicht gegeben war, zu ergÃ¤nzen.

Was konnten bezitferle Stellen, wie die folgende der Es-

dur-Fantasie, wie solches auch am SchlÃ¼sse der Adur-

Fantasie vorkommt wohl anders bedeuten?Â« â��

Citirt ist folgendes Arpeggio, bei welchem Bach, wie stets

bei Arpeggj, nur Oberstimme und bezifferten Bass nolirl

hat (s. meine Ausg. IV, S. 40) :

**
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Es scheint nun, dass Bitter hier die eigentliche Streitfrage

ganz vergessen hat. Weder ich, noch irgend Jemand hat

behauptet oder wird behaupten, dass Bach, wo er Ziffern

schreibt, Beacblung und Versiandniss derselben nichl

vorausgeselzl hal. Ich will sogar ohne Bedenken zugeben,

dass viele Duellanten der damaligen Zeit die Generalbass-

Signaluren besser verslanden und handhabten, als heut

zu Tage mancher Organist. Aber darauf kommt wenig an.

Das allein ist zu beweisen, dass alle Personen, die Bach's

Sachen spielten, auch ohne Ziffern, blos aus Bass und

Oberstimme richtig und zweckmÃ¤ssig zu harmonisiren

verstanden, und ob desshalb Recht und Pflicht vorliegt,

scheinbar leere Stellen durch eigene Zulbaten nach der

selbstverstÃ¤ndlichen Voraussetzung des Componisten aus-

zufÃ¼llen? â�� HierfÃ¼r ist durch ein oder zwei Arpeggj kein

Beweis geliefert, einmal, weil bei solchen Stellen auf

zweckmÃ¤ssige AusfÃ¼llung, d. h. auf kunstgerechte

StimmenfÃ¼hrung nach der Natur der Sache nichts ankam,

sondern die blossen Accord-lntervalle genÃ¼gten: zwei-

tens, weil diese Stellen verhÃ¤ltnissmÃ¤ssig selten vorkom-

men : drittens. weil gerade die freien Fantasien Bach's

am wenigsten fÃ¼r das Heer der Dilettanten geschrieben

waren, sondern selbst durch die technischen Anforderun-

gen und noch mehr durch die Schwierigkeit ihres sinnge-

mÃ¤ssen Vertrags tÃ¼chtig geschulte KrÃ¤fte verlangten;

endlich, weil eben die Bezifferung zeigt, dass Bach bei

seinen Spielern die Kunsl, aus Oberstimme und Bass alles

Andere zu erralben, nicht voraussetzte. Er schreibt die

Bezifferung nicht hlos in der schwierigen Stelle der Esdur-

Fantasie (hier zweimal, vgl. S. 37) dazu, sondern auch

in der sehr leichten am SchlÃ¼sse der A dur-Fantasie

(S. 47). â�� Wenn Ã¼brigens Bitter jene Stelle fÃ¼r seine

Meinung wirklich beweiskrÃ¤ftig machen wollte, so halle

er sie offenbar ganz originalgetreu, blos in Oberstimme

und beziffertem Bass, wie ich sie hier mitlbeile, hin-

schreiben und keine Accord-Inlervalle hinzufÃ¼gen sollen.

Statt dessen giebt er die letzteren genau in derselben Zu-

sammenstellung und sogar in derselben Noten-Darstel-
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lung â�� (blosse Punkte ohne Werthzeichen) â�� wie ich sie

nach eigenem Ermessen habe drucken lassen und in der

Vorbemerkung zum IV. Hefte gerechtfertigt habe. Nur

zwei gleicbgiltige Noten sind binzugelban, â�� vielleicht

nur einer der zahllosen Druckfehler, von denen die Bei-

spiele in Bilter's Buche, und am allermeisten die Beziffe-

rung, geradezu wimmeln. â��

leb bÃ¤he nun in der von Bitter beslriltenen Stelle der

Vorrede auch darauf hingewiesen, dass die damalige Tech-

nik ein mitwirkender Grund gewesen sei, ilie Begleitung

einfacher zu gestallen. Bach's Endziel als Spieler und

Componist sei Singen auf dem Claviere gewesen,

und desshalb habe er unter Anderem auch verlangt: die

begleitenden Stimmen mÃ¼sse man, so viel mÃ¶glich, von

derjenigen Hand verschonen, welche den herrschenden

Gesang fuhrt, damit sie selbigen mit aller Freiheit unge-

hindert geschickt herausbringen kÃ¶nne. Ich hÃ¼be hinzu-

gefÃ¼gt, dass dies fÃ¼r unsere heutige Technik kein Grund

zu sein brauchte, eine vollere Harmonie zu scheuen; wir

durften aber historische Erscheinungen nicht nach dem

Zeilgeschmack umformen, wenn sie belehrend sein soll-

ten. â�� Bitter enlgegnet hierauf, dass die vollere Beglei-

tung dem melodischen Charakter des Stucks so wenig

Schaden thue, als dem gesangreichen Vortrage. Der aus

der Technik entnommene Grund sei nicht maassgebend,

jetzt noch, bei fortgeschrittener Technik, einen offenbaren

Mangel aufrecht zu erhalten. Uebrigens habe die deutsche

Clavierschule des vorigen Jahrhunderts in Sebastian,

Friedemann und Emanuel Bach und in HÃ¤ndel MÃ¤nner

aufzuweisen gehabt, von denen jeder einzelne wohl im

Stande gewesen sein wurde, der neueren Technik die

Spitze zu bieten.

Hierauf erwidere ich : Wenn Em. Bach ausdrucklich

es als Erforderniss des guten Vertrags â�� (die erwÃ¤hnte

Stelle steht nÃ¤mlich im Capitel vom Vortrage, l, S. 107)' â��

aufstellt, dass die die Melodie fÃ¼hrende Stimme mÃ¶glichst

mit Begleilungsstiminen verschont werde, so muss er in

dem Mitspielen der letzteren eine Schwierigkeil gefÃ¼hlt

haben. War dies aber der Fall, so ist es ein Grund zu der

Annahme, dass er selbst mÃ¶glichst geringe Begleitung in

die Haupt- und Melodiestimme geschrieben haben wird.

Sagt er doch auch selbst (Burney, musik. Reise, III, 209,

Bitter l, 73), Â»sein Hauptsludium besonders in den letzten

Jahren sei dabin gerichtet gewesen, auf dem Claviere so-

viel mÃ¶glich sangbar zu spielen und dafÃ¼r zu setzenÂ«.

d. b. auch so fÃ¼r Andere zu schreiben. Er fUgt hinzu, Â»die

Sache sei nicht so leicht, wenn man das Ohr nicht zu leer

lassen und die edle Einfalt des Gesanges durch zu vieles

GerÃ¤usch nicht verderben wolleÂ«. Seine Einfachheit im

harmonischen Salze ist also eine absichtliche gewesen und

hat nicht durch Zuthaten wieder aufgehoben werden sol-

len. â�� Weiter habe ich aus der Stelle nichts gefolgert und

ich denke noch jetzt, dass der Schluss begrÃ¼ndet ist. Wenn

Bitter behauptet, unsere forlgescbrillene Technik berech-

lige uns, einen Â»offenbaren MangelÂ« zu beseitigen, so wÃ¤re

zunÃ¤chst der Mangel noch zu erweisen: denn in einer he-

wussten EigenlhUmlichkeil kann man nicht ohne Weiteres

eine UnzulÃ¤nglichkeit finden. Sodann aber ist Bitter ganz

einverstanden damit, dass ich eine von BUlow willkÃ¼rlich

umcomponirle Stelle der Fmoll-Sonate (III. Sammlung) in

ihrer Originalgestali behalten und verlheidigl habe. â�� Â«da

man selbst nicht an den Schwachen grosser Meister â��

noch weniger an deren besonderen EigentÃ¼mlichkeiten

Aenderungen vornehmenÂ« dÃ¼rfe (1,219). Wie stimmt diese

PietÃ¤t, sogar gegen Schwachen, zu jener Beseitigung eines

vermeintlich offenbaren Mangels? â�� Ander letzterwÃ¤hnten

Stelle kommt Bitler auf Â»eine VervollstÃ¤ndigung nach rer-

Ã¤nderten ZeitverhÃ¤ltnissenÂ« zurÃ¼ck, die freilich nicht zu

AbÃ¤nderungen Ã�bergreifen dÃ¼rfe, sondern sich darauf

beschranken mÃ¼sse, Â»was und wie der Meister mutbmaass-

lich selbst nachgrlragen haben wÃ¼rde, wenn er in der

Lage gewesen wÃ¤re, die Notwendigkeit hierfÃ¼r anzuer-

kennenÂ«. â�� Da sind wir glÃ¼cklich wieder bei dem Pro-

gramm Adam Hiller's, des bekannten Be- oder richtiger

Verarbeiters HÃ¤ndel'scher Oratorien und Kirchenwerke'

Er sagte in der Rechtfertigung seiner Messias-Parlilur fast

wÃ¶rtlich dasselbe! Und genau besehen ist Bilter's Salz

nichts als eine Anerkennung des Verbesserns Â»im Geiste

des ComponistenÂ«, das bis in unsere Tage oft genug ge-

fordert und auch versucht worden ist, das aber in jedem

Menscbenalter verschieden verstanden werden und zu im-

mer verschiedenen Resultaten fÃ¼hren wird , so dass Â»der

Geist des Couiponisteno am Ende ein Proteus sein mÃ¼sste.

Hatte Bitter nur versucht, die Grenze zwischen Â»Vervoll-

stÃ¤ndigungÂ« und Â»AbÃ¤nderungÂ« genauer zu bestimmen!

WÃ¤re er Uberhaupl doch dem an derselben Stelle ausge-

sprochenen Salze gefolgl: Â»Man muss die Kunslwerke

eben so hinnehmen, wie sie sindÂ», und hÃ¤tte er nicht in

â�¢einer Schrift, die der rechten WÃ¼rdigung geschichtlicher

Knnslerscheinungen dienen will, seinem eigenen Zwecke

entgegengearbeitet, dadurch dass er die Kunstwerke den

verÃ¤nderten ZeilverbÃ¤llnissen mehr oder weniger ange-

passl haben will! â��

(Fortsetzung folgt.)

Das Oratorium auf der BÃ¼hne.

s.

Die dramat iwhc AuffÃ¼hrung Hlniel'scher Oratorien.

(Forlietzung.)

Das Dramatische war, wie wir oben ausfÃ¼hrten, schon

in der altgriechischen TragÃ¼die nicht die Hauptsache, son-

dern die kunstmÃ¤ssig harmonische Darstellung. Der Be-

griff der Darstel lung ist der allgemeinere und befasst

den des Dramatischen in sich. Es giebl dramatische Dar-

stellungen und nicht dramatische. Bei musikalischen Wer-

ken grÃ¶ssten Stils, bei den Oratorien, begrÃ¼ndet die mehr

oder weniger dramatische Fassung keinen wesentlichen

Unterschied. Das Dramatische darf daher bei ihnen nie

xur Hauptsache erhoben werden, also kann es auch nicht

gestattet sein, diese Werke nach dem Dramatischen tu

modeln und bis m die-letzte Spitze der Consequenz hinein

zu treiben , nÃ¤mlich bis zu einer wirklichen BÃ¼hnenauf-

fÃ¼hrung.

Wie wenig bei einem Oratorium der dramatisch oder

nicht dramatisch angelegte Text bedeuten will, und wie

gleichmassig durch beide die Zwecke der musikalischen

Darstellung gefÃ¶rdert werden, ersehen wir am besten aus

Beispielen. Man betrachte einmal, diejenigen Oratorien,

deren Text nicht dramatisch, sondern erzahlend oder

episch gehalten ist, oder die epische und lyrische Be-

standtheile zu einem Ganzen verwebt haben. Ea genÃ¼ge,

von diesen nur zwei zu nennen, Israel in Aegypten und

Alexander's Fest.

Aus einem besonderen Grunde berÃ¼hren wir letzteres

zuerst. Unander's Fett*) ist ein solcher Text mit gemisch-

ten epischen und lyrischen Bestandteilen, so dass die

epischen Ã�berwiegen. Es isl eigentlich ungenau, hier von

lyrischen Bestandtheilen zu sprechen; man kÃ¶nnte sie mit

*) Band XII der Auig. der HBndelgesellschafl.

35Â«
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gleichem Rechte dramatische nennen, l'iu der Confusion,

die durch Anwendung rein poetischer Bezeichnungen auf

musikalische Texte entstanden ist, aus dem Wege zu

gehen, sollte man hier weiter keinen unterschied machen,

als den der erzÃ¤hlenden und der directen Sprache, mithin

sagen, der Text zu Alexander's Fest bestehe aus ErzÃ¤h-

lung und Anrede. Man mUssle aber sofort hinzusetzen,

dass dieser Unterschied fÃ¼r die Musik als solche durchaus

nicht vorbanden sei: ja man konnte noch beifugen, dass

die Unterlage einer ErzÃ¤hlung das Tonwerk genau in der-

selben Weise dramatisch gestaltet erscheinen lasse, wie

die Unterlage einer Anrede oder eines nach Scenen abge-

theillen Diulogs. Haodel's Alexanderfest steht da als ein

Ereigniss, ein Vorgang, eine Handlung so gut wie Samson,

Theodora, Herakles oder irgend eines der Ã¼brigen Orato-

rien mit dramatischem Text. Diese Tbatsacbe, die unum-

stÃ¶sslicli ist, gewÃ¤hrt uns erst den rechten Maassslab fÃ¼r

die Beurlbeilung des Umfangs und der Bedeutung, welche

dem Dramatischen als solchem in der Musik zukommen

kann.

So voll Leben und Kraft der Handlung ist diese Musik,

dass sie selbst einen Gluck zu Missverstandnissen und

Fehlgriffen verleitet hat. Als Dr. Burney im Jahre 1772 in

Wien war und auch viel mit Gluck verkehrte, berichtet

er Ã�ber einen der jÃ¼ngsten Kunstversuche desselben wie

folgt:

Â»Neulich hat er einem geschickten Dichter den Plan zu

einer neuen Ode auf den St. CÃ¤cilientag augegeben , wel-

cher beides Genie und Urtheilskrafl verrSlh. Lord Cowper

liess vor einiger Zeit in Florenz Dryden's Ode, von Handel

componirt, auffÃ¼hren; man hatte aber eine italienische

Uebersetzung untergelegt, welche fast silbenmÃ¤ssig ge-

macht war, um die Musik so unverÃ¤ndert als mÃ¶glich bei-

zubehalten. Diese zÃ¤rtliche Hochachtung gegen den Ton-

kÃ¼nstler war indessen so sehr auf Kosten des Dichters

geschehen, dass Dryden's gÃ¶ttliche Ode in dieser elenden

Uebersetzung nicht nur unpoetiscb, sondern vÃ¶llig unver-

stÃ¤ndlich geworden war. Eben diese Musik ist vor einiger

Zeit mit eben den Worten in Wien aufgefÃ¼hrt worden, und

manche Stellen darin fanden sehr vielen Beifall, trotz des

unsinnigen Textes, mit welchem das Werk zu den Ohren

der ZuhÃ¶rer gebracht ward.

Â»Gluck halte ein inniges GefÃ¼hl von den Gedanken un-

sers grosseu Dichters und wÃ¼nschte Ã¼ber eben den Gegen-

stand, aber nach einem Ã¤ndern Plane, eine Ode,zu haben,

die von jenen Gedanken so viel als mÃ¶glich beibehielte.

Seine Idee war diese : Ein Gedicht von solcher Lange

kÃ¶nne nach unserer heutigen Geschmacks- und Compo-

sitionsweise [l] keineswegs mehr von einer Person allein

abgesungen werden: und da Dryden's Ode ganz von der

erzÃ¤hlenden Gattung ist, so scheine es unschicklich, die-

selbe bei der AuffÃ¼hrung unter mehrere Personen zu ver-

tbeilen [!]. Er wÃ¼nschte also, dass sie in die Form eines

Dramii umgegossen wurde, in welchem die singenden

Personen sagen kÃ¶nnten, was ihre Leidenschaften ihnen

einflÃ¶sseu. Und dieses ist nun auf folgende Weise gesche-

hen. Das Drama beginnt mit einem Baccbusfeste, wobei

besonders Alexander und Thais gegenwartig sind. Sie

kommen Uberein. den Timotbeus rufen zu lassen, dass er

vor ihnen singe; allein ehe er anlangt, Ã¤ussern der Held

und seine Geliebte verschiedene Meinungen Ã¼ber seine

Kunst: Thais meint, sie sei nicht so gross, als der Ruf von

ihm sage, und Alexander sie sei grÃ¶sser noch als sein

Ruhm. Dieser Streit belebt den Dialog und gieht den Zu-

hÃ¶rern eine angenehme Unterhaltung, bis der KÃ¼nstler

anlangt, welcher den trojanischen Krieg besingt, wodurch

Alexander dergestalt begeistert wird, dass er in dir Kla-

gen ausbrich!, die man ihm in der allen Ge;>ohichle zu-

schreibt, nÃ¤mlich, dass er nicht wie Achilles einen Homer

habe, der seine Thaten verewiget. Soweit Burney. War

denn Timotheus, der nach Alexander grÃ¶sser war als sein

Bubin, hierzu nicht tauglich'?

In Anton Schmid's Compilation Ã¼ber Gluck's Leben

wird dem Bericht Burney's noch beigefÃ¼gt: Â»Diese Art

Cantate, deren Theile Gluck selbst unter einander ver-

bunden hatte, brachte bei der AuffÃ¼hrung eine Ã�beraus

grosse Wirkung hervor. Nur Gluck war noch nicht, zu-

frieden gestellt; er vermissle die Handlung und das sce-

nische Spiel und wÃ¼nschte wiederholt, ein Dichter mÃ¶chte

diesen Stoff zum Vorwurf einer Oper wÃ¤hlenÂ«. (S. 164.)

Aus diesem Besserungsplane, den Burney arg- and

urtheilslos bestaunt, klingt uns nun ganz die alte Leier

entgegen. Zuerst wird die Musik preisgegeben, wenig-

stens in Fetzen zerrissen, damit der Dichter zu seinem

Rechte komme, und sodann wird das Gedicht einem Zer-

setzungsprocesse unterworfen , welcher dasselbe wieder

in Stoff auflÃ¶st. Das Ende vom Liede ist dann das Ge-

slÃ¼ndniss, es genÃ¼ge Alles noch nicht, sondern man mÃ¼sse

das Ganze aufgeben und den Stoff zu einer reinen Oper

benutzen. Also dasselbe, was wir im Laufe dieser Unter-

suchung wiederholt geÃ¼ussert haben, nur mit oralorien-

feindlichen Hintergedanken und nicht aus Ã¤sthetischen

GrÃ¼nden, sondern in Folge der AbhÃ¤ngigkeit von Â»der

Geschmacksâ�� und Compositionsweise unserer ZeitÂ«. Zu-

gleich ein merkwÃ¼rdiger Beweis, wie sehr Gluck's Ge-

sichtskreis von der Oper eingeengt war. Der deutsche

Uehersetzer von Burney, Bode, macht zu der Auffuhrung

mit elendestem italienischem Texte in einer deutschen

Stadt folgende Anmerkung: Â»Schlimm fÃ¼r die deutschen

Liehhaber der Musik in Wien , wenn solche die schÃ¶ne

deutsche Uebersetzung unsers Ramler's von dieser Ode un-

ter HÃ¤ndel's unverÃ¤nderten Musik, entweder nicht kennen,

oder gar eine elende Uebersetzung vorziehen, weil sie

italienisch istÂ«. (II, 176.) Es wÃ¤re nun fÃ¼r Gluck wie fÃ¼r

jeden Ã�ndern das allein WÃ¼rdige gewesen, auf die vor-

banden^ bessere deutsche Uebersetzung hinzuweisen und

eine erneuerte AuffÃ¼hrung mit derselben durchzusetzen.

Vermuthlich hÃ¤tte, nach einem solchen Vorgange von ihm,

auch das Publikum in dem Werke selber, und nicht in

neuen scenischen Beigaben, die nÃ¶thige Â»UnterhaltungÂ«

gefunden, und ein bleibendes oratorisches Meisterwerk

wÃ¤re fÃ¼r Wien gewonnen. Van Swielen und Mozart mach-

ten zum Theil wieder gut, was Gluck verdarb: doch

wÃ¤hrte es ein volles Menschenalter, bis HÃ¤ndel-Dryden's

Alexanderfe>t in Wien Verstandniss und erossen Ã¶ffent-

lichen Beifall errang.

Torisetzung folgt.'

Das 47. niederrheinische Musikfest in Aachen,

Ã�era AuÃ¶cnkcn fuitotg mm Ã�cctliotjfn's gmii&mrt,

den 5., 6. und 1. Juni 1870.

Mit Recht durfte der Verfasser der das diesmalige Musik-

feslprogramm einleitenden Worte dem niederrheinischen Musik-

fesl-VerbÃ¤nde den Anspruch viodiciren, vor anderen die Br-

innerungsfeier an Beethoven's Geburtstag festlich begehen

zu dÃ¼rfen. Denn nicht nur kann das niederrheinische Land

sich rÃ¼hmen, des grossen Mannes Heimalh zu sein; dasselbe

hat auch fort und fort durch erosige und begeisterte Pflege der

Tonkunst und durch die wÃ¤rmste Verehrung des Meisters, auf

welchen ganz Deutschland in diesem Jahre mit Stolz hinblickt,
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dieser Ehre sich wÃ¼rdig erwiesen. Und gerade die niederrhei-

nischen Musikfeste haben um die Liebe und das VerstÃ¤ndniss,

welches Beethoven in den weitesten Kreisen gefunden hat, ein

wesenllirhes Verdienst. In den 52 Jahren, wÃ¤hrend welcher

die Musikfeste jetzt bestehen, ist es im Ganzen dreimal vorge-

kommen, dass Beethoven's Name nicht Suf dem Programm

stand, und dies zwar in der ersten Zeit, als der Concerle im

Ganzen nur zwei waren. An allen Ã¼brigen Festen war er ver-

treten, und meistens mit grossen Werken. So wurden z. B.

seine sÃ¤mmllichen Symphonien, mit Ausnahme der ersten, auf

Husikfesten aufgefÃ¼hrt, und unter ihnen die Eroica bisher neun-

mal, die Cmoll-Symphonie und die A dur-Symphonie jede acht-

mal, die neunte Symphonie neunmal. Die letztere ist noch ganz

besonders dadurch mit der Geschichte der Musikfeste verwebt,

dass sie, noch ehe sie gedruckt war, auf dem Musikfeste des

Jahres 1825 in Aachen aus dem von Beethoven hergeliehenen

Manuscripte, unier Ferdinand Ries' Leitung, zur AuffÃ¼h-

runggelangte. Wenn der vorher genannte Vorberichl geradeaus

diesem UmstÃ¤nde noch ein besonderes Vorrecht fÃ¼r Aachen

ableitet, die Jubelfeier von Beethoven'Â« Geburtstag zÂ» begehen,

so zeigt derselbe freilich einen lÃ¶blichen Patriotismus, fÃ¼r wel-

chen die SchwesterslÃ¤dte vielleicht einen Ã¤hnlichen entspre-

chenden Ausdruck gefunden haben wÃ¼rden. wenn die Reihe

zufÃ¤llig im Jahre 1870 an ihnen gewesen wÃ¤re.

Man konnte erwarten, dass die besondere festliche Veran-

lassung sowohl auf die Theilnahme, als auch auf das ganze

Arrangement und die Vorbereitungen ihren Einfluss zu Ã¼ben

nicht verfehlen wÃ¼rde. In erslerer Beziehung haben die Aache-

ner Feste mit der besonderen Schwierigkeit zu kÃ¤mpfen, kein

vÃ¶llig geeignetes Local zu ihrer VerfÃ¼gung zu haben. Freilich

nicht fÃ¼r den musikalischen Theil der AuffÃ¼hrung; der schÃ¶ne

neue Kursaal, in welchem das Musikfest diesmal zum dritten

Male gefeiert wurde, bietet zum Aufbau von Orchester und

Chor die geeignetsten RÃ¤umlichkeiten und ist trefflich akustisch.

Da derselbe aber kaum fÃ¼r < 000 ZuhÃ¶rer Raum gestaltet, so

mÃ¼ssen leider Viele auf den Genuss der AuffÃ¼hrungen verzichten.

So auch diesmal: schon Wochen vor dem Feste wusste man,

dass alle Platze vergriffen seien, und nur gÃ¼nstiger Zufall konnte

Einzelne noch in den letzten Tagen mit solchen beglÃ¼cken.

Der Besuch der Proben bietet freilich fÃ¼r unglÃ¼ckliche Ausge-

schlossene einen gewissen Ersatz, den der musikalisch Gebil-

dete, welcher auch in der stÃ¼ck weisen und unterbrochenen

Darstellung das Kunstwerk verfolgt und fÃ¼r welchen die Be-

obachtung des Eingreifens des Dirigenten einen besonderen

Reiz hat, sich gern gefallen lÃ¤sst; und so waren denn auch in

Aachen die Proben so zahlreich besucht, dass auch in ihnen

kaum ein Sitzplatz fÃ¼r den etwas spÃ¤ter Kommenden zu er-

langen war. Wir haben es immer als eine der schÃ¶nsten Auf-

_ lirn der Musikfeste betrachtet, VerslÃ¤ndniss und regen Sinn

fÃ¼r die Meisterwerke der Tonkunst in weilen Kreisen zu ver-

breiten ; sie sollen dieselben aus dem engen Kreise der Einge-

weihten hinaus unter alle die, welche ein offenes Herz dafÃ¼r

besitzen, bringen, und an ihrem Theile den Zweck aller Kunst,

durch die Anschauung der SchÃ¶nheit lÃ¤uternd und veredelnd

auf die Regungen des GemÃ¼thslebens zu wirken, mit erreichen

helfen. Daher wÃ¼nschen wir von Herzen, dass die StÃ¤dte, in

welchen sonst alle Voraussetzungen zur glÃ¤nzenden Abhaltung

einer solchen Feier vorhanden sind , auch in diesen Ã¤usseren

Beziehungen dahin streben mÃ¶gen, dass der vorstehend be-

zeichnete Zweck in mÃ¶glichst ausgedehnter Weise erreicht

werden kÃ¶nne.

Trotz dem bezeichneten Umttande war nun doch die Be-

tbeiligung an Proben und AuffÃ¼hrungen, wie bereits erwÃ¤hnt,

eine ungemeine , Jas rege Wogen und Treiben in dem Kur-

garlen, den VergnÃ¼gungsorten und in der Stadt war ganz frÃ¼-

heren Festen Ã¤hnlich und man durfte nicht klagen. dass es an

der bekannten festlichen Stimmung gefehlt hÃ¤tte. Die beson-

dere Lage Aachens bringt es mit sich, dass dasselbe jedesmal

aus dem nahen Belgien und Holland einen ganz besonderen

Zuzug von Festlbeilnehmern erhÃ¤lt; mit Genugthuung durfte

man beim Vernehmen des auslÃ¤ndischen Idioms sich sagen,

dass es deutsche Kunst und ihre vollendete AusfÃ¼hrung sei,

welche dasselbe herbeigelockt. So sah man aus BrÃ¼ssel, LÃ¼t-

lich und anderen belgischen und hollÃ¤ndischen StÃ¤dten eine

grosse Anzahl Musikdirecloren, Musiker und Musikfreunde, un-

ter welchen ich Verfaulst aus Rotterdam der Ehre wegen

namhaft mache. Dagegen vermisste man auffallender Weise

gÃ¤nzlich die sonst gewohnte Schaar deutscher Dirigenten und

KÃ¼nstler unter den diesjÃ¤hrigen Thellnebmern: auf nÃ¤heres

Erforschen der GrÃ¼nde hÃ¶rten wir, dass die meisten derselben

wegen der bevorstehenden Beelhovenfeier in Bonn auf das

Aachener Fest verzichtet hatten.

Das Programm des Festes war, wie sich bei der besonderen

Bedeutung desselben erwarten liess, in erster Linie aus Wer-

ken Beethoven's zusammengesetzt; wenngleich das Coraili

in der durchaus gerechtfertigten Annahme, dass die Feier dieses

Meislers nicht beeintrÃ¤chtigt werde durch VorfÃ¼hrung anderer

vollendeter, von ihm selbst aufs hÃ¶chste bewunderter Werke,

dass im Gegentheil aus der Vergleichung die Grosse desselben

nur um so deutlicher erkannt, um so frischer bewundert werde,

sich nicht auf dieselben beschrÃ¤nkt hatte. Die Tradition der

Musikfeste verlangt an einem der Tage ein grosses Oratorien-

werk, in welchem der Chor, der eigentliche Mittelpunkt des

Festes, seine Aufgabe erfÃ¼llen kÃ¶nne; von Beethoven besitzen

wir kein grosses Oratorium ; so wird HÃ¤ndel immer ein notb-

wendiger Factor bei der Feststellung der Programme bleiben.

Es waren sonach fÃ¼r den ersten Tag die Missa solcmntÂ»

und die Sinfonia eroica von Beethoven, fÃ¼r den zwei-

ten die OuvertÃ¼re zur Leonore und HÃ¤ndel's Debora,

fÃ¼r den dritten Beelhoven's OuvertÃ¼ren zur Weibe

des Hauses und zu Coriolan, das Violinconcert, Ca-

non und zweites Finale aus Fidel i o und Schlusschor

aus Christus gewÃ¤hlt worden, wÃ¤hrend in den Ã¼brigen Solo-

vortrÃ¤gen des dritten Tages auch die Namen Bach, Gluck,

Weber, (Mozart nicht!) Schubert und Schumann ver-

treten waren.

Wir haben nun zunÃ¤chst der AusfÃ¼hrenden zu gedenken.

Eine Vergleichung der Musikfeste der letzten Jahre lÃ¤sst erken-

nen, dass die Zahl der Mitwirkenden, namentlich was den Chor

betrifft, in Aachen gegen die Ã¼brigen StÃ¤dte etwas zurÃ¼ckzu-

stehen pflegt â�� die Zahl sagen wir, denn dem krÃ¤ftigen Voll-

klange thut dies bei den etwas kleineren LocalitÃ¤ten keinen

Eintrag, der prÃ¤cisen AusfÃ¼hrung kommt es eher zu Gute.

Dem Programme nach bestand der Chor aus 425 SÃ¤ngern, von

denen auf den Sopran 11 8, auf den Alt 96, auf den Tenor 89,

auf den Bass 122 kamen, an sieb kein Ã¼bles VerhÃ¤ltniss, we-

nigstens hinsichtlich des Tenores, dessen sonorer Klang auch

bei der geringeren Anzahl vÃ¶llig zur Gellung kam, wÃ¤hrend der

All in der That merklich schwÃ¤cher war, als die Ã¼brigen Stim-

men. Von Interesse ist dabei aber auch die Beobachtung des

VerhÃ¤ltnisses der aus den drei StÃ¤dten des Musikfestverbandes

zugezogenen SÃ¤nger, welche wohl angestellt werden darf, da-

mit sich zeige, wie sich nach Verlauf so mancher Jahre das

VerhÃ¤ltniss der festgebenden StÃ¤dte gestaltet hat. Wenn sich

dabei die Zahl 253 fÃ¼r Aachen selbst ergiebt, so erscheint dies

VerhÃ¤ltnisÂ« als berechtigt, ja fÃ¼r die Vorbereitung gÃ¼nstig, die

ja doch vorzÃ¼glich am Orte selbst geschehen muss ; dagegen

darf man sich wundern Ã¼ber die Theilnahme von nur i 8 an-

gemeldeten SÃ¤ngern aus KÃ¶ln, von nur 20 aus DÃ¼sseldorf â��

welche Zahlen, nach zuverlÃ¤ssigen Millheilungen, durch die

der wirklich anwesenden nicht einmal zur HÃ¤lfte erreicht wur-

den â�� und man wird darin ein Symptom erblicken dÃ¼rfen,
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dass die alte Gemeinsamkeit nicht mehr in gleicher Lebendig-

keit fortbesteht, und dass einmal eine neue, frische Anregung

Nolh thÃ¤te, dieselbe zu regeneriren.

Dem Chore stand ein Orchester zur Seite, wie man es auf

Musikfesten wohl kaum besser hÃ¶rt, wie man es aber gerade

in Aachen zu hÃ¶ren gewohnt ist. Der herrliche Klang des

Quartetts, die vorzÃ¼gliche Besetzung einzelner Blasinslrumente

(wie der FlÃ¶te, des ersten Horns u. a.), das Ebenmaass in dem

VerhÃ¤ltnisse der Inslrumentalmassen zu einander ist oft bei die-

ser Gelegenheit gerÃ¼hmt worden; diesmal schien die grosse

Anzahl ausgezeichneter und mit eindringendem VerslÃ¤ndnisse

ihrer Aufgabe sich widmender KÃ¼nstler demselben noch einen

ganz besonderen Schmuck zu verleihen, zur treuen, verslÃ¤nd-

nissvollen Darstellung der Kunstwerke ganz besonders zu be-

fÃ¤higen. Man zÃ¤hlte 48 Geigen, unter ihnen als FÃ¼hrer v. KÃ¶-

nigslÃ¶w aus KÃ¶ln, Bargbeer aus Detmold, Engel aus

Oldenburg und andere treffliche KÃ¼nstler; ausserdem t 8 Vio-

len, i 6 Violoncelle, 13 ContrabÃ¤sse ; die Blasinslrumente waren

meist doppelt besetzt, und zum Theil durch ausgezeichnete

KÃ¼nstler vertreten. Nur die Pauke war, vielleicht in Folge der

Aufstellung, vielleicht auch weil das Instrument zu schwach

war, mitunter an entscheidenden Stellen zu wenig hÃ¶rbar, wÃ¤h-

rend das Blech an einzelnen Kraftstellen mit zu grosser StÃ¤rke

berelnschmellerte und alles neben sich verdunkelte.

Dass mit einem solchen Orchester alles gelingen musste, ja

man kann sagen alles gewagt werden konnte, davon wissen

sicherlich die Dirigenten des Festes das beste Zeugniss zu geben.

Man hatte zum ersten Dirigenten Franz Lacbner aus MÃ¼n-

chen berufen, einen Mann, den einerseits die persÃ¶nliche Be-

kanntschaft, die ihm in jungen Jahren noch mit Beethoven

selbst zu Theil wurde, andererseits die wÃ¼rdige und allgemein

verehrte Stellung, die er als Veteran der gegenwÃ¤rtigen Com-

ponisten und Dirigenten einnimmt, zu der Ehre wohl berech-

tigte, die Jubelfeier des gewaltigen Meisters unter seine Leitung

zu nehmen. Es war in der Tbat eine Freude zu sehen, mit

welcher Lebendigkeit, Sicherheit und jugendlichen Frische der

hochverdiente Mann der schwierigen Aufgabe, grosse von ver-

schiedenen Seilen her zusammengekommene Massen zu leiten,

sich hingab, so dass die Mitwirkenden leicht und mit VerstÃ¤nd-

niss seinen Intentionen folgten. Von dem geistigen Verkehre,

der zwischen dem Dirigenten und seinen ausÃ¼benden KrÃ¤ften

besteht, kann sich der im grossen RÃ¤ume ZuhÃ¶rende, der das

Einzelne nicht versteht, einen klaren Begriff nicht machen; er

muss sich an die AusfÃ¼hrung halten, und den Erfolg als die

beste Kritik Ã¼ber die Leistung des Dirigenten ansehen. Und als

solche musste derselbe namentlich in den Inslrumenlalwerken

durchaus gelten ; die schwungvolle und geistig belebte Darstel-

lung der Eroica z. B. hÃ¶rten wir durchaus auf Lachner's Ver-

dienst zurÃ¼ckfÃ¼hren. Nach dieser Richtung mochte der be-

geisterte Mann auch mitunter einen Schritt zu weit gegangen und

der eigenen, subjectiven Empfindung bei den einzelnen Stellen

zu weit nachgegeben haben, die sich z. B. namentlich hinsichtlich

des Tempos Abweichungen vom gewÃ¶hnlichen Gebrauche oder

auch Abweichungen innerhalb desselben StÃ¼ckes gestattete,

Dinge, welche man mit einem Orchester wie dem in Aachen

versammelten ohne Gefahr wagen konnte, die aber auch den

ZuhÃ¶rer leicht unruhig machen und die richtige Auffassung

stÃ¶ren.

Neben Lachner war der stÃ¤dtische Musikdirector Herr Fer-

dinand Breunung aus Aachen berufen worden, an der Di-

reetion Ibeilznnehmen; ihm war am zweiten Tage HÃ¤ndel's

Debora und mehrere Piecen des dritten Tages zugefallen, und

die Ruhe, Umsicht und Sicherheit, welche er zeigte, vereint

mit dem vollstÃ¤ndigen und der Intention des Componislen ent-

sprechenden Gelingen gab den Beweis, dass man mit grossem

Rechte diesen um die Pflege der Musik in Aachen sehr verdien-

ten Mann zugezogen hatte. Sein Einfluss und sein Verdienst

erstrecken sich Ã¼brigens viel weiter, als fÃ¼r die ZuhÃ¶rer un-

mittelbar erkennbar sein konnte â�� die VorÃ¼bung so schwie-

riger Werke, wie der Miisa solemnis und der Debora, von

Breunung mit angestrengtem Eifer die letzten Wochen hindurch

besorgt, ist als die nothwendige, ja einzige Ursache des Ge-

lingens von so tÃ¼chtigen Cborleistungen anzusehen, wie wir

sie hier erlebt haben.

Als Solisten fÃ¼r die grÃ¶sseren Gesangwerke waren gewon-

nen worden Kraul. Aglaja Orgeni, HofopernsÃ¤ngerin aus

Berlin, als Sopranistin, welcher fÃ¼r kleinere Partien Frl. E Ilse

Rempel aus Hamm zur Seite stand; Frau Amalie Joachim

aus Berlin als Altistin; Herr H. Vogl, HofopernsÃ¤nger aus

MÃ¼nchen, als Tenorist, neben welchem Herr GÃ¶bbels aus

Aachen fÃ¼r zweite Partien tbÃ¤tig war, endlich als Bassist Herr

HofopernsÃ¤nger Jos. Bletzacber aus Hannover, dem wie-

derum zwei geehrte Dilettanten aus Aachen' zur Seite standen.

Diesen gesellte sich denn Joseph Joachim als Soloviolinist.

Es bedarf keines weiteren Wortes fÃ¼r den, welcher dem Feste

selbst beigewohnt hat, darÃ¼ber, dass unter den GesangeskrÃ¤f-

ten der erste Preis Frau Joachim gebÃ¼hrte, Ã¼ber welche man

das Lrtheil sehr kurz so fassen kÃ¶nnte, dass sie uns die voll-

endete, echte KÃ¼nstlerscbaft entgegen bringt, die nichts weiter

erstrebt, als der Kunst zu dienen, die keinen anderen Beifall

sucht als den durch treue Wiedergabe der kÃ¼nstlerischen In-

tention erworbenen. Eine Allstimme von seltener Weichheit,

FÃ¼lle und Ausgiebigkeit; vÃ¶llige Beherrschung derselben durch

Ausgleichung der verschiedenen Register, so dass man die

UebergÃ¤nge nirgends gewahr wird und dem schÃ¶nen Flusse

der TÃ¶ne mit reinstem VergnÃ¼gen folgt; reinste Intonation,

volle Biegsamkeit und Verwendbarkeit zu allem, was die Vir-

tuositÃ¤t in dieser Tonlage erheischt â�� und alles dieses nir-

gendwo als Selbstzweck hervortretend , sondern sieb den For-

derungen des Kunstwerks unlerordnend und den Gedanken des

KÃ¼nstlers zum Ausdrucke zu bringen bestrebt. Dieser Aufgabe

gerecht zu werden, besitzt sie neben den angefÃ¼hrten tech-

nischen VorzÃ¼gen eine wunderbare FÃ¤higkeit der Versenkung

und geistigen Durchdringung des ihr vorgelegten Gegen-

standes, und so trifft bei ihr alles zusammen, um sie zudem

zu befÃ¤higen, was wir als Ideal aller wahren reproductiven

KÃ¼nstlerschafl betrachten mÃ¼ssen: dass nÃ¤mlich im Augen-

blicke der Darstellung das Kunstwerk nicht als etwas ihr Frem-

des, sondern vÃ¶llig Eigenes und in freier Reproduction Wieder-

gegebenes erscheint. Dies macht ihre Leistung zu einer ein-

heitlichen und ganzen, und eine nothwendige Folge davon ist,

dass auch alle Einzelnheiten nach Ton und Ausdruck das Ge-

prÃ¤ge der Wahrheit und SchÃ¶nheit zeigen, ohne dass sie

irgendwo in Ã¼bermÃ¤ssiger Hervorhebung die Einheit verletzten.

Wir kÃ¶nnten eine Menge einzelner Stellen, namentlich im Ora-

torium HÃ¤ndel's, namhaft machen , welche durch den Vortrag

von Frau Joachim In ganz wunderbarer, treffender Weise cha-

rakierisirt und belebt wurden, wir wÃ¼rden aber durch eine

solche, fÃ¼r die ZuhÃ¶rer ohnehin Ã¼berflÃ¼ssige AufzÃ¤hlung den

tieferen Grund ihrer Meislerschaft, zu deren schÃ¶nsten Eigen-

schaften auch besonnenste Maasshaltung gebort, nicht be-

zeichnet zu haben glauben.

Wenngleich der geehrte Berichterstatter in der KÃ¶lnischen

Zeitung den wohlthÃ¤ligen Einfluss mit Recht hervorhebt, wel-

chen Frau Joachim auf ihre Genossen uubewusst ausÃ¼bte, so

konnte es doch immerhin nicht fehlen, dass dieselben neben

ihr einen schweren Stand halten. FrÃ¤ul. Aglaja Orgeni ge-

bietet ebenfalls Ã¼ber ausgedehnte und gute Slimmmiltel, wenn-

gleich das Volumen ihrer Stimme nicht fÃ¼r alle Partien, die

man auf Musikfesten zu hÃ¶ren pflegt, gleicbmÃ¤ssig stark genug

genannt werden kann. Dieselbe klingt angenehm, bell und rein

und hat eine leichte HÃ¶he; dazu kommt ausgezeichnete Schule
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und sichere Intonation, alles VorzÃ¼ge, welche die KÃ¼nstlerin vor-

theilhaft auszeichnen; auch versteht sie es, innerhalb ihres

Genres den Gesang in ansprechender Weise zu beseelen und den-

selben zum Ausdrucke gesteigerten Affectes zu machen. Aber

diesesGenre ist nicht gross; wag Ã¼ber das Zartere, Naiv-Lyrische

hinausgeht, ist ihr fremd und eine gewisse SentimentalitÃ¤t der

Auffassung rauss tragisches Pathos, heroische WÃ¼rde und jede

tiefere GemÃ¼thsbewegung, wie sie in den grÃ¶sseren Werken

verlangt werden, ersetzen. Aber wir kÃ¶nnen eben nicht alle Alles,

und bei der Seltenheit der Vereinigung aller zur Meisterschaft

gehÃ¶rigen Erfordernisse muss man den einzelnen KÃ¼nstler neh-

men wie er sich giebt und sich des gebotenen VorzÃ¼glichen

freuen. An dem Gelingen des Festes hat auch Frl. Orgeni ihren

vollen and berechtigten Anthell.

Die beiden Vertreter der lieferen Stimmen hotten auch wie-

der unter einander sehr verschiedene VorzÃ¼ge. Ein prÃ¤chtiges,

sonores und dabei wohlgeschulles Organ zeichnet Herrn Vogl

aus, und als denkender KÃ¼nstler weiss er dasselbe mit Sicher-

heit zum Ausdrucke bestimmter Empfindungen, zur charak-

teristischen Hervorhebung bezeichnender Worte zu verwenden.

Doch Ã¼bt er in diesem Streben nicht immer die frÃ¼her gerÃ¼hmte

Maassbaltnng, hebt Einzelnes zum Nachlheil des Ganzen stark

hervor und stellt vielfach mehr sich selbst, als das. Kunstwerk

dar. So war z. B. die letzte ErzÃ¤hlung in der Debora von der

Tbat Jael's, welcher er die ganze Kraft seiner herrlichen Stimme

widmete, im Ganzen mehr ein theatralischer Effect, als aus

inneren GrÃ¼nden nothwendig; und das Theater zu vergessen,

mÃ¼ssle doch im Concertsaal das erste ErfordernisÂ« sein. Herrn

Bietzacher gelang das weit mehr, und sein maassvoller,

Ã¼berall wohldurchdachter und geschmackvoller Vortrag, wel-

cher ein VerslÃ¤odniss der diesmal gestellten grossen Aufgaben

durchaus erkennen liess, verdient das grÃ¶sste Lob. Seine

Stimme, in der hÃ¶heren Lage wohlklingend, verliert in der

Tiefe wesentlich an Kraft; auch wÃ¤re stellenweise etwas mehr

Sorge fÃ¼r eine deutliche, Allen verstÃ¤ndliche Aussprache wÃ¼n-

schenswerth gewesen. Von den Ã¼brigen SÃ¤ngern sind Herr

GÃ¶bbels aus Aachen, der seine frische Tenorsllmme gut con-

servirt bat, und Frl. Elise Rempel aus Hamm, welche erst

am drillen Tage im Finale des Fidelio mitwirkte, den rheini-

schen Musikvereinen bekannte und gern gesehene GÃ¤ste. Die

Leistungen der geehrten Dilettanten aus Aachen, welche durch

freundliche BemÃ¼hung das Gelingen des Festes ihrerseits un-

terstÃ¼tzten, entziehen sich natÃ¼rlich der Kritik. Nach allem

also, was Ã¼ber Orchester, Chor, Dirigenten und Solisten ange-

fÃ¼hrt wurde, durfte man von dem diesjÃ¤hrigen Musikfeste Vor-

zÃ¼gliches erwarten; der Erfolg rechtfertigte diese Erwartung.

(Fortsetzung folgt.)

Berichte. Nachrichten and Bemerkungen.

* Bielefeld. H .Ã¶stlicher Ueberbllck von 486Â»â�� 70.) Con-

certe, Dirigent Musikdirector Hahn: Musik verein 7 darunter

Cimarosas Â»Heimliche EheÂ« auf der BÃ¼hne), Instrumental verein 4, Lie-

dertafel 3, ausserdem noch i , ferner Soireen der Fran Bertha Hahn

und deÂ« Herrn Hofkapellmeitter Bergheer 4. Summa M Zur Auf-

fuhrung kamen folgende Sachen. Chorwerke: HÃ¤ndel Mesaits,

Cherubini Requiem, Haydn Jahreszeiten (thcilweise) und Motette,

Mendelssohn Hymne, Bortniatuky, Kreutxer, Hauptmann u. a. Sym-

phonien : Haydn D-dur, Mozart Ea-dur, Beethoven Ks-dur, C-moll

und Pastorale (zweimal). OuvertÃ¼ren: Beethoven Egmont und

Coriolan (zweimal), Ã¶luck Iphigenie, Cherubini Lodoisk* (zweimal),

Mozart Titus und EntfÃ¼hrung, Welter Jubel-OuvertÃ¼re, Mendelssohn

Heimkehr, Gade schottische. Concerte Mozart fÃ¼r zwei FlÃ¼gel,

Chopin K-moll, Mendelssohn Serenade und Allegro giocoso, Hilde

Frubfingspbantasie (mit Gesangsquartett), zwei von Spokr fÃ¼r Vio-

line. Kleinere Orchesterstucke BocAAir, Rtmttke Vorspiel

aus Manfred, Haydn Serenade (arrang.); Kirsche u. a. Ensembles:

Schulart Forellenquintett, Mcaart G moll-Quartett; Trioi: Schu-

mann D-moll, Schubert Es-dur, Haydn G-dur; Duos: Schumann

Sonate D-moll und Phantasiestucke Op. 7S, CAopin Cello-Sonate,

ferner ohne Ciavier: Beethoven Seplett (zweimal), Quintett u.a.

Chorlieder (neue): Kietz Morgenlied, Hitler Schone Zeit und

Sonnenaufgang, Keinecke FrÃ¼hling oho' Ende, Auf der Wacht and

Neues Leben, Mendelaohn Stiftungsfeier, Gade Reiterleben. Ge-

I a n g-8 o l o s von Mozart, Kremier, Blumner, Sietor, fÃ¼rs jun., Schu-

bert, Schumann, Uwe, Hitler und Taubert. C lÂ« vier-Sol os: Beet-

hoven Variationen Es-dur und God save, und Sonate C-dur, Remecke

Notturno, Hitler Marcia giojosa und Allegro, Vincent Idylle nach

Haydn, Schubert Impromptu u. a. Violin-Soloi: Tartini La Di-

done und Le trille, Corelli Variationen, David Variationen Thema

von Mozart, Vieuxtemps Phantasie, Ries StÃ¼cke, Bach Cbaconne. â��

Es producirten sich : GrÃ¤fin Vigier (geb. Cruvelli), Frau Bertha Hahn,

Frl. Elmire Zimmermann, Frl. Paulina Schult, die Herren Carl Kei-

necke, Hofkapellmeister Bargheer, Musikdirector Bahn, Riet (Violine),

Aug. Ruff (Tenor), 0. Walters (Tenor) u. A.

* Prag- F. D. Am 44. Juni ward dem Prager Domkapellmei-

ster Job. Nep. Skraup nach jahrelangem Warten endlich das

GlÃ¼ck gewahrt, sein neuestes BÃ¼hnenwerk Â»VinetaÂ«, mit Text von

Dr. Hermann Schmid, vor die OeffentlicbkeÃ¼ bringen zu kÃ¶nnen.

Dem Schreiber dieses Ist noch die AuffÃ¼hrung einer gleichnamigenÂ»

Oper von R. WÃ¼erst, aus Mannheim (48Â«.) erinnerlich und es muss

daher eine kurze vergleichende Kritik, die sich da unwillkÃ¼rlich

vordrangt, entschuldigt werden. Gertlth WÃ¼erst in das eine Ertrem,

sich gar zu oft an Wagner anzulehnen und die romantische Hand-

lung mit pikanter und raffinirter Â»ZukunftÂ« zu illustriren, so verfallt

Skraup wieder in das entgegengesetzte Extrem und bearbeitet die

romantische Handlung so solid, grÃ¼ndlich â�� ich mÃ¶chte sagen pe-

dantisch â��, dass sich hei den meisten nur einigermaassen bedeuten-

den Nummern gewisse Langen â�� todte Punkte â�� fÃ¼hlbar machen,

die das erregte Interesse dampfen und den Eindruck schwachen. â��

Man siebt Ã�berall, wie die musica sacra dem Compostteur Ã¤ug der

Kirche ins Theater folgt und ea lind daher Momente, wie: das Gebet

der Kreuzritter ,' im ersten Act), das Gebet Wanda's wÃ¤hrend des

Kampfes, der Gesang der Kreuzritter (am SchlÃ¼sse des zweiten

Actes) von mÃ¤chtiger Wirkung, weil hier dal eigentliche Feld des

Compostteurs vorbanden ist. Der Erfolg war ein fÃ¼r den allgemein

als KÃ¼nstler geschÃ¤tzten Componislen hÃ¶chst ehrenvoller. Das Or-

chester loste seine zum Theil lehr schwierige Aufgabe mit vollende-

ter Accuratesse, und die Sanger schlÃ¶ssen sich in wÃ¼rdigster Weise an.

Die Vorstellung war nach allen Richtungen hin von kÃ¼nstlerischem

Geiste beseelt, und gebÃ¼hrt insbesondere Director Wirsing der Dank

fÃ¼r die munificente Ausstattung der Scene und fÃ¼r die Hebung und

BefÃ¶rderung unserer heimathlichen Kumt.

â�¢X- Innsbruck. A. Weil Sie nach einer hiesigen Zeitung die Nach-

richt Ã¼ber die erste AuffÃ¼hrung von Â«Ans nnd Galatea. nebst

AnkÃ¼ndigung der zweiten brachten, wird Ihnen auch die Mittheilung

willkommen sein, dass diese zweite AuffÃ¼hrung mit demselben, ja

noch grÃ¶iuram Erfolge stattgefunden hat. Daa Publikum wurde

begeistert, wie wohl frÃ¼her noch nie. Unsttrm Herrn Kapellmeister

Nagilier, dem wir dies alles verdanken, Ã¼berreichten die Mitwir-

kenden (welche der beste Geist beseelt) einen prachtvollen , in Gold

gefassten Lorbeerkranz, worauf ein Sturm des Beifall! im Publikum

losbrach. Es war ein freudiger Moment. Wai vor zwei Jahren Â»Sam-

tonÂ« begonnen, hat nun Â»Acis. fortgesetzt, die EinbÃ¼rgerung Handel'!

in Tyrol, der aus einem vÃ¶llig Unbekannten plÃ¶tzlich ein altbekann-

ter und beliebter Name geworden ist. Was mir noch besonders

merkwÃ¼rdig scheint, ist, dass Handel in religios-confessioneller Hin-

sicht hier gar keinen Anstou erregt, wie so mancher andere nord-

deutsche protestantische Componist. Worin mag das liegen? (Denk'

a biisel nach. D. Ht-i

# Mit der Leipziger Oslermeise Ist auch eine unserer luftig-

sten Musikverlagshandlungen, die Firma F. E. C. Leuckarl, von

Breslau nach Leipzig Ã�bersiedelt; dieselbe Ut im Beiitz des Herrn

Conitantin Sander. Eine Leuckart'iche Sortimente-Buch- und Mu-

sikahen-Handlung besteht unter den Herren Clar & Hoffheinz In

Breslau fort.

Berichtigung.

In Nr. ii S. 474, zweite Spalte, Zeile 10 fehlen zwischen den

Worten: Â«duldetÂ« und Â»welcheÂ« die Worte: 10 lind doch jene

zo verwerfen.



200

Nr. 25.

ANZEIGER

(403] In unterzeichneter VerlagÂ«hÂ»ndlunu ist erschienen :

FÃ¼r alle Kunst- und Musikfreunde, wie Verehrer des

unsterblichen Tonmeisters

ein prachtvolles Kunst -Gedenkblatt

zu dessen bevorstehendem 100jÃ¤hrigen Geburtstage; nach

einem Entwurf von P. Decken, gezeichnet und litbographirt von

I. Ulffers, in Aquarellfarben gesetzt von Professor Caspar

Scheuren; Farbendruck der artistischen Anstalt von C. Wel-

ludt & Co. in Dasseldorr

PapiergrÃ¶sse ;'<â�¢," hoch und - i â�¢ ;" breit rhein.

^rets Wf- 2.

In der Mitte des Gedenkblattes befindet sich das in Kreide treff-

lich ausgefÃ¼hrte Portrait des erhabenen Mnttikdlchtera den-

selben componirend darstellend unigehen von allego-

uschcn Figuren und bildlicher Beieichnung seiner hervorragendsten

SchÃ¶pfungen.

In Rucksicht auf die hohe Bestimmung des Kunstgedenkblattes

ist dasselbe in allen Einzelnheiten mit kÃ¼nstlerischer Meislerschaft

ausgefÃ¼hrt, um einen Ehrenplatz zu finden in jedem Salon oder

Zimmer, wo der Musik gehuldigt und der grosse Meister verehrt

wird, und durfte dasselbe wohl in der gesemmten Kunst- und spe-

cfeil in der Musikwelt eine freudige Aufnahme finden.

Ferner erschien in demselben Verlag das

Portrait â��Ludwig van Beethoven"

mit Facsimile auf chinesischem Papier, gezeichnet von

N. Ulfen.

PapiergrÃ¶sse S)3//' hoch und n" breit rhein.

ftt. 20.

zu beziehen durch alle Buch-, Kunst- und Musikalienhandlungen,

sowie direct von

C- F, t'tifim-'s Kunstverlagsbandtunfg

CÃ¶ln a/Rhein.

H04] Neuer Verlag von Breitkopf und HÃ¤rtel in Leipzig.

Richter, E. F., Lehrbach der Harmonie,

zunÃ¤chst fÃ¼r das Conservatorium der Musik zu Leipzig bearbeitet.

AchtÂ« Auflage, pr. 8. geh. 1 Thlr.

[i 05] Verlag von

,/. Bieter - Biedermann in Leipzig und Winierihur.

in Gmoll

i Ã¼. r I* ianoforte

von

Felix Mendelssohn Bartholdy.

Op. 105.

freiÂ» l Thlr.

SONATE

in Bdur

i tt r IPianoforte

von

Felix Mendelssohn Bartholdy.

Op. 106.

Preis l Thlr.

l tÂ«Â«! FÃ¼r die

Beethoven-Feste.

Ueberall werden PlÃ¤ne gemacht und Vorbereitungen, getroffen,

um daÂ« Saecularfest von Beethoven'a Geburt durch Auffuhrungen

seiner Werke wÃ¼rdig zu begehen. Wenn hierzu die Verwendung

von bewahrten Ausgaben der Werke die unerlÃ¤Ã�liche Grundlage

ist, ao dÃ¼rfen wir Â«u solchem Zweck die in unserni Verlag erschienene

VollstÃ¤ndige kritische Ausgabe von Beethoven's Werken,

deren Werth festgestellt ist, empfohlen halten.

Diese Ausgabe enthÃ¤lt namentliche Werke in Partitur und

Stimmen; sie wird sowohl im Ganzen als in Serien, und ebenso-

wohl jedes Werk einzeln abgegeben. Der Preis ist sehr billig ge-

stellt, nur 3 Silbergroschen fÃ¼r den Musikbogen gross Format.

Das vollstÃ¤ndige, 263 Nummern zahlende Verzeiehniss, in welchem

die Einzelpreise fÃ¼r Partitur und Stimmen angegeben find, wird

unentgeltlich ausgegeben.

Ausserdem sind in unserm Verlag KlavierauszÃ¼ge und Arrange-

ments fast aller grÃ¶aaern Orchester- und Gesang-Werke Beethoven's

erschienen, welche theilweise zu gleichem Zwecke dienen werden.

Indem wir allen Fest-Comitis, Concertanstalten, Musikver-

einen, Dirigenten, sowie allen Verehjrern Beethovens unsre Aus-

fabe seiner Werke in Erinnerung bringen , bemerken wir, daÂ»

ieselben durch alle Buch- und Musikalienhandlungen, sowie direct

von uns selbst zu beziehen sind.

Leipzig, im Juni I87u.

Breitkopf & HÃ¤rtel.

[1071

Werke von

HECTOR BERLIOZ

im Verlage von

J. Rieter-BiederBUÂ» in Leipzig und Winterlhur.

Die SommernÃ¤chte.

(Les Nuits d'e'te.)

Sechs GesÃ¤nge

von Th. iSaulun- ins Deutsche Ã¼bertragen von P. Cornelius

fÃ¼r

eine Singetimme mit Begleitung von kleinem Orchester oder

Pianoforte.

Op. 7.

Preis Partitur 1} Thlr. Klavier-Auszug 1} Thlr.

Romeo et Juliette.

Sinfonie dramatique

avec Choeurs, Solos de Chant et Prologue en Recilatif choral

compose'e d'apres la TraRe'die de Shakespeare.

Op. 17.

Preis Partition de Piano par Th. Autor s J Thlr. netto.

OUVERTÃ�RE

du

Corsaire.

Op. 21.

.A.rrang-exnent pour* Piano

H. G. de BUlow.

a l ms. Preis *0 Ngr. â�� a * ms. Preis 4 Thlr.

Verantwortlicher Redakteur: Wilhelm Werner in Leipzig.

Verleger: J. Bieter-Biedermann m Leipzig und Winterthur. â�� Druck von Breitkopf und HÃ¤rtel in Leipzig.
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Anzeiger.

Ueber harmonische AusfÃ¼llung alterer Ciavier-

Musik, hauptsÃ¤chlich bei Fh. Em. Bach.

Von Dr. E. F. Banmgurt.

(Fortsetzung.)

Ob die Virtuosen des vorigen Jahrhunderts in der

Technik den beutigen die Spitze bÃ¤hen bieten kÃ¶nnen, wird

wohl Jeder entscheiden kÃ¶nnen, wenn er etwa Em. Bacb's

Concerle mit denen von Liszt, Cbopin, Schumann u. A.

vergleicht.

leb bÃ¤he mir meine Ansicht Ã¼ber den EinQuss der

Technik auf die Setrweise der Bach'schen Ciaviersachen

hauptsÃ¤chlich aus den Werken selbst gebildet und kann

mir die von Bach empfundene Schwierigkeit nicht Ã�ber-

all, aber ofl genug erklÃ¤ren, wenn ich besonders die so-

genannten Manieren beachte, auf die er bekanntlich ein

grosses Gewicht legt. Der geschmackvolle Vertrag der-

selben und ihre vollstÃ¤ndige Beherrschung war so wenig

leicht, dass man, nach Bach's Anspruch, sein Leben lang

daran lernen konnte (l, S. M). Soll man nun die Prall-

triller, Mordenlen, Vorschlage, die verschiedenen Doppel-

SchlÃ¤ge, die Schleifer, die AnschlÃ¤ge, und was uns sonst

noch fast auf Schritt und Tritt begegnet, leicht, rund und

zierlich herausbringen, wÃ¤hrend man die Hand voll Har-

monie hat und ftlr jenen galanten Zierrat nicht immer die

bequemsten Finger verwenden kann: so wird ohne Zwei-

fel noch heut mancher Spieler sich manches Steincben in

den Weg geworfen finden. Und eine zweckmassige

Begleitung lÃ¤ssl sich doch nicht so einrichten, dass fÃ¼r alle

jene FÃ¤lle die Harmonie etwa der linken Hand allein zu-

gewiesen wÃ¼rde. Betrachten wir ein Beispiel. Im zweiten

Heft der Sonaten etc. fÃ¼r Kennerund Liebhaber, S. 20,

heisst das Haupttheina des Rondo:

AUtgrttto.

HE*7'

Warum brechen im vierten Takte unmittelbar vor dem

Halbschlusse die Terzen der Begleitung plÃ¶tzlich ab? Hielt

V.

es Bach ftlr selbstverstÃ¤ndlich, sie hinzuzufÃ¼gen, wozu

gab er sich die MÃ¼he, sie mehr als drei Takte lang hin-

zuschreiben, und was gewann er, sie au zwei TÃ¶nen zu

ersparen? Nun vergleiche man aber dasselbe, vielfach

vanille Thema in seinen Wiederholungen auf derselben

Seite, dann S. 81, S. 82 (in G-dur), S. 24 und 25, â��

Ã�berall genau dasselbe plÃ¶tzliche Aufgeben der Terzen

vor dem rhythmischen Einschnitte l Das ist doch nicht

Zufall oder Laune, es muss Absiebt sein. Und der Grund

dÃ¼nkt, mir auch sehr wohl erkennbar. Er liegt zum Tbeil

in harmonischen VerhÃ¤ltnissen, zum Theil in der Verzie-

rung Ã�ber dem Schlusstone. Das auf dem vorletzten Bass-

lone il so natÃ¼rlich scheinende fis hÃ¤tte mit dem vorschla-

genden g der Melodie eine Dissonanz ergeben, gegen

welche ein damaliges Ohr empfindlicher war, als das un-

serige, und di* sogar verboten wurde. Bach vermeidet sie

kurz darauf (Takt 40) auf dem Basslone cm ganz eben so

sorgfÃ¤llig. Auf dem Scblusstone A wÃ¤re die natÃ¼r-

liche Begleitung ohne Zweifel gewesen, entweder links:

oder rechts:

l

wobei ich den Vor-

schlag hinschreibe, wie er zu spielen ist. Das Erstere ver-

mied Bach wohl dessbalb, weil die tiefe Lage ihm zu

dunkel klang: das Zweite aber, weil die letzte Note mit

einem sogenannten prallenden Doppelschlage verziert ist,

der durch die binzugegriffenen Terzen erschwert und be-

hindert wurde, zumal da hier durch die Obertasle et* die

damals unerlÃ¤sslicbe Bindung des Vorschlags mit der Auf-

lÃ¶sung â�� der sogenannte aAbzugÂ« â�� leicht gelitten hÃ¤tte.

Dies wird deutlicher werden, wenn man die AusfÃ¼hrung

Â£ â�� sich vergegenwÃ¤rtigt,

der Verzierung:

bei welcher die erste Terz accentuirt, die zweite (sammt

der Verzierung) streng gebunden angefÃ¼gt und schwacher

angeschlagen sein soll, und wenn man die unter solchen

Umstanden mÃ¶glichen Fingersatze probirt. Man wird eine

Unbequemlichkeit auch beut noch spÃ¼ren, und auf den

allen Instrumenten mit ihrer nicht immer leichten Spielart

verdiente diese Unbequemlichkeit vielleicht noch mehr

Bucksicht. â�� Ich glaube, man wird bei aufmerksamer

PrÃ¼fung nicht selten Stellen finden, wo die Manieren eine

einfachere Begleitung veranlasst haben. Beachten muss

sÂ«
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man aber bei der PrÃ¼fung dieser Dinge, dass zufÃ¤llige

UmstÃ¤nde, ganz besonders auch das Tempo, die Falle be-

deutend tnodi6ciren.

Ich mache mich keineswegs anheischig, Ã�berall, wo

uns die Leere des harmonischen Salzes auffallen kann,

Bacb's GrQnde aus solchen oder anderen UmstÃ¤nden zu

erralhen oder zu beweisen; mit dem vorstehenden Bei-

spiele wollte ich nur zeigen, dass er da, wo eine harmo-

nische AusfÃ¼llung ganz nahe zu liegen scheint, gerade

vielleicht sehr gewissenhaft auf theoretische und prak-

tische EigentÃ¼mlichkeiten seiner Zeit RÃ¼cksicht genom-

men hat. Gewiss wird man also zu einem summarischen

Verfahren bei der Beurtheilung solcher Dinge nicht be-

rechtigt sein, sondern viel mehr Einzelnes zu erwÃ¤gen

haben, als man gewÃ¶hnlich glaubt.

Ueberhaupl aber, wenn man die Cnmpositionen selbst

befragt, musste man annehmen, dass Bach vÃ¶llig ohne

Grundsatze, willkÃ¼rlich, launenhaft, mitunter schreib-

lustig und (i.inii wieder schreibfaul mit der Begleitung

verfahren sei. Zahlreiche Stellen finden sich, wo selbst

dem massig geÃ¼bten Spieler die einfache harmonische

Ausstattung fast ohne Nachdenken in die Finger fallen

konnte, und doch ist sie vollstÃ¤ndig notirt, sogar bei allen

Parallelstellen und bei allen Wiederholungen desselben

Salzes. Wiederum finden sich andere, wo, ahnlich wie in

der frÃ¼her erwÃ¤hnten Reprisen-Sonate, die Hinzufugung

der Harmonie auch dem Generalhassislen nicht so glatt-

weg von selbst einfallen kann. Ich citire hier z. B. aus

den Sonaten etc. fÃ¼r Kenner und Liebhaber I, S. 50,

Syst. 4, von Takt i an, setze aber hinzu, dass solche Stel-

len seltene Ausnahmen bilden und eben desshalb schwer-

lich anders gemeint sind, als wie-sie dastehen. Ihr Cha-

rakter scheint mir gerade in dem halb vagen Schweifen

der Harmonie zu bestehen, die erst am SchlÃ¼sse wieder

festen Halt gewinnt, wessbalb auch dort gewÃ¶hnlich Be-

gleitung notirl ist. Viel zahlreicher sind solche Stellen,

wo man Ã¼ber das Fundament der Harmonie nicht eben

zweifelhaft sein kann, wohl aber Ã¼ber die zweckmassigsle

Gestaltung derselben, ob man z. B. einen Sext-Accord

oder Quinl-Sext-Accord der Dominante, einen Sext-

Accord des verminderten Dreiklangs oder einen Terz-

Quarl-Accord des Septimen-Accords, einen Vorhalt oder

keinen anwenden soll, abgesehen von den Fallen, wo man

Ã�ber mehr- oder minderstimmige Zulhaten, Ã¼ber enge

oder erweiterte Lage Bedenken haben kann. Dass Em.

Bach dies Alles als irrelevant angesehen habe, kann ich

nicht glauben. Beispiele anzufÃ¼hren, unterlasse ich des

Raumes wegen, den sie beanspruchen wÃ¼rden, wenn sie

iu beweiskrÃ¤ftiger Anzahl beigebracbl werden sollten.

Der aufmerksame Beobachter wird solche Scrupel leicht

selbst empfinden, wenn er zu harmonisiren versucht.

HÃ¶ren wir nun endlich auch die Ueberlieferung der

Theoretiker! Hatte man sich die Muhe gegeben, sie etwas

sorgsamer zu prÃ¼fen : es wÃ¤re wohl manches irrige oder

problematische Urtheil unterblieben oder vorsichtiger

ausgesprochen worden.

Ich habe schon bemerkt, dass in die ganze Frage viel

Unklarheit gebracht worden ist, weil man die in den alten

General bass-Theorien gelehrte Kunst des Accompagne-

ments und die Praxis des Orchester-Cembalisten ohne

Unterscheidung auf die Behandlung von Solo-Clavier-

Musik Ã¼bertragen hat. Das ist ein Fundamental-Irrthum.

Alle LehrbÃ¼cher, die ich einzusehen vermocht

habe,sprechen auch nicht mit einer Silbe von

einem harmonisch ausfÃ¼llenden Accompagne-

menl derSolo-Clavierwerke, und das wÃ¤re doch

wohl ein entschiedener Mangel jener UnterrichtshÃ¼cher,

die sonst so ausfÃ¼hrlich, ja weitschweifig von der Beglei-

tungskunst handeln, die verschiedensten FÃ¤lle sorgfÃ¤ltig

unterscheiden, von erfahrenen MÃ¤nnern, zum Tbeil von

renommirten Clavierspielern und Lehrern des Clavier-

spiels verfasst sind und ausdrÃ¼cklich alle Zwecke des

Accompagnements nach KrÃ¤ften berÃ¼cksichtigen wollen.

Keins von allen mir bekannten enthÃ¤lt auch nur ein ein-

ziges Beispiel von der Begleitungsart, wie sie fÃ¼r die hier

in Betracht kommenden Compositionen zu haudhaben wÃ¤re.

Alle haben nur den Accompagnislen von Symphonien, In-

strumental-Concerten, von Trios u. dergl., von ChÃ¶ren,

Ensemble- oder Solo-Gesang im Auge. Glaubt man wirk-

lich, dass die allen, erfahrenen Praktiker eine der aller-

wichligsleu und alltÃ¤glichsten Aufgaben ganz vergessen

oder besonderer Beachtung nicht ftlr werth gehallen haben ?

Das wird Niemand glauben, der jene fleissigen, mitunter

pedantischen, aber fÃ¼r das Beste ihrer Kunst unverdrossen

treu arbeitenden Lehrer aufmerksamer gelesen, nicht blos

einzelne Stellen bei ihnen nachgeschlagen hat. â��

Alle Anweisungen zum C lavierspiel und zum General-

bass machen einen ganz unverkennbaren Unterschied zwi-

schen GeneralbassÃ¼bung und zwischen der Uebung von

â�¢ HandsachenÂ« oder Â»HandstÃ¼ckenÂ«, und unter den

letzleren verstehen sie Composilionen fÃ¼r Ciavier allein,

wie Sonaten, Tanze, Rondo, PrÃ¤ludien u s. w. Ueberall

kehrt der gute Halb wieder: der Generalbass-SchÃ¼ler

solle gute Handsachen aus.ser dem Generalbass Ã¼ben,

damit er Technik und musikalische Anschauung Ã�ber-

haupt gewinne. Ich kann mich hier fasl auf Citate allein

beschranken, die kaum einen Zweifel darÃ¼ber lassen, dass

fÃ¼r die Handsachen die Generalbass-Kenntniss nicht

vorausgesetzt wurde, wohl aber umgekehrt: eine gewisse

Fertigkeit in Handsachen galt als die beste Vorbereitung

fÃ¼r ein fruchtbares Generalbass-Studium. Anders denkt

wohl auch heut kein Erfahrener.

Nur Heinicheu war â�� vielleicht um der Besonderheil

willen â�� anderer Meinung. Er sagt (Generalbass i. d.

Compos. S. 95) : Â«Wer nur den General-Bass, nicht aber

zugleich die Galanterie auff dem Claviere erlernen will,

der hat nicht nÃ¶lhig, sich nach Ã¶ffterer Gewohnheit ein

oder mehr Jahre mit Erlernung vieler Suiten und PrÃ¤lu-

dien auffballen zu lassen; denn diese kan er allenfalss mit

bessern Nutz nachhohlen oder auch beyher fÃ¼hrenÂ«. â��

Dass Heinichen eben durch seine abweichende Meinung

fÃ¼r Â»die Ã¶ftere GewohnheitÂ« Anderer zeugt, ist klar. Er

scheint Ã¼brigens mit seiner Ansicht ziemlich allein geblie-

ben zu sein.

(Schluss folgt.)

Das Oratorium auf der BÃ¼hne.

t.

Die dramatixrhiÂ» AuffUhruiiu HSndel'scher Oratorien.

(Fortsetzung.)

Einfacher und doch mannigfaltiger, grossartiger und

von entschiedenerem GeprÃ¤ge, als die Alexander-Ode, ist

Israel In Aejyptfn. " Der erste Theil desselben erzÃ¤hlt den

Â»AuszÃ¼ge aus dem Lande der Knechtschaft mit biblischen

Worten, die theils dem Berichte des Mosebucbes, tbeils

*) Bd. XVI der Auig.be der HiodelgeieUichiR.
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der poetischen Rrproduclion einiger Psalmen entlehnt sind.

Ueberall isl der Text eine einfache ErzÃ¤hlung, in ge-

drungner Kurze grosse Thalsachen berichtend. Der an-

dere Theil ist als das Â»Lied Mose'sÂ« bezeichnet und hat zur

Texlgrimdlage den bekannten Siegesgesang HRI rothen

Meere. Dieser besieht aus direcler, indirecler und erzÃ¤h-

lender Rede; HÃ¤ndel hal aber nicht nur das Lied, sondern

auch seine Ueherscbrifl und dergleichen componirt. Nie-

mand wird nun aus diesen verschiedenartigen Besland-

ibeilen der Wortunlerlage auch nur die geringste Ver-

schiedenbeil der musikalischen Cnmposition ableiten, oder

gar aus dem vorherrschenden Charakter des Textes â��

also der ErzÃ¤hlung oder, poetisch gesprochen, dem Epi-

schen â�� eine entsprechende Haltung der Musik nachwei-

sen kÃ¶nnen. In der Musik steht das Berichtete und Be-

sungene in voller Lebendigkeil und hellem Sonnenlicht da

wie ein gewaltiges Ereigniss; so bell und deutlich Irin es

vor uns bin, dass man mil Vorliebe gerade dieses Oralo-

rmin gewÃ¤hlt h.ii . um es mit Aclion und Scenen, oder

wenigstens mil musikalischen Bildern auszufallen.

Zwei Versuche dieser Art, ein englischer und ein

deutscher, die in dieselbe Zeit fallen, obwohl sie unab-

hÃ¤ngig von einander unternommen zu sein scheinen, mÃ¶-

gen bier beschrieben werden.

Den Berichl Ã¼ber das englische Experiment nehmen

wir aus einem Buche, welches Viclor SchÃ¶lcher unter

dem Tilel Â»Life of Handel* 1857 publicirte. Zu dieser Le-

bensbeschreibung HÃ¤ndel's sammelte ihm ein Rolphino

Lacy die musikalischen und biographischen Materialien.

I.acy war damals TheaterbuchhÃ¤ndler in London in der

Strandstrasse (Â»Theatrical Booksellert war sein Laden Ã�ber-

schrieben). Er starb vor drei oder vier Jahren in grosser

DÃ¼rftigkeit. In jÃ¼ngeren Jahren war er Musikdirector, auch

wohl selbst Theaterunternehmer etc. Damals wagte er

sich an eine Dramatisirung der HHndel'schen Oralorien.

Wir geben hierÃ¼ber, was SchÃ¶lcher nach Lacy's ErzÃ¤h-

lung und Nolizen schreibt.

Â»Herr Bolphino Lacy fasste einmal den Fntscbluss, ;ius

Bewunderung HÃ¤ndel's, dessen Oratorien in all ihrer dra-

matischen Gewalt herzustellen durch eine Darstellung mil

Aclion und KostÃ¼men. Als ein Mm. l den Weg ausfindig

zu machen, brachle er im Februar 4 833 im Covenl Gardenâ��

Thealer die Â»Israelilen in Aegyplenn zur AuffÃ¼hrung, hasirl

auf den > MosesÂ« von Rossini, in welchen er ChÃ¶re aus

HÃ¤ndel's Israel in Aegyplen mil ihren biblischen Teilen

einlegle. Ich fÃ¼r mein Theil bin nichl fÃ¼r solche Mischun-

gen [!]; aber Â»AuswahlenÂ« waren dem Geschmacke des

Publikums jener Zeil angenehm. Dieser kÃ¼hne Versuch

von Hrn. Lacy erbiell immensen Beifall. Das Publikum

lief nach Covent Garden, ohne in seinem Gewissen irgend-

wie beunruhigt zu sein. Die Konigin (damalige Prinzessin

Victoria) und ihre Mutter, die Herzogin von Kenl, waren

ebenfalls dorl und hpglen die volle Ueberzeugung, dass

sie damit keine SÃ¼nde begingen. Herr Lacy bereileie dar-

auf ,HÃ¤udel's Jephtha, ausgestattet mil verschiedenen be-

wunderten Compositionen von anderen berÃ¼hmten Orato-

rien desselben Meislers'. Alles wurde vorbereitet und die

erste AuffÃ¼hrung zum 49. Februar 18 U (dem ersten Mr>-

wocb in der Fastenzeit) angezeigt, als ein Schreiben â��

ausgehend von dem jungen Lord Belfasl, welcher nach

deoi Herzog von Devonshire Oberhofmarscball geworden

war â�� verursachle, dass die AuffÃ¼hrungen unterblieben.

Dr. Charles James Bloomfield, der damalige Rischof von

London, bal der KÃ¶nigin Adelaide seine frommen Scrupel

eingeimpfl, und der OberhoCmarschall vollfÃ¼hrte ihre Be-

fehle. England wUnschle Uralorieu mil Aclion, man hatte

das im vorigen Jahre erfahren; aber KÃ¶nigin Adelaide und

der Bischof von London opponirten, und die Gescbicble

wurde unmÃ¶glich. Zu jener Zeil fanden Concerle mil

geistlicher Musik wÃ¤hrend der Fastenzeit slall, und ein

Brief in der Zeilung Â»DispalchÂ«, an den Bischof von London

gerichtet, deaionstrirte diesem die AbsunlilÃ¤l seiner

Scrupel: Â»Ihr Absehen isl auf geistliche Musik per se ge-

richtet; doch wenn diese mil einer gewissen Quanlilitl

profaner Musik gemischt ist, so sind Sie ganz zufrieden.

Der Mischmasch belerogensler MusikstÃ¼cke hal mich oft

amusirt, und ich gebe Ihnen hier das StÃ¼ck eines solchen

Programms: ,Engel ewig licht und klar' â�� ,Such'mich

beim einsamen Mondschein' â�� ,Komml all ihr Seraphim'

â�� ,Auf zum Schlachlfeld' â�� ,Und Goll sprach' â�� ,Pfeif,

und ich komm bald zu dir, mein Scbalz'.Â« Auch die mei-

steu Ulirigen Journale sprachen von der Sache in demsel-

ben Tone, z. B. : Â»Wenn es gul isl geislliche GesÃ¤nge zu

singen, so muss die Wirkung auf das GemUtb noch bedeu-

tend erhÃ¶bt werden, wenn die beschriebenen GegenstÃ¤nde

wirklich verkÃ¶rpert und dem Auge vorgeslelll sind; wozu

noch komml, dass wir diese VorgÃ¤nge damit in einer un-

unterbrochenen , zusammenhÃ¤ngenden Folge dargeslellt

erballen, nicht aber, wie bisher in unseren Concerlen, in

der lÃ¤cherlichen Vermischung mil GesÃ¤ngen von ganz ent-

gegen gesetztem Charakter, so dass auf ,lch weiss, dass

mein ErlÃ¶ser lebt' folgt ,Ich wolll' ich war' ein Schmet-

lerling'.n Wieder ein anderes Journal sagl: Â»Es war ein

neues und kÃ¼hnes Wagniss, einen Theil der Geschichle

des allen Teslaiuenls zu dramalisiren, und viel isl dafÃ¼r

und dagegen gesagl. Aber wir kÃ¶nnen keinen irgendwie

stichhaltigen Einwurf dagegen enldecken ; denn wenn wir

das Absingen solcher Teile, wie in Israel in Aegyplen,

unier uns geduldel haben, dÃ¼rfen wir sicherlich nichls

dagegen haben, dass man die Wirkung desselben erhÃ¶ht

durch EinfÃ¼hrung von Sceuen, GewÃ¤ndern und Bewe-

gung. Isl solches bedenklich, dann ist es nichl minder

bedenklich, wenn der Chor ,Er sandle Hagel herab' von

MÃ¤nnern und Frauen in moderner Kleidung, mit Musik-

blÃ¤llern in der Hand und zwischen Mnsikpullen und BÃ¤nken

siebend, abgesungen wird, als wenn hei dem GesÃ¤nge

zugleich Aclion einlrill von Personen, die wie alle Aegyp-

ter gekleidet sind und sich vor den Thoren von Mempbis

bewegen. Wenn ein Sanger sich nicht kleiden und be-

wegen darf als Moses, warum hat man ihm dann jemals

grstallel als Moses zu singen?Â« â�� Gedanken so Ireflend

wie diese wurden populÃ¤r: aber die Oratorien mil Action

wurden nichtsdestoweniger unterdrUckl, weil man dafÃ¼r

hielt, dass sie das religiÃ¶se GefÃ¼hl des Volkes verletzten.Â»

(SchÃ¶lcber, Lift of Handel S. 441â�� 4 U.)

Wie man siebt, isl der Franzose Herr SchÃ¶lcher eben-

falls ein Advue.it der BUbnenauffÃ¼hrung der Oralorien

Der ganze damalige Londoner Vorgang muss uns jelzl sehr

fremdarlig berÃ¼hren. Es handeile sich lediglich um eine

religiÃ¶se Angelegenheil; die kÃ¼nstlerische Seite der

Frage scheint keinem der Beiheiligten sichlbar geworden

zu sein. Dies ist aber nicht der erste Fall, wo die Gel-

lendmachung religiÃ¶ser Scrupel fÃ¼r die Kunst eine

schutzende Decke war. Bessere AuffÃ¼hrungen â�� nament-

lich vollstÃ¤ndige GesaminiauffÃ¼hrungen der Oratorien â��

in eiiisprechenden RÃ¤umen haben denn auch den Sinn der

englischen ZuhÃ¶rerschafl soweit gelÃ¤utert, dass man bier

(mit einziger Ausnahme von Acis und Galalea) nie wieder

auf die BUhneDanffÃ¼brung zurÃ¼ckgekommen isl und die

Rechlferligung der Oratorienauffuhrungen mit Action so-

gar (wie seiner Zeit der Kritiker im AlhenÃ¤um bei SchÃ¶l-

Â»6*
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cbcr's Biographie) als den stÃ¤rksten Beweis eines mangeln-

den musikalischen Ã¼rtbeils ansieht.

Zwischen jenen beiden Londoner Fastenunlerneh-

niungcn in der Mitte steht eine deutsche AuffÃ¼hrung

desselben Â«IsraelÂ«, die uns durch den Ort und die Bethei-

liglen doppell merkwÃ¼rdig sein muss. Im Herbst kam der

Kronprinz, nachheriger KÃ¶nig Friedrich Wilhelm IV., nach

Dusseldorf. Die Haler und Musiker, Bendemann und Men-

delssohn an der Spitze, gaben ihm ein Pest, Ã¼ber welches

wir Mendelssohn's ausfÃ¼hrliche Beschreibung besitzen.

Â»Das Fest (schreibt Mendelssohn am 26. Oct. 4833 an

seine Schwester nach Berlin), welches ihm gegeben wurde

und zudem ich, neben Benutzung einiger allen, durch

Verse zu verbindenden Transparente, den Israel in

Aegypten mit lebenden Bildern vorgeschlagen hatte,

will ich Dir beschreiben! â�� Es war im grossen Saale der

Akademie, wo eine Buhne aufgeschlagen war. Davor stand

in zwei Halbkreisen der Doppelchor um meinen englischen

FlÃ¼gel (etwa 90 Singende im Ganzen) und dann kamen die

Sitze fÃ¼r 400 Zuschauer. R... machte im mittelalterlichen

KostÃ¼m den ErklÃ¤rer des Ganzen, und hatte auf recht ge-

schickte Weise in Jamben die disparaten GegenstÃ¤nde zu

vereinigen gewusst. Es zeigte drei Transparente : erstens

die Melancholie nach Durer; dazu wurde in sehr weiter

Entfernung von MÃ¤nnerstimmen eine Motette von Lotti

gesungen. Dann den Raphael, dem im Traum die Maria

erscheint; dazu das 0 sanctissima (ein gewÃ¶hnliches Lied,

das die Leute aber immer weinen macht). Drillens der

beilige Hieronymus in seinem Zeit, mit einem Liede von

Weber: , HÃ¶r' uns, Wahrheit'. Das war der erste Theil.

Nun kam der eigentliche Kern. â�� Wir fingen Israel in

Aegypten unten an; Du kennst wohl das erste Recitativ,

und wie der Chor sich so nach und nach erhebt; erst die

Alte allein, dann immer mehr Stimmen dazu, bis zu der

stÃ¤rksten Stelle mit den einzelnen Accorden .sie schrien,

schrien in ihrer harlen Knechtschaft' (in Gmoll); da ging

der Vorhang auf, und war das erste Bild ,Die Kinder Is-

rael in der Knechtschaft', von Bendemann gezeichnet und

gestellt; woran der Moses, ganz versunken und apathisch

vor sich hin sehend, neben ihm ein Aller, der unter der

Last seines Balkens eben zusammensinkt, wÃ¤hrend sein

Sohn sich bemÃ¼ht, ihn ihm abzunehmen; einige schÃ¶ne

aufgehobene Arme im Hintergrunde, voran noch ein paar

weinende Kinder, das Ganze recht zusammen gedrÃ¤ngt

wie ein Haufen FlÃ¼chtlinge; â�� das blieb nun stehen bis

zum Schluss des ersten Chores, wo dann in demselben

Moment der Chor in Cmoll endigte, und der Vorbang vor

dem hellen Bilde sich scbloss. Einen schÃ¶nern Klirrt. als

den, hnbe ich selten gesehen. â�� Nun sang der Chor die

Plagen,'Hagel, Finsterniss, Erslgeburt, ohne Bild, aber

beim Chor ,Aber mit seinem Volke zog er hindurch gleich-

wie ein Hirt' ging der Vorbang wieder auf; da schritt Moses

mit aufgehobenem Stabe voran, und hinter ihm in lustiger

Verwirrung alle dieselben Figuren, die im ersten Bilde

getrauert hallen; alle vorscbreitend, alle mit Gold und

silbernen GefÃ¤ssen beladen; namentlich war ein junges

MÃ¤dchen hÃ¼bsch , die mit ihrem Wanderstabe eben aus

der Coulisse kam und Ã�ber die BÃ¼hne schreiten wollle

(auch von Bendemann). Dann kamen wieder, ohne Bild,

die ChÃ¶re , Aber die Fluthen', ,Er gebot es, die Tiefe deckte

sie', ,Deine Rechte, o Herr', und dann das Recitaliv ,Und

Mirjam die Prophetin', an dessen Schluss der Solo-Sopran

eintritt. Vor dem Eintritl ging das letzte Bild auf. Mirjam

mit der Handpauke lobsingend, andere MÃ¤dchen mit Har-

fen und Zithern, hinten vier MÃ¤nner mit Posaunen nach

allen Richtungen hingestellt; dazu wurde hinter der Scene

das Sopransolo gesungen, als ginge es vom Bilde aus, und

wo der Chor forte eintritt, waren auf der Buhne wirk-

liche Posaunen und Trompeten und Pauken aufgestellt;

die fuhren hinein wie ein Donnerwetter. HÃ¤ndel hat es

offenbar darauf eingerichtet [!], denn er litsst sie nach dem

Eintreten durchpausiren*), bis sie am Ende zum Cdur,

wo die Instrumente wieder kommen, wieder aufgeben,

und so beschlossen wir den Theil. Dies letzte Bild war

von HUbner und gefiel mir sehr. â�� Die Wirkung des

Ganzen war unbeschreiblich schÃ¶n. WÃ¤re PrÃ¤lension drin

gewesen, so mÃ¶chte wohl viel dagegen zu sagen sein,

aber es hatte etwas Gesellschaftliches, nichts Oeffenllicbes

an sich, und so einÃ¼be ich kaum, dass sich ein gleich

schÃ¶nes Fest wieder erfinden lÃ¤sst. Die Sachen, die nun

folgten, waren ein lebendes Bild, von Schadow gezeichnet

und gestellt, .Lorenz von Medicis, von den Genien der

Poesie, Sculptur und Malerei umgeben, die ihm Dante,

Raphael, Michael Angelo und Bramante zufÃ¼hren', mit

einer Nutzanwendung auf den Kronprinzen und einem

Schlusschor; und dann als zweite Ablbeilung die komi-

schen Scenen aus dem Sommernachtslraum, von den Ma-

lern aufgefÃ¼hrt, â�� aber es wollte mir auf unsern zweilen

Theil nichts mehr rechl schmecken, weil der zu schlagend

gewesen war.Â« â��

Hiermit sind wir nun nach DÃ¼sseldorf, von wo wir

ausgingen, zurÃ¼ckgekehrt, und die Frage des Herrn

MÃ¼ller von KÃ¶nigswinler, ob auch HÃ¤ndel'sche Werke

sich fÃ¼r derartige Bilder-Experimente eigneten, hat ihm

Mendelssohn selber beantwortet. Wir kÃ¶nnten nun die-

sem Â«IsraelÂ» gegenÃ¼ber alles wiederholen, was im Laufe

der gegenwÃ¤rtigen Untersuchung vorgebracht ist; aber

holl'rntiirh ist es unnÃ¶thig. Hoffentlich sehen selbst die

Schulverehrer Mendelssohn's ein, dass Klarheit in Ã¤sthe-

tischen Dingen nicht seine StÃ¤rke, sondern eine gewisse

Gedankenconfusion ihm eigenlhUmlich und bei seinem leb-

haften Naturell auch schwer zu Ã¼berwinden war. Scrupel

regten sich in ihm allerdings: er meint aber, es sei eine

Privatsache gewesen, ohne PrÃ¤tÂ«nsion. Aber die PrÃ¤len-

sion hallen sie doch jedenfalls, nichts Grundverkebrtes

unternommen zu haben.

*) Handel s drei (nicht vier) Posaunen geben durch die gÂ«nie

Partitur! Mendelssohn kannte diese gar nicht.

(Schluss folgt.)

Das 47. niederrheinische Musikfest in Aachen,

Ã¶rm Ã�nbenhfn ffubnng nun firrthootn'Â» grtmÃ�mtt,

den 5., 6. und 7. Juni 1870.

(Fortsetzung.)

Der erste Tag also brachte zwei Hauptwerke Beetboven's

verschiedener Gattung: die ttissa solemnis und die Sin-

f OH i u eroica. Die erstere wurde zum dritten Male auf den

Musikfesten aufgefÃ¼hrt, in Aachen selbst zum zweiten Male ; sie

war auch (86) dort gesungen worden. Sie ist bekanntlich un-

ter den Chorwerken Beelhoven's das grÃ¶sste, und er hat sie

selbst fÃ¼r das gelungenste seiner Werke erklÃ¤rt. Allerdings bat

er keinem Ã¤nderet) Werke eine so lange Zeit gewidmet; vier

volle Jahre war er mit demselben beschÃ¤digt (sie gelangte erst

<8S3 zur Vollendung, wÃ¤hrend sie anfÃ¤nglich fÃ¼r die <8zO

stattfindende Inthronisation des Erzherzogs Rudolph zum Brz-

biscbof vou Oltniilz bestimmt war) und er hat auch in diesem
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Zeilraum, ausser den drei Ciaviersonaten Op. 109, 140, MI,

nichts GrÃ¶sseres von Erheblichkeit ausgefÃ¼hrt. Was konnte er

mit jener Aeusserung meinen? da er doch die formelle Voll-

endung seiner bisherigen Arbeiten dadurch schwerlich Ã¼ber-

boten glaubte. Sicherlich wollte er nichts Anderes sagen, als

was auch wir beim AnhÃ¶ren dieses einzigen Werkes empfin-

den : dass die Durchdringung von Gehalt und Form, von Wort

und Ton, die freie, ungehinderte Aeusserung des innersten

Empfindens und die AbklÃ¤rung derselben zu reiner SchÃ¶nheit

der Tongestaltung ihm nirgend so gelungen sei wie hier. Das

Werk, von den Beethovenverehrern immer mit inniger und be-

geisterter Hingabe betrachtet, hat sich in den weiteren Kreisen

nur langsam Bahn gebrochen; es muss zu seiner vollen WÃ¼r-

digung in Verbindung mit jenen so reichen und eigenthÃ¼m-

lichen Gebilden der spÃ¤teren Beethoven'schen Muse betrachtet

werden. Erkennen wir in diesen als Grundcharakter eine, aus

der Abgeschiedenheit im Ã¤usseren Leben hervorgehende inten-

sive Steigerung des Innenlebens und eine darin begrÃ¼ndete,

alles FrÃ¼here Ã¼berbietende Tiefe, Gewalt, Innigkeit und WÃ¤rme,

wie sie in den spÃ¤teren Sonaten, den grossen Quartetten, der

neunten Symphonie uns unwiderstehlich fesselt und die unser

GemÃ¼th ganz durchdringt, auch wo einmal der Ausdruck der-

selben die Form zu zerbrechen und ganz neue kÃ¼hne Wege

zu geben versucht, so haben wir ungefÃ¤hr den Standpunkt

bezeichnet, den unsere Beurtheilung auch der grossen Messe

gegenÃ¼ber einnimmt. Als kirchliche Musik , diesen Begriff im

alten Sinne genommen, wird sie kaum mehr gellen kÃ¶nnen ;

nicht so sehr wegen ihrer grossen Ausdehnung; denn man

kÃ¶nnte sich ja den Gottesdienst einmal so ausgedehnt denken,

dags sie noch in demselben Platz Tande ; sondern vielmehr we-

gen ihres vorher angedeuteten Grundwesens, vermÃ¶ge dessen

sie als der volle Ausdruck der ganzen Empfindung des. KÃ¼nst-

lers ebenso die volle Hingebung der ganzen Empfindung des

HÃ¶rers verlangt, wie das der Gottesdienst in seiner Weise auch

thut; die Bedeutung einer Musik als Schmuck einer anderen

Handlung ist hier vÃ¶llig durchbrochen, sie will auf sich selbst

stehen, selbstÃ¤ndig empfunden und genossen werden; indem

Beethoven sagte, sie kÃ¶nne auch als Â»OratoriumÂ« gebraucht

werden, hat er dies deutlich genug bezeichnet. DafÃ¼r aber

haben wir ein Werk, welches die beiden Eigenschaften schÃ¶ner

Tongeslallung und reinster, unmittelbarster AusstrÃ¶mung der

Empfindung in einer Vereinigung zeigt, wie es vielleicht in kei-

nem zweiten der Fall ist. Der Componisl hat die Worte des

Textes ihrem ethischen Gehalle nach ganz in sich aufgenom-

men und mit der Ã¼berraschendsten Wahrheit alles, was sie ihm

waren und sagten, ausgesprochen. Ein KÃ¼nstler wie Beet-

hoven, so streng in seinen Forderungen an sich selbst, so klar

Ã¼ber die Ziele seiner Kunst, konnte durch diese Vertiefung in

sich nur noch ein Mittel mehr erlangen, die ergreifendste Wir-

kung auszuÃ¼ben, und er war gegen die Gefahr geschÃ¼tzt,

einer falschen SubjeclivitÃ¤t zu weilen Spielraum zu gewÃ¤hren,

die man nicht da wird finden wollen, wo er von der fÃ¼r die

Composition der Messe ausgebildeten Ueberlieferung abweicht,

die eben fÃ¼r ihn nichts Bindendes hatte. Â»Vom Herzen! zum

Herzen mÃ¶ge es gehenÂ« â�� diese dem h'yrir beigeschriebenen

Worte mÃ¼ssen die Beurtheilung der ganzen Messe leiten. Und

eine wie tief und voll dem Herzen entstrÃ¶mende Empfindung

spricht sich in diesem Kyrie aus! welche Gewalt und welche

rÃ¼hrende Hingabe der Bilte in dem ersten und letzten Theile,

welches dringliche Flehen in dem Christel und wie ist Alles in

die hÃ¶chste SchÃ¶nheit des Klanges getaucht, so dass, wÃ¤hrend

die Form Ã¼berall gewahrt und erfÃ¼llt ist, wir derselben im Ge-

nÃ¼sse vÃ¶llig vergessen â�� das HÃ¶chste, was wir von der Form

des Kunstwerks verlangen kÃ¶nnen. Welche tiefe Anbetung,

welche erhabene VerklÃ¤rung, welche entzÃ¼ckende Anmuth

durchzieht ferner das Sanctus mit dem Benediclus! und wenn

wir die Ã¼berraschende Wahrheit und dabei die vÃ¶llige Neuheit

der Auffassung betrachten , so steigert sich unsere Bewunde-

rung nur immer mehr, der fÃ¼hlende, denkende, gestaltende

KÃ¼nstler erhebt sich zu immer grÃ¶sserer HÃ¶he. In Wahrheit,

wir wÃ¼ssten dem nicht zu widersprechen, welcher in diesen

SÃ¤tzen den HÃ¶hepunkt alles dessen sehen wÃ¼rde, was deutsche

Tonkunst je hervorgebracht. Aber auch in den anderen Sitzen

haben die gleichen Eigenschaften gleiche Erfolge hervorge-

bracht. Welcher andere Componist hat z. B. daÂ« Gratiat agi-

mus, das Miserere nulin. das Kl homo factus eat, das Dona nobis

pacem gleich wahr und gleich tief aufgefasst? obgleich wir an-

fangs diese einfachen, unmittelbar eindringenden Weisen nie

Ã¤hnlich gehÃ¶rt zu haben meinen, erscheinen sie doch nach

nÃ¤herem Eingehen so natÃ¼rlich, dem Sinne so entsprechend,

dass wir uns dieselben kaum mehr anders denken zu kÃ¶nnen

meinen. In den beiden lÃ¤ngeren Salzen Gloria und Credo er-

zeugt der reiche Inhalt einen vielfachen Wechsel der Stim-

mung, der bei dem intensiven Ausdrucke des Einzelnen nicht

selten Ã¼berrascht und dem ersten VerstÃ¤ndnisse Schwierigkeiten

bereitet; die kÃ¼nstlerische Beurtheilung wird die in der Sache

liegenden UmstÃ¤nde, sowie die einheitliche Stimmung des Gan-

zen nicht Ã¼bersehen, in der Ã¼bermÃ¤ssig langen AusfÃ¼hrung der

SchlusschÃ¶re vielleicht eine Andeutung jener SubjectivilÃ¤l

wahrnehmen, die der Â«spÃ¤teÂ« Beethoven mitunter zeigt, dafÃ¼r

aber durch die Herrlichkeit des Einzelnen (wir erinnern an das

Gratiai im Gloria, an das wahrhaft Ã¼berirdische fnrnrnnlun ett

und das Cruci/ixus im Credo) vÃ¶llig entschÃ¤digt werden. Die

einzige Stelle des Werkes, die uns vom kÃ¼nstlerischen Stand-

punkte ernstere Bedenken erregt, ist das Recilaliv im AgnuÂ»

Dei. Wie Ã¼berwÃ¤ltigend und tief empfunden diese Angstrufe

auch das GemÃ¼th berÃ¼hren, sie fallen unserer Ueberzeugung

nach nicht nur aus dem Stile des Kirchlichen, welcher Maass-

stab eben hier nicht anzulegen ist, sondern aus der Grundfarbe

des Agnus Dei selbst und heben die Einheil desselben in un-

vermitteltem Contraste auf. Was soll dem Marschthema den

Charakter des Feindlichen geben? die Musik kann das Ã¼ber-

haupt nicht, und indem Beethoven hier symbolische Musik

macht, hat er subjectiven Versuchen SpÃ¤terer ein bedenkliches

Beispiel gegeben ; Ã¤hnlich dem Â»0 Freunde, nicht diese TÃ¶neÂ«,

von dem wir auch nicht wissen, wo seine kÃ¼nstlerische Recht-

fertigung zu finden ist, so wenig wir uns dem Bindrucke ent-

ziehen kÃ¶nnen, wenn es erklingt.

Doch wo gerathen wir hin? wir wollten von der AuffÃ¼h-

rung der Mista reden, wir konnten nicht umhin dabei unserer

Bewunderung fÃ¼r dieses Wunderwerk kurzen Ausdruck zu

geben, und gestatten uns demselben sogar Bedenken anzufÃ¼gen,

die Mancher uns als Ketzerei auslegen wird. Mag sein l wir

scheuen uns nicht bei dem grossen Meisler, der uns Ã¼berhaupt

musikalisch empfinden gelehrt hat, einzugeslehen, dass wir

seinen Intentionen nicht in allen Wegen folgen kÃ¶nnen, und

sprechen das um so mehr aus, als wir unsere Unbefangenheit

nicht in Zweifel gezogen sehen mÃ¶chten.

Die MÃ¼ta loltmnis bietet der AusfÃ¼hrung ganz ungewÃ¶hn-

liche Schwierigkeilen, durch den schnellen Wechsel der Tempi

und Rhythmen, die Anforderungen der Auffassung, die tech-

nischen Schwierigkeiten der Gesangfiguren; in letzterer Bezie-

hung ist namentlich der Schlusschor des Credo ein fast un-

ausfÃ¼hrbares StÃ¼ck fÃ¼r gewÃ¶hnliche ChÃ¶re. Dank der umsich-

tigen Vorbereitung durch Herrn F. Breunung gingen sÃ¤mmtliche

ChÃ¶re fest und sicher, der Gesammtklang war ein mÃ¤chtiger

und ergreifender; an einzelnen Stellen Ã¼bertÃ¤ubte allerdings

die Gewalt des Blechs den Klang der Stimmen, wie z. B. der

Einsatz des Gloria durch den Alt absolut nicht zu hÃ¶ren war.

Die Wahl der Tempi konnte stellenweise Bedenken erregen,

und es machte sich in denselben eine gewisse Unsicherheit

bemerkbar, welche auf die Wirkung einzelner StÃ¼cke nicht
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ohne Einfluss bleiben konnle. Die Solisten (rÃ¼gen an ihrer

Stelle ganz wesentlich zum Gelingen bei. Denselben ist in die-

sem Werke mehr als in irgend einem anderen die Aufgabe der

Selbstbeherrschung, der Unterordnung unier da* Ganze ge-

stellt, welches trotzdem an ihre Kunst und an ihre geistige

Auffassung die hÃ¶chsten Anforderungen stellt. Es bedarf keines

Wortes, dass Frau Joachim dieser Forderung in der aller-

vollendelslen Weise genÃ¼gte; von dem ersten Eleison an, wel-

ches sie mit der wÃ¤rmsten Empfindung vortrug, durch alles

Einzelne hindurch war ihr Vortrag beseelt und wahr, ihre Dar-

stellung war recht eigentlich die StÃ¼tze des Ganzen. Neben ihr

leistete auch Herr Vogl in Auffassung und Vertrag einzelner

Stellen VorzÃ¼gliches, und auch die Uebrlgen halfen ein siche-

res und einheitliches Ensemble herzustellen. Mit vielor Em-

pfindung trug Herr Bietzacher das Agnus Dei vor; auch die

anmuthige Stimme von FrÃ¤ulein Orgeni, wenngleich meist im

VerhÃ¤ltnisse zu den Ã¼brigen zu schwach, berÃ¼hrte sehr ange-

nehm , und die glockenreine HÃ¶he kam vielen der zarteren

Stellen herrlich zu Gute : nur halte man Im Ganzen das GefÃ¼hl,

dass sie die musikalischen Schwierigkeilen eines Werkes, wel-

chem sie frÃ¼her vielleicht nicht nÃ¤hergetreten war, erst jetzt

nach eifrigem Studium Ã¼berwunden hatte: ein Standpunkt,

von welchem die freiere geistige Durchdringung erst auszu-

gehen hat.

Ueber das zweite Werk des Tages, die Sinfonia eroica,

wird man von uns hier keine weitere Analyse erwarten. zu

welcher Ã¼berhaupt ein derartiger Bericht der Ort nicht ist. Die

Wahl des Werkes, in welchem Beethoven zum ersten Male in

der ganzen Herrlichkeit seiner SchÃ¶pferkraft auftrat, worin die

Gewalt des Gedankens und die Gluth der Empfindung vereinigt

in einer bis dahin nie gehÃ¶rten Weise walten und mensch-

liches Ringen, menschlichen Schmerz und wieder Hoffnung

und festes, dankerfÃ¼lltes Vertrauen in unverlÃ¶schbaren ZÃ¼gen

ausgeprSgt haben â�� diese Wahl konnte nicht glÃ¼cklicher sein.

Hit Freuden konnle man gewahren, wie tief begrÃ¼ndet die

Verehrung fÃ¼r dieses Werk im Herzen der ZuhÃ¶rer ist; wir

haben selten ein so gespanntes, angestrengtes Verfolgen der

Einzelnheilen, seilen einen so sponlan und ohne jede Nb'lhi-

gung hervorbrechenden Beifall nach allen einzelnen Salzen

wahrgenommen. Derselbe war aber auch kaum jemals so wohl

verdient wie diesmal; es war eine AuffÃ¼hrung, die man ge-

radezu als musterhaft bezeichnen muss. Die herrliche Be-

setzung des Quartetts, die ausgezeichneten KrÃ¤fte an den Blas-

instrumenten wirkten zusammen, um auch die verborgensten

Intentionen des Compunislen zu deutlicher Erscheinung zu

bringen (die Hornslelle glÃ¼ckte vorzÃ¼glich, bei doppelter Be-

setzung der HÃ¶rner). die NÃ¼Ã¤ncirung vom leisesten pianÃ¼iimo

bis zur grÃ¶sslcn Kraft war unÃ¼bertrefflich , aber was mehr ist,

alle Mitwirkenden lebten und webten in dem Werke, jeder

Einzelne trug dazu bei, um den geisllgen Gehall zu erfassen

und darzustellen, und so hatte, unier Lachner's ausgezeichne-

ter, begeisternder Leitung, die ganze Darstellung einen Schwung,

wie er eben Beethoven's allein wÃ¼rdig ist, wie man Ihn aber

hSuflg vergebens sucht.

Wir kommen zum zweiten Tage, welcher zuerst Beet-

ho-ven's OuvertÃ¼re zur Leonore, und dann Ha ndel's

Oratorium Debora brachte. Die Beethoven'schen Ouver-

tÃ¼ren bilden ein wesentliches Moment in seiner Production, sie

sind als Symphonien im Kleinen zu belrachlen; auch sie bieten

der Phantasie des HÃ¶rers Bilder von so ergreifender Macht,

fÃ¼hren ihm so tief in den Regungen des Herzens begrÃ¼ndete

KÃ¤mpfe vor Augen, dass der Meister in der BeschrÃ¤nkung auf

die kleinere Form nnr um so grÃ¶sser erscheint. Wer kann sich

dem Anschauen des gewaltigen Seelenkampfes der Heldin, wel-

cher sich in der Leonoren-OuvertÃ¼re vor dem geistigen Auge

aufrollt, entziehen l wer, der Ã¼berhaupt musikalisch empfinden

kann, wird nicht aufs tiefste erregt durch die schÃ¶ne Darstel-

lung der zaghaften Ungewissheit im Anfange, der Gewalt, mit

welcher das Resultat auf uns eindringt, das zu dem entschei-

denden EntschlÃ¼sse fÃ¼hrt, der langsam sich hebenden Hoff-

nung, der steigenden Unruhe und Seelenangsl, der aus heftig-

stem Entsetzen sich plÃ¶tzlich erhebenden neuen Hoffnung und

der nun sich unaufhaltsam steigernden Freude der Rettung-.

Man wird sagen: das seien subjective Empfindungen, die man

an das Werk heranbringe. Wir streiten hier nicht; fÃ¼r den,

welcher das Kunstwerk einzig nach seinem technischen Bau

zu betrachten wÃ¼nscht, glauben wir, liesse sich die Analyse in

einer vollkommenen Weise fÃ¼hren. Aber der Umstand, dass

neben der strengen formellen Vollendung ein Instrumentalwerk

auf Alle eine so bestimmte geistige Anregung faclisch ausÃ¼bt,

mag dieselbe sich bei Verschiedenen eines auch noch so ver-

schiedenen Ausdruckes bedienen, sollte doch die stutzig machen,

welche der instrumentalen Kunst einen tieferen Inhalt abspre-

chen wollen. Die AuffÃ¼hrung war, wie man von dem Orche-

ster nicht anders erwarten konnte, eine pra'cise und im hÃ¶ch-

sten Grade belebte, und gerade hier verdienen die AusfÃ¼hrenden

das besondere Lob, nicht gewankt zu haben, weil die frÃ¼her

erwÃ¤hnte Ungleichheit der Temponahme innerhalb des StÃ¼ckes

gerade hier hervortrat. Mit dem Trompetensolo macht man

vielfach unnÃ¶lhige Versuche hinsichtlich der Aufstellung, die

auch diesmal eine zu entfernte war; dasselbe soll nicht rea-

listisch, sondern poetisch wirken ; Beethoven wollte wohl, dass

es aus der Ferne gehÃ¶rt werde, er wollte aber doch vor allen

Dingen, dass es gehÃ¶rt werde.

Nun folgte HÃ¤ndel's Debora. Allbekannt ist die bewun-

dernde Verehrung, mit welcher Beethoven die Muse HÃ¤ndel'Â«

betrachtete; schon darum war die Wahl eines HÃ¤ndel'scben

Werkes bei der Beethoven-Feier eine sehr glÃ¼ckliche, auch

wenn nicht gerade HÃ¤ndel durch die Gewalt seiner ChÃ¶re der

fÃ¼r die grossen Musikfeste fast mit Nolhwendigkeit gegebene

Componist wÃ¤re. Das Oratorium Debora war dem Vor-

berichte zufolge gewÃ¤hlt worden in Erinnerung an das Aache-

ner Musibfesl des Jahres l 83i, wo dasselbe ebenfalls und zwar

zum Brslenmale in Deutschland zur AuffÃ¼hrung gebracht wor-

den war. Wie uns Chrysander belehrt, war Debora das zweite

in der Reihe der biblischen Oratorien HÃ¤ndel's und folgte der

4720 geschriebenen, 4732 wiederaufgenommenen Esther im

Jahre (733. Der Text, nach dem Buche der Richter (i, 5) von

Humphreys gedichtet, bietet, auch von der Wahl gerade dieser

ErzÃ¤hlung abgesehen, manche MÃ¤ngel, welche namentlich in

der ungenÃ¼genden DurchfÃ¼hrung der Charaktere beruhen.

HÃ¤ndel lÃ¤ssl uns freilich die SchwÃ¤chen des Texles vergessen.

Wenn hervorgehoben wird, dass Debora in Hinsicht auf die

oratorische Behandlung sich bereits hoch Ã¼ber das frÃ¼here

Werk erhebt, und den grÃ¶sseren Oratorien der letzten Zeit

schon ganz ebenbÃ¼rtig zur Seite steht, so ist hier in erster

Linie an die grossen ChÃ¶re zu denken, welche in ihrer AusfÃ¼h-

rung fÃ¼r vier, fÃ¼nf bis zu acht Stimmen die ganze Gewalt HÃ¤n-

del'scher ChÃ¶re zeigen, sei es, dass sie den Preis Gottes singen,

oder zum Kampfe ermuntern, oder in ernster Bitte Beistand

erflehen, oder den Dank fÃ¼r den errungenen Sieg darbringen;

was aber hervorzuheben, es zeigt sich schon hier die nach-

drÃ¼ckliche Kraft in der Charaklerisirung einander gegenÃ¼ber-

stehender Chormassen; in treffenden ZÃ¼gen ist das unruhige

und heftige Wesen der Baalspriesler den Israelilen gegenÃ¼ber

gezeichnet. Aber auch die EinzelgesÃ¤nge bieten in diesem Ora-

torium eine Reibe eigenlhÃ¼mlicher SchÃ¶nheiten ; die tiefdurch-

dachle, ernste Hallung des Recitativs, namentlich wo es der

TrÃ¤ger von Debora's SehersprÃ¼chen ist; die treffende Charak-

teristik und der hohe melodische Reiz der einzelnen Arien und

Ensembles, alle diese und sonstige VorzÃ¼ge, deren AusfÃ¼hrung

einer berufeneren Feder gebÃ¼hrt, stellen das Werk ohne Frage
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in die erste Linie unter den HÃ¤ndel'schen Oratorien. Welche

Anoiutb und welche Feinheit des Ausdrucks zeigt nicht das

Duett zwischen Barak und Debora (Nr. 4), welche hinreissende

Kampfesfreudigkeit die Arie Barak's, in welcher edlen und

mÃ¤nnlichen Weise stellt sich Abinoam dar â�� und so wÃ¼rde

man noch vieles Einzelne hervorheben kÃ¶nnen, wenn hier

Raum dazu wSre.

jSchluss folgt.)

Henriette Hendel-SchÃ¼tz.

Ceber diese merkwÃ¼rdige KÃ¼nstlerin, deren Name, Lei-

stungen und Lebensscbicksale einst Allen bekannt waren, die

aber nun ziemlich vergessen ist, sind von einem ungenannten

jÃ¼ngeren Freunde Â»ErinnerungenÂ« erschienen, denen eigene,

von ihr binterlassene Aufzeichnungen zu Grunde liegen,

i Darmstadt, Zernin. l KTO. Diese Aufzeichnungen dictirte die

genannte Frau in ihrem Alter einer SchÃ¼lerin in die Feder,

Â»um die LÃ¼gen des Conversalionslexikons zu berichtigenÂ«. Ihr

Leben war allerdings interessant und buntscheckig genug fÃ¼r

MÃ¤rchen.

Henriette SchÃ¼ler wurde am 13. Februar (774 zu

DÃ¶beln in Sachsen geboren. Ihr Vater war ein nicht talent-

loser Schauspieler und sie wurde fÃ¼r denselben Stand gedrillt.

Als Henriette zwei Jahre alt war, betrat sie zum ersten Hai die

BÃ¼hne, Ã¼ber welches DebÃ¼t die KÃ¼nstlerin selber folgenden

ergÃ¶tzlichen Zug berichtet hat. Â»Es war in einer Oper, die Ju-

belhochzeit'. Die Souffleuse (sie liiess Clara) kam oft zu meinen

Eltern, mein Vater sang ihr dann allemal ein Liedchen mit dem

Refrain:

Nun mein liebes ClÃ¤rchen

Hit den rothen HÃ¤rchen,

Wann werden wir denn ein PÃ¤rchen?

Mein Vater trug mich auf die BÃ¼hne und stellte mich vor den

Jubelgreis hin; ich aber, kaum die Souffleuse ersehend, nahm

mein SchÃ¼rzchen in die Hand , Uinzelte vor ihr her und sang:

Nun, mein liebes ClÃ¤rchen etc. zum grossen Hailoh der Zu-

schauer und zu noch grÃ¶sserer BestÃ¼rzung meines Vatersi.

(S. 3.)

An ihrem vierten Geburlslage erhielt Henriette ihre erste

Musikstunde von Georg Be n da, dem bekannten Kapellmei-

ster des Herzogs von Gotha, dem Componisten der frÃ¼her viel

gegebenen Oper oMedeai, des Melodrams Â»Ariadne auf NaxosÂ«,

des Monodramas Â»PygmalionÂ» und vieler anderen BÃ¼hnenwerke.

Auch der Tanzunterricbt begann an demselben Tage, und von

jetzt an wurde sie regelmÃ¤ssig in dem Ballet verwendet; ausser-

dem Ã¼bernahm sie Kinderrollen und verrielh frÃ¼hzeitig ihr un-

gewÃ¶hnliches Talent. Ihre erste Kinderrolle war der eine Knabe

in Gotter's Â»MedeaÂ«, â�� demselben Drama, in welchem sie

spÃ¤ter die Titelrolle sehr oft gab und sowohl den Triumph der

rhetorischen wie mimischen Kunst feierte. Unter Leitung des

allbekannten Berliner Professors Engel stndirte sie Sprachen,

selbst die alten, ferner Declamation, Verskunst, Mimik, Ge-

schichte und mit Vorliebe Mythologie. Dieser Unterricht dauertÂ«

mehrere Jahre und wurde von beiden Seiten mit grossem Eifer

betrieben. Engel's Hauptwerk sind die Â»Ideen zu einer MimikÂ«.

In dieser SchÃ¼lerin erzog er sich den praktischen Beleg zu

seinen Theorien. Zu einer Jungfrau von seltener SchÃ¶nheit

herangeblÃ¼ht, beschÃ¤ftigte sie sich besonders mit dem Schau-

spiel, aber auch die Oper blieb ihrer Tha'tigkelt nicht fremd:

Zerline in Don Juan und Ã¤hnliche Partien waren ihre Haupt-

rollen.

Mit 16 Jahren wurde sie die Frau des Tenoristen Eunicke;

aber in kindischem Unverstand geschlossen, hielt die Ehe nicht

lange vor. < 801 verbeirathete sie sich mit dem Arzt Dr. Meyer,

was von noch kÃ¼rzerer Dauer war. 1806 nahm sie in Stettin

den MilitÃ¤rarzt Dr. Hendel*), der aber schon nach sieben Mo-

naten ein Opfer seines arztlichen Berufs wurde. In Halle lernte

sie den Professor K. J. SchÃ¼tz kennen und nahm ihn. Jetzt

zog sie als berÃ¼hmte Frau auf Vorstellungsreisen mit ihrem

Gatten durch Europa. < 8J4 endlich trennte sie sich von SchÃ¼tz,

der in diesen Â»ErinnerungenÂ« schlecht wegkommt und aller-

dings kein Tugendmuster war.

Gross, wohl unÃ¼bertrefflich war sie in den plastischen

AttitÃ¼den. Diese hatte Lady Hamilton (bekannt aus Goelhe's

ital. Reise und spÃ¤ter als Nelson's Geliebte) eingefÃ¼hrt; die

Hendel-SchÃ¼tz lernte die Abbildungen davon 4794 in Frank-

furt durch einen Maler kennen und bei ihrer guten Vorberei-

tung durch Engel und Kenntniss der Allen, leistete sie in der

Reproduction der Antike das Ausserordentlicbste. Es existirt

ein grosses Werk hierÃ¼ber: Â»Pantomimische Stellungen von

Henrielte HÃ¤ndel. 26 BlÃ¤tter nach der Natur gezeichnet von

Jos. N. Peroux, in Kupfer gestochen von Heinr. Ritter, nebst

einer historischen ErlÃ¤uterung von Geh. Legationsratb Vogt.

Frankfurt a/M. 1808. Fol. (Preis t Louisd'or.)Â« Sie war so

sattelfest in diesen Sachen, dass sie, als 1X42 durch KÃ¶nig

Friedrich Wilhelm IV. die Â»AntigoneÂ« (mit Mendelssohn's Mu-

sik) auf die BÃ¼hne gebracht wurde und sich Ã¼ber die Art der

AuffÃ¼hrung antiker Dramen ein Federkrieg entspann, ein Gut-

achten und VorschlÃ¤ge darÃ¼ber aufsetzte. Â»Welche dramatische

KÃ¼nstlerin der Gegenwart wÃ¤re wohl zur Abgabe eines sol-

chen Gutachtens befÃ¤higt?Â« fragt der Herausgeber mit Recht.

Aber selbst der mÃ¤nnliche Tbeil unserer Theaterhelden

wÃ¼rde hier schlecht bestehen.

Die Hendel-SchÃ¼tz ist fÃ¼r musikalische Kreise dadurch

noch eine interessante PersÃ¶nlichkeit, dass sie wahrscheinlich

zuerst eine musikalische Begleitung zu ihren lebenden Bildern

anwandle. Es war Kaufmann in Dresden, der Erfinder des so-

genannten Â»akustischen CabinetsÂ«, welcher ihre Stellungen zu-

erst mit einem Harmonium begleitete. Seit der Zeit haben wir

lebende oder durchsichtig gemachte Bilder mit mehrstimmigem

a capella-Gesang, wie u. a vom Berliner Domchor und dem

CÃ¶lner MÃ¤nnergesangverein zu den Bildern der DÃ¼sseldorfer

Maler. Aber so sehr dies auch bewundert und gepriesen wird,

selbst von Musikkennern, die als AutoritÃ¤t gelten (wie denn

der verstorbene Prof. L. Bischoff dergleichen sehr zu rÃ¼hmen

pDegte), so kÃ¶nnen wir doch keineswegs, wie der Herausgeber

meint, Â»gestehen mÃ¼ssenÂ«, Â»dass eine edlere und eindrucks-

vollere Verbindung zweier KÃ¼nste kaum denkbar istÂ«. (S. 54.)

Es Ist vielmehr nichts â�� dieses musikalische Bilderwerk â�� Â«li

das sich Breitmachen der Unkunst mit kÃ¼nstlerischen Mitteln.

Diese merkwÃ¼rdige Frau starb im Jahre <849, was wir

aber nicht aus dem anonymen ErinnerungsbÃ¼chlein, sondern

lediglich aus dem bÃ¶sen Conversationslexikon ziehen kÃ¶nnen.

Der Herausgeber sagt nur, er habe sie 1848 zuletzt gesehen

und bald hernach sei sie gestorben! Das ist allerdings eine

bequeme Art, Erinnerungen zu publiciren.

â�¢) der, wie wir hier beifugen, iiu Halle stammte und zu einer

Seitenlinie von Handel's Familie geborte. Diese Linie schrieb ihren

Namen Hendel.
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Hand bey diesem oder jenem Gange sich verhÃ¤ltÂ«. Er

schliesst dann : Â»Das ist fÃ¼rwahr! der richtigste und beste

Weg ein guier Compositor extemporaneus und fertiger Ge-

neral-Bassist zu werdenÂ«.

Ueberall also Handsachen um des Generalbasses wil-

len, nicht umgekehrt. Der Generalbass wird aus den

Handsachen Â»ausgezogenÂ«, man lernt aus ihnen Â»die mei-

sten und gewÃ¶hnlichsten Griffe nebst allen Tonen und

Haupt-AccordenÂ«; man soll eher Handsacben als General-

bass oder doch jene neben diesem spielen. MUSS da nicht

die fÃ¼r ausreichend geltende Harmonie in den Handsacben

vollstÃ¤ndig nolirl gewesen sein? â��

Und Em. Bach selbst hat nicht anders gedacht und

gelehrt. Wenige Citale aus seinen Schriften werden seine

Stellung zur Sache hinreichend klar machen. Im zweiten

Theil der Clavier-Schule, der nur die Lehre vom Accom-

pagnemenl behandelt, steht S. 3: Â»Damit man sich zur Er-

lernung des Generalbasses hinlÃ¼nglicb geschickt mache :

so ist nÃ¶thig, dass man vorher â�� (Bach selbst unter-

streicht das Wort mit unzweifelhafter Beziehung auf Hei-

nichen) â�� eine geraume Zeit gute H andsacherr spielt.

Gute Handsachen nenne ich die, worinnen eine gute Me-

lodie und reine Harmonie steckt, und wobey jede Hand

hinlÃ¤nglich geÃ¼bt u inlÂ«. Hierzu nehme man die Vorrede

zum ersten Theil, in welcher Bach die grossen Anforde-

rungen an einen guten Clavierspieler von der blossen

Fertigkeit an bis zum richtigen Accompagnement aus einer

unbezifferten Bassslimme aufzahlt und spater (S. 4) sagt:

Â»Wenn ich hiemit der Welt eine Anleitung zum Clavier-

spielen Ã¼bergebe: So ist meine Absicht iin geringsten

nicht, die vorher angefÃ¼hrten Anforderungen an dasselbe

nach einander durchzugehen, und tu zeigen, wie man

allen diesen besonders ein Gnllge leisten soll. Es wird

hier weder von der Art zu fantasiren, noch von dem Ge-

neralhasse gehandelt werden. Man findet dieses zum

Theil in vielen guten BÃ¼chern bereits verlangst ausgefuh-

rel. Ich bin hier Willens, die wahre Art zu zeigen, Hand-

sacben mit Beyfall vernÃ¼nftiger Kenner zu spielenÂ«. â��

Deutlicher kann wohl kaum gesagt sein, dass zu Hand-

sachen Kenntniss des Generalbasses nicht erforderlich

Bach selbst will sie mit Beifall vernÃ¼nftiger Kenner

Ueber harmonische AusfÃ¼llung alterer Glavier-

Mueik, hauptsÃ¤chlich bei Ph. Em. Bach.

Von Dr. E..F. Baumg-art.

(SchlugÂ«.)

Andr. Sorge (Vorgemach mus. Compos. l, S. 5) spricht

Â»von den Hcquisitis eines Generalbass - SchÃ¼lersÂ«: Â«Ich

werde dir â�� anralhen, dass du verschiedene Hand-

Sachen, die vor's Ciavier von guten Meistern gesetzet

sind, worunter mÃ�ine in Kupfferstich herausgegebene

Clavier-Sacben, als Sonatinen, Praelitdia, Toccaten, Fugen,

Suiten etc. hoffentlich nicht die schlechtesten seyn wer-

den, so gut du kannst in die Faust bringest; es geschehe

nun ehe du den General-Bass anfangest zu erlernen, oder

indem du schon damit bescbÃ¤ffligel bistÂ». Er ermÃ¤hnt

dann den Schuler, auf Uebung von Handsachen eben so

viel Zeit zu verwenden, wie auf den Generalbass und un-

terstÃ¼tzt seinen Halb durch das, was Â»der gelehrte und

berÃ¼hmte Capellmeisler Herr Malinesen in seiner kleinen

Generalbass-Schule p. 48 u. 49 hiervon schreibetÂ«. Dort

heissl es : Â»Umgekehrt gehen warlicb alle die zu Wercke,

welche das singende Wesen nur beyher fuhren oder wohl

gar nachholen wollenÂ«. (Der Hieb auf Heinichen ist deut-

lich.) Â»Der Generalbass selbst muss beyher gefÃ¼hrel, und

alsdenn recht angefangen werden, wenn man schon viele

Melodien und deren Zusammenhang begriffen hat; auch

solche mit einer ziemlichen Art herauszubringen weissÂ«.

Von dem Â»siebenderley NutzenÂ«, den Mallheson hiervon

verheissl, genÃ¼gt es nur den sechsten zu erwÃ¤hnen : Â»Zum

sechsten werden die meisten und gewÃ¶hnlichsten Griffe,

nebst allen Tonen und deren Haupt-Accorden, bereits

unvermerckl vorgekommen seynÂ«. â�� An einer spateren

Stelle (III, 404) sagt Sorge: Â»Dass man in der lincken

Hand nebst dem Basse â�� eine Mittelstimme fÃ¼hren

lerneÂ«, â�� (ein von allen Theoretikern unter der gewÃ¶hn-

lichen Bezeichnung des gethellten Accpmpagnemenls

hervorgehobener Uebungsgegensland) â�� Â»will ich die-

jenigen Hand-Sachen angepriesen haben, in welchen die

lincke Hand 2 Stimmen fuhren muss, wie uns hierinne

der berÃ¼hmte J. S. Bach, wie auch dessen Herr Sohn

C. Ph. E. B., Froberger, Hendel, Kuhnau, Malinesen,

Waltber in Weymar elc. gule Musler hinlerlassen habenÂ«.

Noch einmal, S. 416, ra'lh er zum Studium solcher Cla-

viersachen, darunter auch die Â»des jungem Bach's in Ber-

linÂ« (Sorge schrieb dies 4747). Der Schuler Â»ziehe einen

General-Bass heraus und sehe mit Fleiss zu, wie die lincke

V.

spielen lehren, ehe er noch daran denkl, ein Lehrbuch

des Generalbasses zu schreiben. Wenn er nun auch ge-

legenllicb die Harmoniekennlniss als vorlheilhafl, ja fÃ¼r

gewisse Dinge als unentbehrlich betont, so ist nicht zu

vergessen, dass sein Buch nicht blos fÃ¼r den Unterricht

17
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des Duellanten, sondern auch fÃ¼r die vollstÃ¤ndige Aus-

bildung des Cembalisten von Profession sorgen will. R*

heisst allerdings z. B. l, S. 49, Â§ 13 von den Manieren,

Â»dass derjenige, welcher nichts grundliches von der Har-

monie versteht, allezeit hey Anbringung der Manieren im

Finslern tappet, und den guten Ablauf niemals seiner Ein-

sicht, sondern dem blossen Glucke zuzuschreiben hatÂ«.

Aber Bach setzt sogleich hinzu: Â»Ich werde zu dem Ende

allezeit, wo es nOtbig ist, den Bass den Exempeln bey-

fUgem, â�� d. b. er wird auch fÃ¼r das rechte VerslÃ¤ndniss

bei denen sorgen, die nichts Grundliches von der Har-

monie verstehen. Wir wissen ja schon, dass er den Dilet-

tanten freistellte, davon so viel zu lernen, als sie wollten

und befÃ¤higt waren, und wer wird denn voraussetzen,

jeder Ciavierspieler, der nach Bach's Anleitung unter-

richtet wurde, sei verpflichtet gewesen, beide Theile von

Anfang bis zu Ende theoretisch und praktisch durcbzu-

sludiren? Wie viele Dilettanten arbeiten denn heut zu

Tage eine grosse Clavierschule bis zu den letzten und

hÃ¶chsten Aufgaben durch? Und in diesen steht nicht ein-

mal etwas Besonderes von harmonischer Theorie, sondern

nur Technik ! Mache man also nur Bach's zeitgenÃ¶ssische

Dilettanten nicht zu lauter perfeclen Cembalisten und vir-

tuos durchgebildeten Generalbassislcn! Selbst die Ac-

compagnislen ex professo waren nicht lauter Bache, wie

Sebastian und Emanuel. Man kochte auch damals mit

Wasser, und die MillelmÃ¤ssigen sind allzeit in der Mehr-

zahl gewesen.

Ich fÃ¼ge endlich eine Stelle bei, die das Gesagte noch

erhÃ¤rten mÃ¶ge. In der Vorrede zu seiner Composition der

Gellert'schen geistlichen Lieder schreibt Em. Bach: Â»Ich

habe meinen Melodieen die nÃ¶lhige Harmonie und Manieren

beygefUgt. Auf diese Art habe ich sie der Willkubr eines

steifen General-Bass-Spielers nicht Ã�berlassen dÃ¼rfen,

und man kann sie also zugleich als HandstUcke brau-

i-liriio Vergleicht man den harmonischen Satz dieser Lie-

der, der also nach Bach's ErklÃ¤rung das Â»NÃ¼thigeÂ« enthÃ¼ll,

so wird man ihn von dem in seinen besseren Ciaviersachen

in nichts Wesentlichem verschieden finden. Dieselbe Voll-

griffigkeil, Mehr- und Minderslimmigkeil eben so ab-

wechselnd, wie dorl, auch die jelzl so schwer verdauliche

Zweislimmigkeil! Zugleich wird man auch den Unter-

schied zwischen steifem Generalbass und guter Begleitung

nicht selten augenfÃ¤llig erkennen, und es ist wohl nicht

anzunehmen, dass Bach fttr seine Ciavierwerke keine

gute Begleitung verlangt, sondern sie sliefvÃ¤lerlicb den

steifen Generalbass-Spielern Ã�berlassen bat. Bitler bat

(I, 147) die ganze Vorrede abdrucken lassen, ohne die

citirle Slelle zu beachten. Mir erscheint sie als eins der

gewichtigsten Zeugnisse aus dem Munde des Autors, und

ich darf meine auf seine eigenen AussprUche und auf an-

dere glaubwÃ¼rdige GewÃ¤hrsmÃ¤nner gestutzte Ueberzeu-

gung wohl so lange festhalten, bis mir bessere Gegenzeu-

gen aufgestelll werden.

Daa Oratorium auf der BÃ¼hne.

j.

Die ilramatisolit' Auffiiliriniif BULndel'gcher Oratorien.

(FortMtiuog.)

Blicken wir nun zum Schluss zurÃ¼ck auf die ersten

AnfÃ¤nge der HÃ¤ndel'schen Oratorien und ihre ersten Ã�ffent-

lichen Auffuhrungen. Es ergiebl sich daraus die bemerâ��

kenswerthe Tbalsacbe, dass HÃ¤ndel selber einmal nahe

daran war, sein frUhestes biblisches Oratorium mit Action

auf die BUhne zu bringen.

Das Oratorium Esther wurde ums Jahr 1720 fÃ¼r den

Herzog von Chandos geschrieben und in dessen Wohnung

aufgefÃ¼hrt, natÃ¼rlich als Concert ohne irgendwelche Ihea-

tralische Beigabe. Von Pope und Arbuthnot besonders

nach franzÃ¶sischen Vorbildern (Racine's Athalie u. a.) ge-

dichtet, offenbart es auch noch mehrfach seine AbhÃ¤ngig-

keit von diesen, und manches ist ganx und gar buhnen-

dramalisch, z. B. gleich der recilativische Anfang. Eine

AuffÃ¼hrung mit Aclion war daher leicht bewerkstelligt.

Bernard Gates, der Singmeisler der kÃ¶niglichen Kapell-

knaben, liess fleissig von HÃ¤ndel's Werken singen, auch

aus Esther, und setzte er sich endlich in den Kopf, das

ganze SlUck mit Aclion aufzufuhren. Ein Kunstfreund, der

die Kleider dazu hergab, war vielleichl auch der Urheber

dieses Gedankens, l-'iir die Kapelle passle das Werk mu-

sikalisch allerdings um so mehr, weil es von HÃ¤ndel fÃ¼r

Ã¤bniiche OrganÂ« (MÃ¤nner und Knaben tnil Ausschluss der

Frauenstimmen) geschrieben und durch solche seiner Zeil

bei dein Herzog von Chandos aufgefUhrl war.

Die AuffÃ¼hrung bei Gates fand am 23. Februar 1732

statt. Burney erzÃ¤hlt nach Miltheiliingen von Dr. Randal,

dem Professor der Musik zu Cambridge, und Thom. Barrow,

die beide an der ersten Vorstellung iheilnabmen, folgen-

des: Â»Esther wurde aufgefÃ¼hrt mit Action von den Kna-

ben iler kgl. Kapelle in dem Hause ihres Meisters, des

Herrn Bernhard Gates, in der Jamesstrasse, Mittwoch am

23. Februar 4731.*) Der Chor, bestehend aus den Kir-

cbensÃ¼ngern und den Mitgliedern der kgl. Kapelle , war

nach der Weise der Alten zwischen der Buhne und dem

Orchester aufgestellt und der inslrumenlale Theil wurde

hauptsÃ¤chlich von den Musikfreunden besorgt, welche

Mitglieder der [Young'schen] philharmonischen Gesell-

schaft [und der Akademie fÃ¼r alte Musik] waren. Darauf

wurde es von demselben Personal in dem Gastbause zu

Krone und Anker wiederholt. Bei dieser Vorstellung waren

die Rollen auf folgende Art vertheill:

Esther Herr John (jetzt Dr.) Bandal.

Ahasverus, und erster Israeli! - James Untier.

Haman - John Moore.

Mardochai, und junger Israeli! - John Brown.

Israelitischer Priester - John Beard.

Harbonah - Price Clevely.

Persischer Krieger, und zweiter

Israelit - James Allen.

j |- Samuel (jetzt Dr.) Howard.

Israeliten und Hofleutej- J - Thomas Barrow.

I l - Robert Denham.

Bald hernach wurde das Oratorium von eben den Kindern

und der Ã�brigen Gesellschaft in dem Gaslbause zu Krone

und Anker zweimal aufgefÃ¼hrt, auf Verlangen von Herrn

Huggins, einem Milgliede dieser Gesellschaft (bekannt als

Uebersetzer des 1757 gedruckten Arioslo), welcher die

Kleider dazu bergab. HÃ¤ndel selbsl war bei einer dieser

Vorstellungen gegenwÃ¤rtig, und da er seiner SchÃ¼lerin,

der Prinzessin Anna, davon gesagt hatte, wÃ¼nschte Ihre

KÃ¶nigl. Hobeil es im Opernhause auf dem Haymarket von

eben den jungen Schauspielern vorgesielll zu sehen.

Dr. Gibson aber, der damalige Bischof von London, wollte

keine Erlaubniss dazu geben, es auf die Buhne zu bringen,

selbsl nicht oiil dem Buche in den HÃ¤nden der Knaben.

HÃ¤ndel brachte es aber doch im folgenden Jahre auf diese

*) Es war nicht 4734, sondern 1732, was man in Handel Bd. II

S. 170â��171 naher auseinandergesetzt findet.
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Opernbuhne, mit ZusÃ¤tzen zu dem Texte vou Humpbreys;

aber ohne Theaterspiel und ganz auf die Art, wie man

seitdem allemal die Oratorien aufgerÃ¼hrt bat. Das von den

Kindern vorgestellte Drama bestand nur aus zwei Aden

und fing an mit dem Recilativ ,T Ã¼ greater /Â«/â�¢â�¢ etc., ganz

so wie es ursprunglich fÃ¼r den Herzog von Chaodos ge-

schrieben wart. Soweit Burney.

Nicht erst im folgenden, sondern noch in demselben

Jahre bewerkstelligte Handel selber eine AuffÃ¼hrung der

Esther. Der Anlass dazu war aber nicht eigentlich die

Weigerung des Bischofs von London, sondern eine dro-

hende Concurrenz von einer anderen Gesellschaft, welche

das durch die AuffÃ¼hrungen der Kapellknaben erregle In-

teresse benutzen wollte, um ein GeschÃ¤ft zu machen und

daher Esther zum 20. April 4732 iu einem Concertsaale

aufzufÃ¼hren ankÃ¼ndigte; Â»Esther, ein Oratorium oder bei-

liges Drama â�� niemals vorher Ã¶ffentlich aufgefÃ¼hrt!Â« Dies

rief Handels Abwehr hervor, und am Tage vor jener Auf-

fÃ¼hrung, am 49. April, erschien die Anzeige, dass am

2. Mai im Haymarkei-TheaUr werde gegeben werden Â»Die

heilige Geschichte der Esther, ein englisches Oratorium.

N. B. Es wird keine Action auf der BÃ¼hne sein, aber man

wird das Theater in einer passenden Weise fÃ¼r die Ver-

sammlung ausschmÃ¼cken. Die Sanger und Musiker wer-

den aufgestellt sein wie [im Jahre 4727] bei der KrÃ¶nungs-

frierÂ«. Colman, ein Freund HÃ¤ndel's, der Ã¼ber die damaligen

OpernauffÃ¼hrungen des Londoner Theaters Buch fÃ¼hrte,

schreibt: Â»Hesler, Oratorium oder heiliges Drama, in Eng-

lisch ; alle OpernsÃ¤nger in einer Art von Gallerie aufge-

stellt, keine Aclion, wurde sechsmal gegeben, und war

sehr vollÂ«.

Aus obigen Mittbeilungen geht nun hervor, dass Handel

dem Wunsche der Prinzessin willfahren und Esther auf die

BÃ¼hne bringen wollte, aber nur im Rahmen jener kind-

lichen Gesellschaft, welche es durch ihre Privatauffuhrung

verkÃ¶rpert haltÂ«. Von weiter gehenden Absiebten ist nichts

bekannt. Es liegt indess wohl nahe, dass er vorÃ¼ber-

gehend in ErwÃ¤gung zog, ob sieb derartige Werke Ã¼ber-

haupt mit den vollen Mitteln des modernen Theaters wÃ¼r-

den darstellen lassen; wir sind aber zugleich Ã¼berzeugt,

dass HÃ¤ndel hierÃ¼ber schon mit sich ins Reine gekommen

war, bevor der eifrige sittenstrenge Bischof Gibson alle

weiteren Experimente verhinderte und dadurch indirect

veranlasste, dass nun fÃ¼r OralorienauffUbrungeii derjenige

Grund gewonnen wurde, welcher ihnen noch jetzt gehÃ¶rt

und in seiner Freiheit und Sicherheit auch fÃ¼r immer ver-

bleiben wird. Um nichts unklar zu lassen, bemerken wir,

dass es nicht etwa die Aussicht war, die Kircbensanger

wÃ¼rden dadurch mit der BÃ¼hne in BerÃ¼hrung kommen,

was den Bischof von London zu seinem Verbote veran-

lasste, denn solches war unter Erlaubniss und Billigung

des Hofes langst geschehen; die Kirchensanger, selbst die

Kapellknaben, wurden damals allgemein bei den Hofopernâ��

AuffÃ¼hrungen beschÃ¤ftigt, und was Handel in seinen

Opern- wie Oratorien-Partituren als otheBoy â�� der KnabeÂ«

bezeichnet, war niemand anders, als der zeitweilige beste

Kapellkuahe des Chores der Westminsterablei; damals z. B.

waren es Randal und John Beard, sein langjÃ¤hriger spa-

terer Tenorist. Nein, es war lediglich das, worÃ¼ber dem

BischÃ¶fe die Jurisdiction zustand, die biblische Geschichte

an sich; diese konnte er den Componisten, den Musikern

nicht entziehen (leider nicht! wie Einige seufzten), aber

wenigstens die Thealermenschen als solche, die Schau-

spieler, sollten sie nicht in ihre Klauen bekommen.

Jedem steht frei, hieraus zu scbliessen und, wenn er

es vermag, tu beweisen, dass das Oratorium in Folge

solcher HemmnisÂ« nicht zu der rechten Gestalt ausge-

wachsen sei. Wir aber entnehmen vielmehr daraus, dass

der geistliche Bannstrabl nicht das Oratorium, sondern

das Theater, nÃ¤mlich die Oper traf und dass es seil die-

ser Zeit, seit der Gestaltung des Handel'scben Oratoriums

als eines Werkes nicht buhnenmassiger sondern ruhender

Darstellung, entschieden war, ob die mit Action verbun-

dene Seite des musikalischen Drama so frei und erfolg-

reich auch an die hÃ¶chsten Aufgaben dieses Faches heran-

treten kÃ¶nne, wie seiner Zeit das griechische Drama. Durch

die angedeutete Entwicklung ist dieses nun entschieden

verneint, und der letzte Grund davon ist, wenn man es

recht betrachtet, ein ganz friedlicher, nÃ¤mlich die Unzu-

lÃ¤nglichkeit der Mittel, Ã¼ber welche die Oper verfÃ¼gt.

Das Oratorium daher mit Action auf die BÃ¼hne bringen,

also, wieweit und wie unvollkommen auch immer, zu

einer Oper machen wollen, beisst es erniedrigen: und

dessbalb dÃ¼rfte eine etwas lebhafte Abwehr solcher Pro-

jecte wohl gerechtfertigt sein. Das Oratorium gelangte

durch einen zuerst unbestimmten und dann engen Weg zu

seiner freien HÃ¶he. Aber soll es nun in fertiger Gestalt

von dieser auf die BÃ¼hne kommen, so mÃ¼sste es jenen

Weg wieder zurÃ¼ck gehen und wÃ¼rde dabei sein Bestes

einbÃ¼ssen. In Wahrheit mÃ¼sste man es in einzelne Theile

zerschlagen, um es nur transportiren zu kÃ¶nnen.

(Schluss folgt.)

Anzeigen und Beortheilungen.

Venelckiiu sammtlicber im Jabre 1869 in Deutschland und

in den angrenzenden LÃ¤ndern enckleieiei luiluÃ¼lea,

auch musikalischen Schriften, Abbildungen und plasti-

schen Darstellungen mit Anzeige der Verleger und Preise.

In systematischer Ordnung. Herausgegeben von idÂ«lph

â�¢â�¢teeiiter. 4 8' Jahrgang oder dritter Reihe zweiler Jahr-

gang. Leipzig, Friedrich Hofmeister. 489 S. in gr. 8.

I'r. 28 Sgr.

Wir bringen hier das jÃ¼ngste jener Verzeichnisse zur An-

zeige, welche allen MusikalienhÃ¤ndlern wohlbekannt sind und

bei dem tÃ¤glichen GeschÃ¤fte ihre Noth- und HÃ¼lfsbÃ¼cher bil-

den. Die Veranlassung zu solcher Anzeige kÃ¶nnte schon eine

persÃ¶nliche sein, denn der achtzehnte Jahrgang ist zugleich

Adolph Hofmeister's letzter Jahrgang geworden, weil ihn vor

wenigen Wochen, am 16. Mai d. l., der Tod ereilte. Adolph

Hofmeister war Mitbesitzer der Musikhandlung Friedrich

Hofmeister und galt unter seinen Collegen als eine grosse

AutoritÃ¤t in der musikalischen Literatur, das will sagen in der

Handelsliteratur der Gegenwart, oder noch deutlicher: in dem

Leipziger Musikmarkt. AU kleinere periodische Bibliographie

liess er bekanntlich die Â»MonatsberichteÂ« erscheinen, als

grÃ¶ssere daÂ« Handbuch der muslkal. Literatur; vor-

liegendes JahresverzeichnisÂ« steht zwischen beiden in der MitU.

Alle diese Werke sind von demselben Schlage; es sind Hand-

bÃ¼cher fÃ¼r den .MusikalienhÃ¤ndler, aber fÃ¼r eine wissenschaft-

liche Bibliographie von geringem Nutzen.

Was unter den Â»angrenzenden LindernÂ« verstanden werden

soll, deren Musikalien-Production hier ebenfalls sÃ¤mmllich zu

verzeichnen versprochen wird, dÃ¼rfte schwer xu lagen sein.

Zu den angrenzenden Lindern zahlen doch auch, soviel wir

wissen, Frankreich und Italien ; dessgleichen Russland, DÃ¤ne-

mark u. s. w., Ã¼berhaupt das ganze Europa mit Ausnahme des

ausserslen SÃ¼dosten und SÃ¼dwesten. Aber von keinem dieser

LÃ¤nder findet sich eine Publikation hier verzeichnet; nicht ein-

mal der Pariser Markt ist aufgenommen. Wo Compositionen

franzÃ¶sischer Autoren aufgefÃ¼hrt werden, lieht weder der Ori-

ginalverleger noch der franzÃ¶sische Preis dabei, sondern ledig-

17Â«
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lieh der deutsche Preis und der deutsche - Vertreiber. Ein

Beispiel:

Gounod, Gh. Coroposilions. Paris (Berlin, FÃ¼rstner).

Marrhe romaine. IS Ngr.

10 MelodiÃ¶s. <" Recueil. 8. l Thlr. 10 Ngr. n.

Sme Sinfonie (Es), arr. [wie arrangirtT] t Thlr.

LesTroyennes. Reverie du Ballet de Faust. (J^Ngr.

Mireille. Opera, arr. [wieT] gr. 8. 3 Thlr. n.

Entr'Acte et Danse des Bacchantes de l'Opera Phi-

li'iiion et Baucis. 17 J Ngr.

Romeo et Julietle. Fragments symphoniques.

Nr. 4 Julielte au Balcon. Nr. 2 Le sommeil

de Juliette a 7 .J Ngr.

Le Bai. Transcription de do. 11^ Ngr.

Da haben wir also das Jahresverzeichniss von dem, was einer der

fruchtreichsten und beliebtesten Pariser Componisten im ver-

flossenen Jahre auf den Markt gebracht hat. Die UnvollstÃ¤ndig-

keit und armselige bibliographische Fassung leuchtet auf den

ersten Blick ein. Der Verfasser verstand also unier Â»angren-

zenden LÃ¤ndernÂ« diejenigen Musikalien , welche auf den deut-

schen Markt kamen und hielt sich an diese ihre Gestalt, â��

warum? weil der MusikalienhÃ¤ndler seinen Bedarf doch nur

von dem deutschen CommissionÃ¤r und nicht von dem Pariser

Originalverleger verschreibt I

Das Verzeichniss steht -in systematischer Ordnung t, und

dies ist der Grundfehler aller derartiger Bibliographien. Nur

eine einzige Art giebt es, BÃ¼cher und Musikalien einfach und

richtig zu ordnen, und das ist die alphabetische. Doch

sehen wir uns Hofmeister's Systematik etwas nÃ¤her an! Er

macht drei Rubriken : Instrumentalmusik â�� Vocalmusik und â��

Anhang. (1)

Die Instrumentalmusik steht nicht nur voran, sondern

nimmt zwei Drittel des ganzen Verzeichnisses ein ; ihre Rubrici-

rung ist bis ins Kleinste durchgefÃ¼hrt und lauten die FÃ¤cher

wie folgt: Â»Sinfonien u. s. w. fÃ¼r Orchester [Serenaden u. dgl.

hat man hier also unter Â»und so weiten zu suchen!] â�� Ouver-

tÃ¼ren und Zwischenacte fÃ¼r Orchester [will man aber Ouver-

tÃ¼ren fÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden haben, so wolle man sich

gefÃ¤lligst zweiunddreissig Rubriken weiter bemÃ¼hen, denn

diese stehen wirklich erst in der 34. Rubrik! wer indess nur

Ã¼ber zwei HÃ¤nde zu verfÃ¼gen hat und diese mit OuvertÃ¼ren

beschÃ¤ftigen will, der kann unter Rubrik 36 das NÃ¶thige fin-

den!] â�� TÃ¤nze fÃ¼r Orchester â�� Harmonien fÃ¼r Blaseinslru-

mente â�� Concerte, Septetten, Sextetten und Quintetten fÃ¼r

Violine â�� Quartetten fÃ¼r Violine â�� Trios fÃ¼r Violine â�� Duos

fÃ¼r Violine â�� Solos fÃ¼r Violine â�� LehrbÃ¼cher fÃ¼r Violine â��

Musik fÃ¼r BratscheÂ«: so geht es nun weiter durch alle Instru-

mente und Spielweisen hindurch, selbst die Zither bat drei

Rubriken!

Die Vocalmusik sieht dagegen gar armselig aus, sie,

welche an innerer FÃ¼lle und weitumfassender Gestaltung von

jeher die reichste war. Wir haben da nur elf Rubriken, wÃ¤h-

rend bei der Instrumentalmusik allein neunzehn Rubriken fÃ¼r

Pianoforte aufgezÃ¤hlt werden ' Diese elf lauten: Â»Kirchenmusik

aller Art in Partitur und Stimmen â�� ChoralbÃ¼cher â�� Orato-

rien u. s. w. im Clavierauszuge â�� Opern und GesangslÃ¼cke

mit Orchester â�� GesÃ¤nge mit Begleitung des Pianofortes und

eines anderen Instrumentes â�� Mehrstimmige GesÃ¤nge â��

Opernmusik im Clavierauszuge â�� GesÃ¤nge fÃ¼r eine Singstimme

mit Pianoforte â�� GesÃ¤nge mit Zither â�� GesÃ¤nge mit Guitarre

â�� LehrbÃ¼cher und Debungen fÃ¼r GesangÂ«. Das ist die ganze

Bescherung l Wie man sieht, liegt hier alles willkÃ¼rlich und

wÃ¼st durcheinander; nicht einmal die Hauptsachen sind zu-

sammen gehalten, denn die vierte Rubrik bringt D Opern und

GesangstÃ¼cke mit OrchesterÂ«, aber erst drei Rubriken weiter

lindet man Â»Opern im ClavierauszugeÂ«. In dieser mehr als stief-

mÃ¼tterlichen Aufstellung tritt die dem deutschen Musikwesen

unseres Jahrhunderts anklebende UnterschÃ¤tzung des Gesanges

aufs neue grell zu Tage.

Vielleicht noch erbaulicher ist das, was der verstorbene

Hofmeister Â»AnhangÂ« nennt. Hierunter befasst er: Â»Theore-

tische Werke und Schriften von musikalischem Interesse â��

Musikalische Zeitschriften â�� TextbÃ¼cher â�� Bildnisse und an-

dere Abbildungen â�� Photographien in VisitenkartenformatÂ«.

Das Ganze fÃ¼llt vier Seilen, und mit einem wie wuchtigen Ma-

terial die einzelnen Rubriken gefÃ¼llt sind, kann man sich hier-

nach schon denken. Aber doch wird man es sich kaum denken

kÃ¶nnen, dass die Rubrik Â»TextbÃ¼cherÂ« da steht, um mit einem

einzigen Opernlexte zu 3 Sgr. ausgestattet zu werden! Blicken

wir 150 Jahre zurÃ¼ck, so producirten die Operntheater einzel-

ner StÃ¤dte an Text und Musik jÃ¤hrlich ein halbes Dutzend

Werke, und auch jetzt noch liest man, dass das Jahr uns einige

Dutzend neuer, zum ersten Male aufgefÃ¼hrter Opern gebracht

habe. Wo sind ihre Texte? sie wurden doch sÃ¤mmtlich ge-

druckt. Zu welchen SchlÃ¼ssen miisste man kommen, wenn man

in spÃ¤terer Zeit nach diesem Verzeichnisse unsere gegenwÃ¤r-

tige Opernproduclion abschÃ¤tzen wollte! Fast scherzhaft ist es,

dass auch in der letzten Rubrik, welche Pholographien in Vi-

sitenkartenformat aufzÃ¤hlt, nichts steht als ein solches KÃ¤rtchen

von Rubinslein! und das bei einer Massenproduction in diesem

Fache, die jÃ¤hrlich mindestens nach hunderten zÃ¤hlt!

Hoffentlich erscheint es keinem, der an unserm Musikwesen

ernsteren Anlheil nimmt, Ã¼berflÃ¼ssig, wenn wir auch das hier

besprochene Product desselben einer Beleuchtung unterziehen.

Aber die Sache greift viel weiter und hat eine viel grÃ¶ssere

Bedeutung, als es auf den ersten Blick scheinen mag. Die

UebelstÃ¤nde, welche hier zur Sprache gebracht werden, sind

nicht die eines einzelnen Buches und eines einzelnen Mannes,

die ein anderer einzelner Mann durch ein anderes einzelnes

Buch leicht heben kÃ¶nnte, sondern was hier vorliegt, ist im

Ganzen wie im Einzelnen nichts als ein altes ErbÃ¼bel, welches

sich nun schon durch mehrere Geschlechter gezogen hat.

Im Jahre 18H erschien in Leipzig ein 593 Seilen starker

Octavband unter dem Titel: Â»Handbuch der musikalischen

Literatur, oder allgemein systematisch geordnetes Verzeich-

niss der bis zum Ende des Jahres 18)5 gedruckten Musika-

lien, auch musikalischen Schriften und Abbildungen mit Anzeige

der Verleger und PreiseÂ«. Es erschien Â»in Commission bey An-

lon MeyseU und der Â»HerausgeberÂ« blieb ungenannt; es war

C. F. Whistling, der spÃ¤ter selbst eine Musikhandlnng

etablirle. ZunÃ¤chst war sein Verzeichniss fÃ¼r den Prival-

gebrauch bestimmt, aber Â»der Wunsch, zur BefÃ¶rderung und

Verbreitung der Tonkunst beizutragenÂ«, veranlassle die Her-

ausgabe, wie das Vorwort versichert. Er halte sein Absehen

gerichtet auf diejenigen musikalischen Artikel, Â»die jetzt noch

im Handel zu haben sindÂ« und sagt: Â»Wir liefern daher den

Freunden der Tonkunst hier ein Handbuch, welches die aller-

meisten und wissenswÃ¼rdigsten Artikel des heutigen Musika-

lienhandels (zum Theil auch bis zu diesem Jahre) enthÃ¤lt und

zunÃ¤chst fÃ¼r Deutschland bestimmt istÂ«. Der chronologische

Anhalt fehlt ganz, wenn man nicht etwa das dahin rechnen

will, dass bin und wieder bei einem MusikstÃ¼cke auf die Re-

cension desselben in der damals im hÃ¶chsten Ansehen stehen-

den und ohne Rivalen ihr Gebiet beherrschenden Â»Allgemeinen

musikalischen ZeitungÂ« hingewiesen ist. Um eine Ordnung des

gesammten Materials nach der Zeilfolge bat Whislling sich nicht

bemÃ¼ht: welche Arbeit wÃ¤re dies auch gewesen! und wie

fernliegend seinen rein kaufmÃ¤nnischen Zwecken! â�� In dem

Vorworte rechtfertigt er auch noch die von ihm beobachtete

Â»ClassificationÂ«. Und welche Classification wÃ¤re dies etwa?

Genau dieselbe, welche wir oben bei Hofmeister's

Verzeichniss fanden: und dies ist der Grund, wesshalb
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wir hier auf Whislling's Handbuch zurÃ¼ckgehen. Was noch

jetzt, im Jahre 1869, fÃ¼r die bibliographische Ordnung der

Erzeugnisse unseres Musikmarktes GÃ¼ltigkeit hat, stammt also

schon aus einer mehr als 50 Jahre frÃ¼heren Zeit. Wahrlich,

das nniss eine starke Wahrheit, oder auch ein fester Irrlhum

sein, was sich so lange hallen kann.

Im Grunde aber ist es keins von beidem, sondern nur die

einfache Folge davon, wenn der sogenannte praktische Mann

mit seinen deutlichen, aber beschrÃ¤nkten Zwecken allein ein

Gebiet bestellt, welches eigentlich nicht sein eigen, sondern

ihm nur in Zeitpacht gegeben ist. Im letzten Grunde gehÃ¶rt die

musikalische Literatur nicht dem Musikhandel, sondern der

Kunstwissenschaft, und letztere ist daher auch allein berufen,

die bibliographische Ordnung derselben vorzunehmen.

Was Whislling- Hofmeister und andere sogenannte prak-

tische GeschÃ¤ftsleute vorlegen, hat gewissermaassen immer

Hand und FUSS. Sie finden die Â»ClassificationÂ«, indem sie auf

ihre BÃ¼cherborte blicken. Da mÃ¼ssen sie FÃ¤cher haben, alles

andere ist Ihnen Nebensache; und was fÃ¼r sich Â»gehtÂ«, bildet

auch ein Fach fÃ¼r sich, sei es im Ã¼brigen auch noch so winzig

und werthlos ; was aber kein lebhafter Handelsartikel ist, wird

mit Aehnlichem in ein Fach gesteckt, und sei es auch das

wichtigste und bleibendste ErzeugnisÂ« der Husiklileratur. So

hat Whistling fÃ¼r das HÃ¶rn allein sechs FÃ¤cher, aber nur eins

â�¢fÃ¼r das Orchester, Sinfonien, Concertanlen, OuvertÃ¼ren, Entr-

actes, MÃ¤rsche, TÃ¼nze, Serenaden, Divertissements etc.Â«, also

fÃ¼r sÃ¤mmtliche Instrumentalpartituren von Bedeutung l Und

unter der Rubrik Â»Kirchenmusik und ChoralbÃ¼chen mÃ¶ge man

sich auf gut GlÃ¼ck auch die in Partitur gedruckten Oratorien

heraussuchen, denn diese kauft doch kein Mensch. Aber etwas

anderes ist es mit Â»Oratorien, Hymnen und Cantalen fÃ¼r das

PianoforleÂ«; dafÃ¼r hat Herr Whislling ein besonderes Fach.

Aehnlich laufen die Opernpartiluren blind mit unter Â»Gesang-

slÃ¼cke mit OrcheslerbegleitungÂ«; aber Â»Opernmusik fÃ¼r das

PianoforleÂ« kann man haben soviel mau kaufen mag.

Einige dieser UebelslÃ¤nde hat Whistling sich bemÃ¼ht spÃ¤ter

zu verbessern, ohne natÃ¼rlich das Ganze im mindesten Ã¤ndern

zu kÃ¶nnen. Im Jahre I8S8 gab er im eigenen Verlage von

seinem Handbuch eine Â»zweite, ganz umgearbeitete, vermehrte

und verbesserte AuflageÂ» heraus, < 158 Seiten stark, also um

das Doppelte vermehrt. Im Vorworte rÃ¼hmt er den Beistand,

welchen die Hofmeister, Vater und Sobn, die spateren Fort-

setzer seiner Verzeichnisse, ihm geleistet halten. Man findet

hier vieles vollstÃ¤ndiger, auch sind mehrere Rubriken hinzu-

gekommen. Aber es liegt in der Natur der Sache, dass solche

BÃ¼cher mit jeder neuen Auflage nicht besser, sondern eigent-

lich schlimmer werden. Denn was anfangs bis zum Jahre 1817

ging, bringt die t. Auflage bis I8S8 ohne irgend einen chro-

nologischen Anhalt, wodurch das Ganze hinsichtlich der Zeit

um elf Jahre unbestimmter gemacht ist. Eine erbauliche Ver-

besserung ! â�� Dies wirft ein grelles Licht auf den falschen

Weg, welchen unsere musikbibliographischen Arbeiten einge-

schlagen haben. Es dÃ¼rfte gerathen sein, ihn endlich zu ver-

lassen und einen besseren aufzusuchen. Chr.

Daa 47. niederrheinische Musikfest in Aachen,

Ã¶rm Ani)flitten t'iioiuig nun Ã�rrtl)oimi'Ã¤ gnmbmrt,

den 5., & und 7. Juiii 1870.

(Scbluss.)

Das Oratorium Â»DeboraÂ« wurde mit massigen KÃ¼rzungen

aufgefÃ¼hrt. Von den vier SÃ¤tzen der OuvertÃ¼re wurde nur der

erste gemacht, vermulhlicb, weil bereits eine OuvertÃ¼re vor-

hergegangen war; ausserdem war die ganze Rolle der Jael ge-

strichen, und an zwei Stellen, in welchen dieselbe am wenig-

sten fehlen zu kÃ¶nnen schien, in dem Recitativ Nr. 1 4 und der

ErzÃ¤hlung Nr. 60*), war an die Stelle derselben ihr Gatte Haber

(als Tenorpartie) gesetzt worden â�� auch uns ist so wenig, wie

dem geehrten Berichterstatler der KÃ¶lnischen Zeitung, bekannt,

wem diese wunderliche Neuerung verdankt wird, Ã¼ber welche

sich auch der Vorbericht nicht ausspricbt. AU Ueberselzung

war die von Gervinus zu Grunde gelegt; und ausserdem

war die von Ferdinand Hiller fÃ¼r die erste AuffÃ¼hrung

dieses Werkes im Jahre 1834 vermehrte Instrumentation auch

fÃ¼r die gegenwÃ¤rtige AuffÃ¼hrung wieder benutzt worden.

Wir fÃ¼hlen uns nicht berufen, die Ã¼ber derartige, fÃ¼r AuffÃ¼h-

rungen bestimmte Bearbeitungen bestehende Meinungsverschie-

denheit hier zu entscheiden; Hiller hat seine Ansicht Ã¼ber diesen

Punkt selbst gelegentlich ausgesprochen (vergl. seine AufsÃ¤tze,

Bd. 2 S. 205), und wir haben hier nur zu fragen, ob er die

an dieser Stelle betonte Discretion stets geÃ¼bt hat, kurz wie

der Eindruck war. Und da mÃ¼ssen wir aufrichtig gestehen â��

unbeschadet der Anerkennung des grossen Geschickes und des

eingehenden VerstÃ¤ndnisses , was bei Hiller selbstverstÃ¤ndlich

ist â�� dass uns stellenweise des Guten zu viel gethan schien.

In den imilirenden Figuren , durch welche die Begleitung der

Arien vermehrt wird, blickt nicht selten der moderne Compoâ��

nist durch; und wenn gar die Singstimme selbst Im unisono

durch ein Blasinstrument, oder der Chor durch Blechinstru-

mente begleitet wird, wie das mehrfach geschah, so vermoch-

ten wir hier den blossen Begriff von FÃ¼llstimmen nicht mehr

anzuwenden und bedauerten, dass dem reinen Klange der

menschlichen Stimme gegen des Componisten Intention ein

anderes Tonelemenl beigemischt war.

Von der AuffÃ¼hrung sagen wir noch wenige Worte; die-

selbe ging unter der ruhigen und festen Leitung F. Breu-

nung's durchaus glÃ¼cklich von Statten. Der Chor zeigte sich

wiederum in der ganzen FÃ¼lle seines Klanges und bewÃ¤hrte

die tÃ¼chtigen Vorstudien; stellenweise zeigte sich eine kleine

Unsicherheil der EinsÃ¤tze. Frau Joachim sang die Partie des

Barak wiederum mit wahrster und aufs tiefste durcbempfun-

dener Charakteristik, und halle ausserdem in den mannigfal-

tigen GemÃ¼thslagen, in welchen Rieh dieser Held befindet,

reichliche Gelegenheit, ihre Vielseitigkeit und die herrliche

Ausgiebigkeil ihrer Stimme zu zeigen. Man erinnere sich nur,

mit welcher Wahrheit so ganz verschiedene StÃ¼cke, wie der

Aufruf zur Schlacht (Nr. II) und der Preis des Weibes (Nr. 13)

von ihr vorgetragen wurden; und dies findet auf alles Uebrige

seine Anwendung. Da war jedes Wort, jeder Ton beseelt,

durchdacht, und Ã¼berall fÃ¼hlte man die volle kÃ¼nstlerische

Kraft, welche das Werk des Componisten nach seiner ganzen

FÃ¼lle und Eigenart in sich aufgenommen hatte und so in ein-

heitlicher Darstellung den ZuhÃ¶rern einprÃ¤gte. FrÃ¤ul. Orgeni

stand sichtlich unier dem EinflÃ¼sse sowohl dieser herrlichen

Leistung als des grossartigen Werkes Ã¼berhaupt, und erreichtÂ«

ihre Auffassung auch nicht, was HÃ¤ndel in die Rolle der begeister-

ten Seherin Debora hat legen wollen, so war ihr Gesang doch

bei weitem wÃ¤rmer und belebter als am ersten Tage. Ueber

Herrn V o g l und Herrn Bietzacher beziehen wir uns auf das

im Allgemeinen Ã¼ber dieselben Gesagte, was eben mit beson-

derer RÃ¼cksicht gerade auf ihre Leistung in dem Oratorium

gesagt war. Auch die kleineren Solopartien (wir erwÃ¤hnen die

des Herolds, von Herrn GÃ¶bbels gesungen) waren in guten

HÃ¤nden und halfen das Ganze ihrerseits stÃ¼tzen. â��

Das KÃ¼nstlerconcert des dritten Tages war wieder vor-

zugsweise dem Andenken Beethoven's gewidmet, und diese

RÃ¼cksicht halle auch der Wahl der Sololeistungen einigen

Zwang angelegt, den wir um so weniger bedauern, als gerade

in dieser Hinsicht auf Musikfesten so vielfach gefehlt wird.

' Wir * ihren nach dem englischen ClavierauazugÂ« von V. No-

vello.
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Eingeleitet wurde das Concerl durch die OuvertÃ¼re Beet-

hoven's zur Weihe des Hauses (Op. ) J4), jenes eigen-

artige, beim grÃ¶sseren Publikum weniger gekannte Werk,

welches diesmal in einer so vollendeten und klaren Darstel-

lung, wie wir dasselbe noch nie gehÃ¶rt haben, einen allgemein

tiefen Eindruck machte. In der That ist es unbegreiflich , wie

die grosiartige Feierlichkeit des Einleilungssalzes und das un-

aufhaltsame, sprÃ¼hende Leben der Doppelfuge, beide auf ein-

fachen und leichtverstÃ¤ndlichen Thematen aufgebaut, und in

bewunderungswÃ¼rdig mannigfaltiger Weise behandelt, ihres

Eindrucks je verfehlen konnte. Die OuvertÃ¼re, Ã¼ber deren Ent-

stehung Schindler NÃ¤heres berichtet, ist bekanntlich 48S1 zur

Einweihung des JosepbslÃ¤dter Theaters geschrieben. â�� Den

Anfang der Sololeislungen machte FrÃ¤ul. Orgeni mit â�� ge-

wiss mit einer seltenen Arie eines wenig gehÃ¶rten Compo-

nistenT seltenen, nun ja, seitdem letzten Aachener Musikfest

von 1867 mag sie auf Musikfesten nicht vorgekommen sein â��

mit der Arie der Agathe aus dem FreischÃ¼tz. Die Verglei-

chung, zu welcher die immer und immer wiederholte VorfÃ¼h-

rung dieser Arie von selbst herausfordert, bestand Frl. Orgeni

allerdings glÃ¼cklich, da ihre Stimme in derselben zu vollster

Geltung kam und sie auch das vom Theater her ihr ohne Zwei-

fel wohlbekannte StÃ¼ck mit Ausdruck, Lebendigkeil und feiner

NÃ¼aneining vortrug. Doch thut eine KÃ¼nstlerin gegenwÃ¤rtig

dureli Wahl dieser Arie weder sich einen sonderlichen Ge-

fallen â�� indem sie nicht gerade den Reichlhuin ihres Keper-

toires zeigt â�� noch dem Componisten, gegen dessen liebliche

Weisen man doch nicht gar zu sehr abgestumpft werden

mÃ¶chte. Fr'Ã¤ul. Orgeni sang spÃ¤ter noch das Lied der Mignon

{Â»Rennst du das LandÂ«) von Beethoven, und zwei kleine

Liedchen von R. Schumann (Volksliedchen, und Â»Ich wandre

nichtÂ«., die beiden letzteren mit anmuthigem Ausdrucke und

reizender NaivelBI; man dÃ¼rfte nur fragen, ob Lieder der klein-

sten Gattung und Ausdehnung zu den Ã¼brigen Theilen des Mu-

sikfeslprogramms in richtigem VerhÃ¤ltnisse stehen. Uebrigens

erntete Frl. Orgeni einen fÃ¼r ihre Leistungen wohlverdienten

enthusiastischen Beifall und musste das Volksliedchen sogar

zweimal singen.

Ueber das Beethoven1 sehe Violinconcert und seine

Darstellung durch Joseph Joachim uns jetzt weiter zu ver-

breiten , wÃ¼rde uns nur zu Wiederholungen dessen veran-

lassen, was theils von Anderen, Iheils von uns selbst bei ver-

schiedenen Gelegenheiten gesagt worden , und auch ohne dies

jedem, der dasselbe je von dem ersten der lebenden KÃ¼nstler

gehÃ¶rt hat, hinlÃ¤nglich bekannt ist. Und doch regt jede er-

neuerte VorfÃ¼hrung des wundervollen Tonwerks neue Betrach-

tungen an oder macht die frÃ¼heren deutlicher und bestimmter.

Mit welchem feinen GefÃ¼hl weiss Joachim die Nuancen des

Ausdrucks, die Entwicklung der verschiedenen Stimmungen zu

erkennen und nach der Wahl der TonfÃ¤rbung und des Aus-

drucks denselben gerecht zu werden! Er erkennt, wo fÃ¼r An-

dere nur Melodien und technische FortgÃ¤nge sind, die leisen

UebergÃ¤nge der Empfindung, scheidet die zu einander in

Gegensatz tretenden Abschnitte, jenachdem sie frohe Heiterkeit,

sÃ¼sse Versenkung, elegisches TrÃ¤umen und RÃ¼ckerinnern oder

wie man sonst dem Tongehalt mit Worten beikommen mag,

ausdrÃ¼cken und stellt durch die vollendete Kunst der Wieder-

gabe die Idee des Componisten nicht nur Ã¤usserlich, sondern

auch innerlich fÃ¼r jeden FÃ¼hlenden verstÃ¤ndlich dar. Dabei

wird in echt kÃ¼nstlerischer Weise Ã¼berall das vollste Eben-

maass gewahrt, nichts tritt einseitig zum Schaden des Ganzen

hervor; und Alles ist durchdrungen von jener einzigen SchÃ¶n-

heit ond Reinheil deÂ« Klanges, in welcher man vom Erklingen

des ersten Tones an fÃ¶rmlich schwelgt. Joachim's Spiel, bei

dem wir einzelnes Technische weiter nicht hervorheben kÃ¶nnen,

ist congeniales Nacbschaffen eines selbstÃ¤ndigen KÃ¼nsllergeisles;

nur ein fernerer Ausfluss davon sind die den Geist der Com-

position ausfÃ¼hrenden und von der sichersten Meisterschaft

zeugenden Cadenzcn, die Joachim dem von Beethoven selbst

befolgten Gebrauche gemÃ¤ss einlegte. Alle die GegensÃ¤tze, die

man sonst als Technik, VirtuositÃ¤t, feine Durchbildung, ge-

schmackvollen Ausdruck und anders bezeichnet und einzeln

fÃ¼r sich schon mit Freude anerkennt, wo man sie findet,

sind hier ausgeglichen und der HÃ¶hepunkt erreicht, in wel-

chem alle die verschiedenen Richtungen der KÃ¼nstlerschaft

in hÃ¶herer Einheit zusammentreffen. Schwache Versuche, um

den Eindruck wiederzugeben: man kann eben auch in der

Kunst, wo man das Vollkommene vor sich hat. eigentlich nichts

weiter tuun, als sagen, dass es so ist. â�� Uebrigens spielte

Joachim noch die Sarabande und Bourree nebst Double aus der

Sonate in H-moll von J. S. Bach.

Der folgende Theil des Concerts wurde durch die Leistun-

gen der Herren Bietzacherund Vogl ausgefÃ¼llt. Der erstere

sang Schumann's Ballade Belsazar und Schubert1!

Wanderer, beide mit wohldurchdachter und wahr empfun-

dener Declamation. Die Wahl des Herrn Vogl war eine be-

sonders glÃ¼ckliche und legte fÃ¼r seinen Geschmack und seine

kÃ¼nstlerische Gesinnung ein vorteilhaftes Zeugniss ab: er

trug das seilen gehÃ¶rte und den meisten ZuhÃ¶rern unbekannte,

und doch an Gehalt und melodischem Zauber hervorragende

Lied von Beethoven Â»An die Hoffnung o vor (Op. 9i), die

zweite Bearbeitung dieses Textes aus Tiedge's Urania (die

erste, einfachere trÃ¤gt die Opuszahl 3l), mit einem einleitenden

etwas stark metaphysischen Recitativ und in einer freien, den

einzelnen Worten sich anschmiegenden Behandlung, der jedoch

eine sehr ausdrucksvolle und schÃ¶ne Hauptmelodie zu Grunde

liegt. Herr Vogl, welcher den reichen Gehalt des Liedes mit

gutem VerslÃ¤ndnisse wiedergab, wird sich ein Verdienst er-

werben, wenn er dasselbe der allgemeinen Kennlniss durch

seinen Vorlrag vermittelt. â�� Den Schluss des ersten Theils des

Concerts bildete das zweite Finale aus dem F i d e l i o; ge-

wiss war es ein glÃ¼cklicher Gedanke, nachdem man den Mei-

sler von Seilen der ernsten geistlichen Gattung vorgefÃ¼hrt halte,

nun aurh das Dramatische reprÃ¤senliren zu lassen. Ja man

hÃ¤tte vielleicht, bei dem Vorhandensein so guter GesangskrÃ¤fle,

noch weiter gehen und noch einige fernere EnsemblesÃ¤tze,

etwa das GefSngnisslerzett und das Terzett des ersten Actes,

hinzufÃ¼gen kÃ¶nnen, wofÃ¼r ja auf einige der anderen Solovor-

trÃ¤ge leicht verzichtet werden konnte. Doch wurde wenigstens

im zweiten Theile noch der vierstimmige Canon hinzugefÃ¼gt.

WÃ¤hrend nun dieser von den vier Solisten vorzÃ¼glich gesungen

wurde, konnte man nicht sagen, dass die AusfÃ¼hrung des Fi-

nales eine in jeder Hinsicht befriedigende war. Vielleicht hÃ¤tte

dem, fÃ¼r die Choreinlrille ziemlich schwierigen StÃ¼cke eine

etwas eingehendere Vorbereitung gewidmet werden kÃ¶nnen;

aber es waren noch andere UebelstÃ¤nde, die dem Eindrucke

schadeten, zu denen wir in erster Linie das seltsam Ã¼bereilte

Tempo des letzten Chores rechnen, durch welches der Charak-

ter einer der â�¢ edelsten und reinsten Tondichtungen beinahe

vÃ¶llig verwischt wurde. Auf dem Theater mag ein solches â��

unfeines Jubiliren am Orte, eine solche Eile aus wer weiss was

fÃ¼r Ã¤usseren GrÃ¼nden geboten sein; im Concerlsaal aber sind

wir doch eine grÃ¶ssere Achtung vor dem Genius gewohnt.

Den zweiten Theil des â�� Ã¼bermÃ¤ssig langen â�� KÃ¼nsller-

concerts erÃ¶ffnete die OuvertÃ¼re zu Coriolan von Beet-

hoven. Diese, zu dem Collin'schen Trauerspiele 1807 ge-

schriebene OuvertÃ¼re ist wohl unier allen Beelhoven'schen an

grandiosem SchwÃ¼nge des Gedankens, an Kraft, Wahrheit und

Mannigfaltigkeit des AusdruckÂ«, und endlich an Ebenmaass und

Rundung des Ganzen und der Tbeile die vorzÃ¼glichste; ihre

prÃ¤cise und schwungvolle AusfÃ¼hrung unter Breunung's Lei-

tung brachte einen gewaltigen Eindruck hervor. Unter den
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Solopiecen des zweiten Theiles, die wir zum grÃ¶ssten Theile

bereits genannt haben, haben wir noch den Vertrag von Frau

Joachim hervorzuheben, welchen wir wieder, neben dem

Auftreten ihres Gatten, als die Krone des Abends bezeichnen

mÃ¼ssen. Sie halte zwei Scenen ausGluck's Aloe sie ge-

wÃ¤hlt : den Enlschluss der Alceste, fÃ¼r den Gatten zu sterben

(Sc. 5) und die denselben besiegelnde Anrufung der GÃ¶tter

(Sc. '), und sie wussle dieselben in ihrer wunderbaren ein-

fachen Grosse, wie sie Gluck kennzeichnet, mit so eindring-

licher Gewalt zur Anschauung zu bringen, dass man fÃ¼r den

Augenblick alles Andere vergasÂ« und ganz in der Situation

lebte. Bin rauschender Beifall folgte auch ihrem GesÃ¤nge, und

mit UND der Dank aller Freuode des SchÃ¶nen, welche sich

sagen mussten, dass dasselbe von keiner Seite auf diesem Feste

in reinerer und vollerer Weise zur Darstellung gekommen war.

Der Schlusschor aus Beethoven's Oratorium Christus am

Oelberg â�� einem Werke, welches wohl die VernachlÃ¤ssi-

gung nicht verdient, der es neuerdings anheimzufallen scheint

â�� bildete einen geeigneten, freudig-gehobenen Abschluss die-

ses Concerts und des ganzen Festes, welches im Ganzen und

im Einzelnen (da kleine Unebenheilen Ã¼berall vorkommen und

die Gesammtwirkung nicht beeintrÃ¤chtigen kÃ¶nnen) seine Auf-

gabe, den grÃ¶sslen unserer deutschen Tonmeister in diesem

seinem Andenken gewidmeten Jahre zu feiern, in wÃ¼rdigster

Weise erfÃ¼llt halte. Dr. B. Deiteri.

Sprechmaschine und Kehlkopfspiegel.

Wer sich die MÃ¼he nicht verdriessen Inssl, von Zeit zu Zeit die

neuen Erzeugnisse der Spielwaaren-Industrie aufzusuchen, der wird

gar oft durch die guten, zuweilen ernst wissenschaftlichen Gedanken

Ã¼berrascht werden, welche jenen behufs das leichten Zeitvertreibes

angefertigten Dingen zu Grande liegen. Auf solche Ideen kam ich

neulich wieder, als mir das jÃ¼ngste Tochlerchen meines Freundes

eine Ã¤ugen verdrehende Puppe Ã�berglÃ¼cklich entgegenhielt, welche

beim DrÃ¼cken deutlich genug Â»PapaÂ« und Â»MamaÂ« rief. Ich hatte

schon vor einigen Jahren solch ein sprechendes Spielzeug in einem

Pariser Waarenverlag gesehen, und ich dachte gleich damals daran,

wie wenige von den durch diese kÃ¼nstlichen Kleinredner vergnÃ¼xten

Kinder- und Ellernherzen es ahnen mÃ¶gen, dass sie diese ihre Freude

eigentlich einem Â»k. k. wirklichen IlolratheÂ«, ich meine dem genialen,

WM Ungarn gebÃ¼rtigen Wolfgang v. Kempelen verdanken, dem-

selben Keuipetan, der durch seinen scbachspielenden Automaten

g*g*n Kode des abgelaufenen Jahrhunderts in den weitesten Kreise*

bekannt geworden war und der zumeist in Pressburg oder Wien sich

aufgebalten hat.

EÂ» sind jetzt gerade hundert Jahre, seit es Kempelen zuerst ein-

fiel, die menschliche Sprache durch eine Maschine nachahmen zu

wollen; er war damals noch mit der Anfertigung seines famoseu, die

Fehler des Gegners stets verbessernden Schachspielers beschÃ¤ftigt.

Um zunÃ¤chst die menschliche Stimme kÃ¼nstlich ertÃ¶nen zu lassen,

untersuchte Kempelen Alles, was da tont und schallt, selbst die

Maullrommel nicht ausgenommen. Hiebei bemerkte er, wie schon

Andere vor ihm, daÂ§s die MundstÃ¼cke der Clarioelte, des Hautbois

und Fagots wegen ihrer, wenn auch nur entfernten Aehnlichkeit mit

unserer Stimmritze einen Klang geben, der etwas a* die mensch-

lichen Laute mahnt. Seine weiteren Untersuchungen dieser Zungen-

pfeifchen blieben jedoch vorlÃ¤ufig in Hinsicht auf ihre Ausbeutung

fÃ¼r die Sprechmaschine, welche er erfinden wollte, ohne directen

Erfolg.

Was Kempelen durch sein absichtliches, langjÃ¤hriges Sinnen

und Trachten nicht erlangen konnte, brachte endlich â�� der Zufall;

â�¢r hatte einen Autflug auf das Land unternommen, und ala er sich

einer Dorfschitnke nÃ¤herte, war ea ihm, als ob er ein Kind in dreier-

lei Tonen abwechselnd schreien borte. Als Kempelen beim Wirtbs-

hause ankam, fand er, dass jenes ihn befremdende Gejammer von

einer Sackpfeife herrÃ¼hre.

An Alles halte Kempelen bei seinem Studium der tonenden In-

strumente gedacht, nur Dicht an den Dudelsack; mit Gier machte

er sich nun daran, dem Pfeifer seinen Dudelsack abzuhandeln, um

sogleich zu einer weiteren Ergrundung der merkwÃ¼rdigen Tone des

letzteren schreiten zu kennen â�� er konnte jedoch nur ein kleines

Schnarrpfeifchen erlangen, das jener Spielmann als Reserve fÃ¼r seine

Sackpfeife vorrÃ¤thig hatte. Mit diesem eilte unser Erlinder sogleich

zur Stadt, und nun arbeitete er jahrelang mit dem Feuereifer eines

echten, wahren Forschers an der Erfindung einer sprechenden Ma-

schine â�� er kam endlich glucklich an sein Ziel.

Indem Kempelen als vorlrelTlicber Beobachter der Naiur ihre

Griffe ablauschte, gestaltete sich die Sprechmaschine gegen seine

eigene ursprÃ¼ngliche Erwartung hÃ¶chst einfach. Da war ein Zungen-

pfeifchen, wie man es In den Kindertrompetchen antriflt, welches die

Stimmritze vertrat; eine Windlade ersetzte unsere LuftrÃ¶hre mit-

ihren zur Lunge gehenden Zweigen; die Lunge selbst wurde durch

einen Blasebalg gebildet, und auch der eigentliche Articulations- und

Sprechmechanismus, d. i. der menschlichÂ« Schland, wie er in die

Mund- und NasenhÃ¶hle auslauft, ward kÃ¼nstlich hergestellt.

(Scblun folgt.)

Berichte. Nachrichten und Bemerkungen.

â�¢X- Berlin. Der Erk'sche Mannersesangverein, meist aus Leh-

rern bestehend, beging am 46. d. auf Tivoli die Feier seines IBjah-

rigen Bestehens. Herr Ludwig Erk, der Stifter deÂ« Vereins, Mu-

sikdirector und Lehrer am hiesigen Seminar fÃ¼r Stadtschulen, hat

sich um die Pflege und Hebung eines an das deutsche Volkslied sich

anschliessenden Gesanges vielfache Verdienste erworben. Derselbe

ist weitUin bekannt als Herausgeber mehrerer Sammlungen fÃ¼r

Schulen und Singvereine. Ob seine Sammlung deutscher Volks-

lieder, von welcher vor langer Zelt der erstÂ« Band unter dem Titel

â�¢Deutscher LiederborU erschien, von ihm wird fortgesetzt werden,

oder ob der Plan definitiv aufgegeben ist, haben wir bisher nicht er-

fahren kÃ¶nnen.

* Das Bonner Fest-ComitÂ« zur SBcularfeier des B e e l h o v e n'-

schen Geburlstages hat nun die Einladungen erlassen. Die Feier

wird am H., <i. und O.September daselbst, in Beethoven's Ge-

hurtssladt, vor sich gehen in Gestalt eines Â»grossen Musikfestes un-

ter Leitung des Herrn Kapellmeisters Dr. Ferdinand Miller aus KÃ¶ln

und unter Mitwirkung des stÃ¤dtischen Musikdireclors Herrn J. v. Wa-

sielewski, sowie Frau Emihe Bellingraln aus Dresden (Sopran), Frau

Amalie Joachim aus Berlin (Alt) und der Herren H. Vogl aus MÃ¼n-

chen (Tenor), Adolph Schulze aus Hamburg (Bass), Prof. Joseph

Joachim aus Berlin (Violine) nnd Charles Halle aus London (Plano-

forte).. Das Programm besieht fÃ¼r den ersten Tag aus der Hiua 10-

Imaii und der Cmoll-Symphonie; fÃ¼r den zweiten ans der Sroica

und fÃ¼nf Ã¤nderen, meistens instrumentalen Stucken ; fÃ¼r den dritten

ebenfalls aus fÃ¼nf verschiedenen StÃ¼cken nnd zum Schluss aus der

neunten Symphonie. Eine Kammermusik-Matinee wird am 44. Sep-

tember stattfinden, die also das Fest beschlieÃ�t. â�� Wie man sieht,

wird die Feier im Grunde als eine zweite (und hoffentlich verbes-

serte) Auflage des diesjÃ¤hrigen Niederrheinischen Musikfesles ange-

sehen werden kÃ¶nnen, da sie in den Hauptsachen dasselbe bringt

und auch fast in allen Zweigen dieselben Kunstorgane verwendet.

Ob man nicht besser gelhan hatte, beide Feste innerlich mehr von

einander zu unterscheiden, lassen wir dahin gestellt sein; aber auf-

gefallen ist uns, dass Herr Ferd. Hiller als der alleinige Â»Leiten des

musikalischen Festes bezeichnet wird, da wir einer frÃ¼heren Mit-

Iheilung zufolge erwarteten, derselbe werde sich in die Direction mit

dem Musikdireclor J. v. Wasielewski theilen. Vielleicht ist das auch

der Fall, dann Ist aber die gewÃ¤hlte Bezeichnung nicht mehr zutref-

fend, da einÂ« andere als rein musikalische Leitung auch Herrn Hiller

nicht xuateben wird. Warum dann die schiefe Bezeichnung t warum

nicht einfach: .unier Direction der Herren Hiller und Wasielewski

und unter MitwirkungÂ« etc.? Dann sind unliebsame Reibungen von

vornherein beseitigt. Ueberdies feiert die Stadt Bonn das Fest, und

es will uns bedÃ¼nken sie ehre sich selbst, wenn sie ihrem stadti-

schrn Musikdirector bei einer Gelegenheit, die nie wieder vorkom-

men kann, eine mÃ¶glichst ehrenvolle Stellung anweist. Weil uns die

Personen ganz fern stehen, bemerken wir dieses lediglich zur Sache.

Und dann noch eiaa. Wenn die Jungdeutschen in Weimar aus der

Beethovenfeier eine Lisztfcier machÂ«Â«, so ist daa nun einmal ihre

Art; aber eine Ode, Hymne oder Cantate zum Preise der Tonkunst

und des Gefeierten zu componiren und aufzufuhren , wie dort ge-

schah, scheint uns eine lobliche Sache zu sein. Man bitte auch in

Bonn Bedacht darauf nehmen sollen schon der Abwechslung wegen

und sei es auch nur, um daran zu erinnern, dass der Lebensbaum

der Tonkunst auch unter don classisch-conservativ Fortschreiten-

den (Gott segne sie!) noch grÃ¼n ist. Den Dirigenten brauchte eine

solche Aufgabe nicht zugewiesen zu werden, sondern am liebsten

einem nicht Mitwirkenden, und wir wÃ¼rden es sehr passend gefun-

den haben, wenn man Brahms zu einer derartigen Composition ver-

anlasst hatte.
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ANZEIGER.

Neue Musikalien.

Verlag von Breitkopf und H S p t e l in Leipzig.

Field, John, Exercice pour le Piano. Nouvelle Edition. 4J} Ngr.

Gade, Siels W., NachklÃ¤nge von Osaian. OuvertÃ¼re f. Orchester.

Arrangem. f. Pianoforte u. Violine von Fr. Hermann. tH Ngr.

SStz, H., Op. 7. Lose BlÃ¤tter. 9 KlavierstÃ¼cke, t Hefte Ã¤ 25 Ngr.

(trimm, Carl, Adagio f. l Violoncelle mit Begl. des Pfte. 4SI Ngr.

tirossmuun, C., Op. 4. 6 Lieder fÃ¼r l Singslimme mit Begleitung

des Pianoforle. tlt Ngr.

Nr. 4. Btltt. Weil' auf mir, du dunkles Auge.

Nr. 1. Sie liebten sich Beide.

Nr. S. Sie sprach : 0 du bist gut l

Nr. 4. Mir ist, als mÃ¼sstest du empfinden.

Nr. 5. Die Wasserrose. Die stille Wasserrose.

Nr. 6. Ein JÃ¼ngling liebt ein MÃ¤dchen.

Ha/du, J., Symphonien. Arrangement fÃ¼r das Pianoforte lu zwei

HÃ¤nden. Neue Ausgabe. Roll Â«rtonulrl.

Ersler Bund Nr. 4â��6. Ã¤ Thlr.

Zweiter Band Nr. 7 â�� 4Â». t Thlr.

Meister, Alte , Sammlung werthvoller KlavierstÃ¼cke des 47.

n. 48. Jahrhunderts, herausgegeben von E. P .HUT. Iwclfer B,md.

Nr. Â§4. Frehberger, Job. JaÂ«., Toccata. 7| Ngr.

Nr. n. SacchÃ¼Ã¼, Antonio, Sonate in Fdur. 40 Ngr

Nr. 33. Haue, Job. Adolph, Allegro. 7t Ngr

Nr. Â»4. Bach, Wilh. FriedemUffi, Sonate in Cdur. 42{ Ngr

Nr. Â»S. Bolle, Job.. Heinrich, Sonate in Esdur. 47f Ngr

Mendel88ohn Bartholdy, Felix, Op. i6. OuvertÃ¼re zu den He-

briden. (Fmgals- Hohle.) Arrangem. fÃ¼r das Pianoforte zu vier

HÃ¤nden. Hochformat. 4 Thlr.

- Op. Â»7. Meeresstille- und glÃ¼ckliche Fahrt. OuvertÃ¼re fÃ¼r

Orchester. Arrangem. fÃ¼r das Hianoforle zu vier HÃ¤nden Hoch-

format. 4 Thlr.

- Op SÂ». OuvertÃ¼re zum MÃ¤hrchen von der schÃ¶nen Mclusine

Arrangem. f. das Pfte. zu vier Hdn. Mochten?Â« t. 4 Thlr 40 Ngr

Mozart, W. A., Die ZauberflÃ¶te. Oper in zwei \kten Partitur

Elfgiit earttnnlrl. 7 Thlr.

Fagaulni, N., Op. 4. 24 Capricen fÃ¼r die Violine, mit hinzugefug-

ter Begleitung des Piauoforle voo Ferd. David. Neue Ausgabe

Zum Gebrauch am Conservatorium der Musik zu Leipzig Â»enau

bezeichnet. Heft 4. a Thlr. Hefts. 4 Thlr. 10 Ngr

Schumann, B., Op 4l. PhantaaiestÃ¼eke Wr das Pianoforle, lln-r

tut: Des Abends. Aufschwung. Warum? Grillen und Fabel FÃ¼r

Pianoforte und Violine bearbeitet von L. A bei 4 Thlr 7l Ngr

â�� â�� Robert u. Clara. Op. Â»7/4 s. 12 Gedichte aus Fr. RÃ¼ckert's

LienesfrUnlinn. FÃ¼r eine Singstimme mit Begleitung des Piano-

forle. Ausgabe fÃ¼r eine liefere Stimme, l Hefte Ã¤ 10 Ngr

â�� Robert, Op 98. Die Lieder Mignon's, des Harfners und

Fhilinens. Erste Abiheilung. FÃ¼r Gesang und Pianoforte Aus-

gabe fÃ¼r eine tiefere Stimme. 4 Thlr. 40 Ngr.

Weber, C. M. T., OuvertÃ¼ren (Nr. 4â��44) fÃ¼r das Pianoforte 8

Rolk Â«rtonnlrl. < Thlr.

Wohlfahrt, Robert, Op. 43. Waiser fÃ¼r das Pianoforte. 45 Ngr.

[Â«<Â») Im Verlage von J. Rieter -Biedermann in Leipzig

und Winterthur erschien :

Portrait

in Kupfer gestochen von G. GomenbacH. Gross Royal-

Format. Preis 881/, Sgr.

Dieses Portrail entstand durch Ueberarbeitung der besten

frÃ¼heren Vorlagen , unter besonderer Benutzung der bei Leb-

zeiten des Meisters abgenommenen Gesichtsmaske ; es sei hier-

durch allen Verehrern des grossen Meisters bestens empfohlen

[444]

Billige Prachtausgaben.

Verlag von

J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur,

durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen:

G. F. Handel'Â» Werke.

Ciavier-AuszÃ¼ge, Chorstimmen und TextbÃ¼cher.

llrbiTfliislIinntf nd mit der Ausgabe der Devtsckei Bindd-GrsrllsrbafJ,

Bis jetzt erschienen:

Acis und Galatea.*

Ciavier-Auszug *i) Ngr. n. Chorslimmen a S Ngr. n.

Athalia."

Ciavier-Auszug ttt Ngr. n. Cborslimmen Ã¤ 6 Ngr. n.

Belsazar.*

Ciavier-Auszug 4 Thlr. n. Cuorstimmen Ã¤ Â» Ngr. n.

CÃ¤cilien-Ode.

Ciavier-Auszug 45 Ngr n Chorstimmen Ã¤ r, Ngr. n.

Dettinger Te Denm.

Ciavier-Auszug 48 Ngr. o. Chorstimmen a 5 Ngr. n.

Israel in Aegypten.*

Ciavier-Auszug iÃ¤i Ngr n. Chorstimmen Ã¤ 45 Ngr. n.

Judas MaccabÃ¤ns."

Ciavier-Auszug SSI Ngr. n. Chorstimmen Ã¤ 7f Ngr. n.

Samson.*

Ciavier-Auszug 22i Ngr. n. Chorstimmen a 7i Ngr. D.

Saul."

Ciavier-Auszug aii Ngr. n. Chorstimmen k 7* Ngr. n.

Trauerhymne.

Ciavier-Auszug 45 Ngr. n. Chorslimmen a 7| Ngr. n.

Textbuch er zu den mit â�¢ bezeichnelen Werken a Â« Ngr. n.

lodern ich mir erlaube, auf diese billige und correcte Pracht-

ausgabe aufmerksam zu machen, bemerke ich, dass dieselbe die

einzige Ausgabe ist, welche mit der Partitur der Deutschen

Handel-Gesellschaft vÃ¶llig ubereinstimml, wesshalb ich sie ganz

besonders auch zum Gebrauche bei Auffuhrungen empfehle

t4*') Verlag von

J. Mieter - Biedermann in Leipzig und Winterthur.

SALAMIS

von Hermann Lingg

fÃ¼r

MÃ¤nnerelior und Orchester

componirt von

Friedr. Gernsheim.

Op. 40.

Parlilur 4 Thlr. 15 Nur

Clavier-Auszug und Chorstimmen .4 - is - '

Chorstimmen einzeln . . . . a â�� - ji _

Orcheslerslimmen sind von mir in Abschrift zu beziehen

Verantwortlicher Hedakteur: Wilhelm Werner in Leipzig.

Ver.eger: J. Rieter-Bied.nnann ,n Uipzig und Winterthur. _ Druck von Breitkopf und HÃ¤rte, in Leipzig.
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V. Jahrgang.

lohalt: Otto Jabn. â�� Das Oratorium auf der Buhne. 2. Die dramatische AuffÃ¼hrung Handel'scber Oratorien (Scbluss). â�� Mendels-

sobn's Wirksamkeit als Musikdirector an Immermann's Theater in DÃ¼sseldorf. 1833 â�� 1884. â�� Zur Quintenfrage. â�� Sprecb-

maschine und Kehlkopfspiegel (Schlussj. â�� Anzeiger.

Otto JÃ¤h n.

Mehr als ein halbes Jahr ist vergangen, seitdem der

Manu, welcher in hÃ¶herem Grade als irgend einer vor

UHU du geschichtliche Kenntniss der Entwicklung der

neueren Musik und ihre Ã¤sthetische WÃ¼rdigung gefordert

und in neue Bahnen gelenkt hat, aus dem Leben geschie-

den ist. Auch diese Zeitung, welche sich als die Fort-

setzung des bereits im vorigen Jahrhundert gegrÃ¼ndeten

Hauptorgans deutschen Musiklebens betrachten darf, bat

immer sein lebendigstes Interesse, mehrfach seine thÃ¤lige

Mitwirkung erfahren; dieselbe trÃ¤gt eine Pflicht dankbarer

Verehrung ab, wenn sie noch einmal auf das Wirken eines

Mannes zurÃ¼ckkommt, dessen lief eingreifende Erfolge

vielleicht nicht immer genÃ¼gend beachtet, ja in ihrem

ganzen Umfange von Manchen nicht erkannt werden. Denn

da in der Musik weit mehr, als in den Ã�brigen KÃ¼nsten,

das Interesse sich dem unmittelbaren GenÃ¼sse, der leicht

zu erwerben, dem unmittelbaren Erfolge, der leicht zu

erreichen ist, zuwendet, so kann es kaum auffallen, wenn

das, was wir den historischen Sinn nennen, bei der

Mehrzahl der Musiktreibenden noch erstaunlich wenig ent-

wickelt ist; und gerade in dieser Beziehung bietet der

rege Eifer der Gegenwart so mannigfachen und reichen

Stoff des Genusses und der Belehrung. Wir erkennen es

mit Freuden und haben es Ã�fters betont, wie wir auch die

Gegenwart glÃ¼cklich preisen dÃ¼rfen wegen der fortgesetz-

ten Productionskraft, die sich in einzelnen trefflichen

KÃ¼nstlern ungeschwacht bewahrt. Eine Nation aber, die

auf HÃ¶hepunkte in allen Gattungen der Kunst zurÃ¼ckblickt,

wie sie die Namen Bach, Handel, Mozart, Beethoven dar-

stellen, kann sich nicht beim GenÃ¼sse des GegenwÃ¤rtigen

begnÃ¼gen, sondern hat die Pflicht, sich mit ganzem Eifer

dem Vergangenen und Vollendeten zuzuwenden, Ver-

stÃ¤ndniss und Blick zur Aufnahme desselben sich zu schÃ¤r-

fen, und die Meister, die ihr Stolz sind, in ihrem ganzen

Wesen, ihrem Werden und Schaffen zu begreifen ; und

die Manner wirken in Wahrheit zum Besten und zur Ehre

der Nation, welche ihr den Weg zu diesem VerstÃ¤ndnisse

bahnen, indem sie durch Mittheilung ihrer Forschungen

den historischen Sinn wecken, durch scharfe Beobachtung

der kÃ¼nstlerischen ThÃ¤ligkeil die Ã¤sthetische Betrachtung

klÃ¤ren. Unter diesen aber hat Otto JÃ¤h n, wie wir alle

wissen, in erster Linie gestanden.

Wir wollen hier nicht das Leben Ollo Jahn's schrei-

ben, welches in seinen HauptzÃ¼gen ziemlich allgemein

V.

bekannt ist und Ã¼ber das auch wir weitere Data, wie die

allen zugÃ¤nglichen, nicht bringen kÃ¶nnten; wir erinnern

nur kurz an die fÃ¼r seine musikalische Ausbildung und

Studien wesentlichen Momente. Schon in seinem elter-

lichen Hause zu Kiel, wo Jabn am 46. Juni 1813 geboren

war, bildete die Musik einen Hauplgegenstaud der gesel-

ligeu Unterhaltung, und unter dieser Anregung entwickelte

sich frÃ¼h die hervorragende musikalische Begabung des

Knaben. Im Ciavierspiel und in der musikalischen Theorie

genoss er frÃ¼hen Unterricht; in letzlerer Beziehung ver-

dankte er besonders dem verdienten G. Ch. Apel eiu-

gebende Unterweisung und Forderung, dessen Andenken

Jahn durch die schone Schilderung seines Wirkens in

seinen gesammelten Werken in pietÃ¤tvoller Weise geehrt

hat. Bald entwickelte sich in ihm das Verlangen, sich

ganz der Musik zu widmen; dasselbe fand jedoch damals

nicht die Zustimmung seines Vaters. Seine weiteren Gym-

nasial- und UniversilÃ¤tsstudien in Schulpforla, Kiel (1831),

Leipzig, Berlin fÃ¼hrten ihm in der tieferen Erkenalniss

des Altertbums und seiner Poesie und Kunst Elemente

zu, die geeignet waren, seinem dringenden Verlangen

nach einer ausschliesslicben Hingabe an die Tonkunst ein

Gegengewicht gegenÃ¼berzustellen, die ihm reichlichen

Ersatz und entsprechende Befriedigung gewÃ¤hren konn-

ten. Dennoch wiederholte sich noch in seiner Berliner

Studienzeit der Kampf zwischen Musik und Philologie. Er

setzte seine theoretischen Studien unter Dehn's Leitung

fort, gelangte aber hier scbliesslich zu der Ueberzeugung,

dass sein produclives Talent nicht ergiebig genug sei, um

als Componist Erfolge von Bedeutung zu erlangen, und

wendete sich der Philologie als seinem Berufssludium zu,

ohne jedoch der fortwÃ¤hrenden Anregung, den ihm musi-

kalische GenÃ¼sse gewahrten, sowie fortgesetzter weiterer

Ausbildung in der technischen und historischen Erkennl-

niss der Musik aus dem Wege zu gehen. Â»Ich muss be-

kennenÂ«, sagt er in der Vorrede seines Mozart, Â»dass mir

die Musik jederzeit eine ebenso ernste Sache gewesen ist

als die Philologie und dass ich stets bemÃ¼ht gewesen bin

durch grÃ¼ndlichen Unterricht und eifriges Selbststudium

mir eine Einsicht in das Wesen der Musik und ihrer Tech-

nik zu erwerbenÂ«. Reiche Anregung wurde ihm ausser-

dem in Leipzig zu Theil durch das alles fesselnde Auftre-

ten der Frau SchrOder-Devrient, sowie auf seinen Reisen

(er halte 1836 promovirt, und machte von da bis 1839

eine Reise durch Frankreich und Italien) namentlich in

Paris durch die glÃ¤nzenden Opern- und sonstigen Auf-

48



218

Nr. 28.

fUhruQgen. Von 4839 bis 1842 leble er als Docent in seiner

Vaterstadt, von da bis 1847 als Profe>sor in Greifswald:

an beiden Orten hat er seiner Liehlingsneigung auch

praktisch durch Leitung musikalischer AuffÃ¼hrungen Aus-

druck geben kÃ¶nnen. Ein Zeugniss seiner regen Theilnabme

am Ã¶ffentlichen Musikleben aus diesen Jahren ist sein 1841

geschriebener Aufsatz Ã�ber Mendelssohn's Paulus.

Die reichste Anregung aber mussle ihm natÃ¼rlich sein

neuer Aufenthalt in Leipzig bieten, wohin er 1847 als

Professor der Philologie berufen wurde und wo er bis

1855 verblieb, auch nachdem er 1851 durch den Erlass

des Freiherrn von Beust mit Haupt und Mommsen Â»zum

Besten der UniversitÃ¤tÂ« entlassen worden war. Die man-

nigfaltigen Ã¶ffentlichen AuffÃ¼hrungen der Gewandhaus-

concerte, der Oper, vorÃ¼berziehende KÃ¼nstler mussten

sein lebendigstes Interesse erregen; er gab dasselbe durch

kritische Aufsatze kund, welche die Gewandhauscon-

certe in den Jahren 1853â��54, die Opern Lohengrin und

TannhÃ¤user von R. W agnerund dieCompositionen von

H. Berlioz betrafen uud in die Â»Grenzbolem aufgenom-

men wurden; mit Ausschluss der erstgenannten fanden

dieselben in den gesammelten AufsÃ¤tzen wieder ihren Platz.

Auch der Aufsatz Ã¼ber Mendelssohn's Elias wurde

hier geschrieben: er erschien 1848 in der Allgemeinen

Musikalischen Zeitung. Von ungleich tieferer Bedeutung

aber waren die grossen PlÃ¤ne umfassender Arbeiten,

welche er im Verkehr mit befreundeten MÃ¤nnern Iheils fÃ¼r

sich selbst fasste. theils an seinem Theile fÃ¶rdern half. In

letzterer Beziehung muss erwÃ¤hnt werden, dass er einer

der ersten GrÃ¼nder der Bachgesellscbaft gewesen, ja viel-

leicht, wie wir aus glaubwÃ¼rdiger Quelle vernehmen, den

allerersten Impuls zu diesem grossarligen Unternehmen

gegeben hat. Dann aber ist hier der Beginn seiner kriti-

schen ThÃ¤tigkeit fÃ¼r B e e l h o v e n zu nennen, dessen Frucht

der 1851 erschienene Ciavierauszug der Oper Leonore

war; sowie ferner der Plan, die drei Meister Haydn,

Mozart und Beethoven biographisch zu behandeln, zu

welchem in jenen Jahren durch die Reisen namentlich nach

Wien und Salzburg (1852) die Vorbereitungen getroffen

wurden. Die Biographie Mozart's wurde bekanntlich in

den ersten Jahren seines Lebens in Bonn, wohin Jahn

Ostern 1855 als Professor berufen war, vollendet; hinsicht-

lich der beiden anderen ist es, von vereinzelten BeitrÃ¤gen

abgesehen, bei der Sammlung des Materials geblieben.

Auch in Bonn hat Jahn, in den ersten Jahren wenigstens,

der Ã¶ffentlichen POege der Musik noch ein thÃ¤liges Inter-

esse zugewandt; die niederrheinischen Musik-

feste setzten noch einmal seine kritische Feder in ThÃ¤tig-

keit in den beiden ebenfalls in die gesammelten Schriften

aufgenommenen lÃ¤ngeren Berichten aus den Jahren 1855

und 1856. Auch spÃ¤ter noch nahm er an allen hervor-

ragenden kÃ¼nstlerischen Leistungen und an AuffÃ¼hrungen

seiner Lieblingswerke lebendigsten Antheil, und die Be-

geisterung, mit welcher er alles SchÃ¶ne fort und fort wÃ¼r-

digle und genoss, erwies sich auch auf seine Umgebung

in belehrender und erwÃ¤rmender Weise wirksam. Erst in

den letzten Jahren machten ihm tiefe Verstimmung und

kÃ¶rperliches Leiden diese fortgesetzte Theilnahme unmÃ¶g-

lich. Doch fuhr er bis fast ans Ende mit seiner wissen-

schaftlichen Betheiligung an musikalischen Aufgaben fort;

die neu unternommene Gesammtausgabe von Beethoven's

Werken fand seine thÃ¤tige Theilnahme und wurde durch

einen inhallreichen Aufsalz . der den Schluss seiner ge-

sammelten AufsÃ¤tze bildet, in die musikalische Well ein-

gefÃ¼hrt; die Umarbeitung seines Mozart erfÃ¼llte einen

Theil der Zeit seiner letzlen Jahre ; kleinere musikalische

Mittheiluiigen und Besprechungen erschienen in der All-

gemeinen Musikalischen Zeitung.

Die vorstehende Uebersicht hat die wichtigsten Lei-

stungen Otto Jahn's auf musikalischem Gebiete in ihren

historischen Zusammenhang gebracht; sie bat, wie wir

glauben, auch bereits die Elemente erkennen lassen. aus

denen der grosse und eigentÃ¼mliche Einfluss Jahn's auf

die FÃ¶rderung der musikalischen Kenntniss wesentlich

hervorgehen musste. Wenn der Entschluss, die Musik

nicht zum ausschliesslichen Berufe werden zu lassen, zu-

nÃ¤chst auf der Erkennlniss einer weniger ergiebigen Pro-

ductionskraft hinsichtlich der musikalischen Composition

zu beruhen schien, so stand dies in enger Verbindung mit

dem anderen UmstÃ¤nde, dass Jabn's Talent ein weit allge-

meineres, oder vielmehr anders geartetes war. Mit tief-

ster EmpfÃ¤nglichkeit fÃ¼r die Kunst in ihrer Ganzheil, mit

angebornem Sinne fÃ¼r das Wahre und SchÃ¶ne, mit einer

wunderbaren BefÃ¤higung, das Kunstwerk in seinem Kerne,

seiner tiefsten menschlichen Bedeutung zu erfassen, ver-

band sich in ihm jenes ungewÃ¶hnliche VermÃ¶gen histori-

scher Anschauung und menschlichen VerstÃ¤ndnisses, ver-

mÃ¶ge dessen ihm im Kunstwerke auch der KÃ¼nstler mit

seinem FÃ¼hlen und seiner Absicht menschlich nahe trat.

Dabei war er nun zunÃ¤chst durch die genaue Kenntniss

der musikalischen Technik wesentlich unterslÃ¼lzt; dann

aber kam schliesslich noch als entscheidendes Moment, als

Frucht des philologischen Studiums hinzu die bewunde-

rungswÃ¼rdige Herrschaft Ã�ber den gesammten gelehrten

Apparat, Ã¼ber die Mittel der historischen Untersuchung,

sowie endlich die im Charakter wurzelnde Strenge und

Gewissenhaftigkeit in der Handhabung derselben bis zu

der Erreichung des Zieles. In der Vereinigung dieser

Eigenschaften war der grosse Einfluss, den Jahn in dem

Gebiete der musikalischen Forschung geÃ¼bt hat, we-

sentlich begrÃ¼ndet. Auch isl aus Vorslehendem klar, dass

dieser Einfluss nur aus dem ganzen Zusammenhange der

Jahn'schen Wirksamkeit begriffen werden kann. Nichts

wÃ¤re thÃ¶richter, als die verschiedenen Gebiete, aufwei-

chen Jahn arbeitete, als innerlich geschiedene und nur zu-

fÃ¤llig zusammengekommene aufzufassen. Wer genau auf

die allenthalben ihn leitenden Principien, auf die in seinen

sÃ¤mmtlichen Arbeiten herrschende Methode achtet, wird,

auch ohne Jahn persÃ¶nlich gekannt zu haben, leicht er-

kennen, dass vollkommenste Einheil in allem seinen Stre-

ben herrschte, welche in der echten Begeisterung fÃ¼r die

Kunst, dem vollen VerslÃ¤ndnisse ihrer Erscheinungen und

dem Streben, dieselben historisch zu Ã¼berblicken, ihre

Wurzel halte: erstere in sich zu klÃ¤ren, bot ihm der durch

die reichen Anschauungen in den verschiedenen KÃ¼nsten

erweiterte Blick die fruchtbarste Gelegenheit; letzlere zu

erfolgreichem Ziele zu fÃ¼hren, halle ihn die strenge Me-

thode philologischer Arbeit gelehrt. So waren Ziel, Mittel,

leitende Principien fÃ¼r ihn Ã¼berall dieselben, mochte er

einen alleren oder neueren Dichler, ein Werk der bilden-

den oder tÃ¶nenden Kunst zum GegenstÃ¤nde seiner Betrach-

tung wÃ¤hlen. Die umfassende Anschauung, die ihn vor

Verkennung der Grenzen der einzelnen Kunst schÃ¼tzte, der

scharfe, klare Verstand, der ihn vor allem Phantastischen

und Halbdurchdachlen bewahrte, der ernsle Wahrheils-

sinn, der sich nirgendwo mit ScheingrÃ¼nden und blenden-

den Besultaten begnÃ¼gte, sondern rÃ¼cksichtslos in die Tiefe

drang, um festen Boden zu gewinnen, mochte auch das

Resultal eben nur das negalive sein, dass derselbe im

gegebenen Falle nichl zu gewinnen sei â�� alle diese Eigen-

scbafien mussten. wohin sich die ThÃ¤tigkeil wandte, reiche

Frucht und Belehrung bringen: im Gebiete der musika-
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lischeii Kunst, in welchem sie bis dahin Ã�berhaupt sich so

uichl zusammengefunden hatten, musslen sie geradezu als

bahnbrechend erscheinen. Ollo Jahn ist es gewesen, wel-

cher die Geselze historischer Forschung auf musikalischem

Gebiete zuerst anwenden tielehrl hat. Es fehlte auch frÃ¼-

her nicht an lexikographiscben Sammelwerken, an Ge-

sammtausgaben der alteren Meisler, an Biographien ein-

zelner Musiker, ja nicht einmal an umfangreich angelegten

Geschichten der Musik; aber wie selten fand sich bei den-

selben die bei anderen wissenschaftlichen GegenstÃ¤nden

als selbstverstÃ¤ndlich vorausgesetzte Richtung auf Voll-

stÃ¤ndigkeit und Treue der Erforschung, auf gewissenhafte

Scheidung des Wabren vom Falschen, auf sorgfaltige

Wahrung des Ueberlieferten! Ja auch die mit eindringen-

dem Fleisse auf Erkenntniss grÃ¶sserer Gebiete sich rich-

tenden Forscher, wie weit blieben sie zurÃ¼ck vor der Auf-

gabe einer unbefangenen Hingabe an den Stoff, einer

unbestechlichen Erforschung des Wahren, einer unbe-

fangenen Anschauung des Kunstwerks als solchen. Man

wird uns aus der Zeit vor dem Erscheinen von Jahn's

erstem Bande von Mozart schwerlich ein Werk namhaft

.machen kÃ¶nnen, welches in gleich vollstÃ¤ndiger Weise die

verschiedenen an die Darstellung eines KUnslIerlebens und

einer wichtigen Kunstepocbe zu stellenden Anforderungen

befriedigte.

Wir suchen das Gesagte durch Betrachtung von Jahn's

einzelnen Leistungen auf musikalischem Gebiete etwas

nÃ¤her zu begrÃ¼nden, und die Art und Weise seiner kri-

tisch-philologischen, seiner historischen und seiner Ã¤sthe-

tisch-kritischen TbÃ¤tigkeil an denselben uns klar zu

machen.

Dass die Grundsatze, nach welchen wir den Text der

alten Classiker herzustellen und von Verderbnissen zu

reinigen suchen, auch auf die musikalischen Kunstwerke

anzuwenden sind, dass die Methode und die Gesetze die-

selben sind, und nur die Ã¤usseren Mittel der Erforschung

sich nach der speziellen Natur der Aufgabe anders gestal-

ten : das hat unseres Wissens zuerst Jahn mit Klarheit aus-

gesprochen und durchzufÃ¼hren unternommen. Schon frÃ¼-

her hatte Schumann an ein paar in die Augen fallenden

Beispielen gezeigt, dass auch bei den Componisten un-

serer Zeit eine Reinigung der Ausgaben von Ã¼berlieferten

Fehlern Notb thue. Wie sehr diese Verderbniss, die uns

in den alten Autoren nicht auffÃ¤llt, in den neueren Musi-

kern bereits um sieb gegriffen, bat Jahn noch einmal in

seinem Aufsatze Â»Ueber Beethoven und die Ausgaben seiner

WerkeÂ« S. 309 betont, und sich gleichzeitig Ã¼ber dieGrund-

sÃ¤lze der philologischen Kritik, welche hier wie dort gleich-

massig gelten, ausgesprochen. Â«Ihre Aufgabe ist es, das

Werk eines Schriftstellers â�� oder Musikers, welches durch

mechanische VervielfÃ¤ltigung, Abschrift oder Druck, ver-

breitet und fortgepflanzt und notbwendig durch die wie-

derholte VervielfÃ¤ltigung, zufÃ¤llig oder absichtlich, mehr

oder weniger entstellt worden ist, in der Gestalt wieder-

herzustellen, wie es der Urheber abgefasst hat.c Daher ist

die Ueberlieferung zu prÃ¼fen, als deren TrÃ¤ger in erster

Linie die Urschrift, daneben autorisirte Abschriften und

Drucke, und bei MusikstÃ¼cken auch Stimmen, welche durch

den Componisten corrigirt sind, zu gelten haben. Aber

auch der Ueberlieferung gegenÃ¼ber giebl es hier eine Con-

jecturalkritik, wo aus Ã¤usseren oder inneren GrÃ¼nden

offenbare Fehler nachzuweisen sind; ihre Handhabung

setzt natÃ¼rlich technische und historische Kenntniss des

Gegenstandes voraus. Â»Wer nun mit so geschÃ¤rftem Blick,

mit sicherem Takt, vertraut mit seinem Meister an die

PrÃ¼fung derjenigen Stellen herantritt, in welchen die Lesart

nicht einstimmig Ã¼berliefert ist, der wird im Stande sein

zu entscheiden, was unmÃ¶glich vom Autor herrÃ¼hren

kÃ¶nne, und was er geschrieben haben kÃ¶nne, in vielen

FÃ¤llen, was er geschrieben haben mÃ¼sse, in den mei-

sten, was er wahrscheinlich geschrieben habe.t Na-

mentlich bei willkÃ¼rlichen Aenderungen oder Besserungen

der Correctoren u. a. wird die ThÃ¤tigkeit erschwert: nur

durch sorgsame Ausgleichung des Subjectiven und Objec-

tiven muss sich hier allmÃ¤lig eine bewusste kritische Me-

thode bilden. Jabn weist die so festgestellten GrundsÃ¤tze an

verschiedenen Stellen Beelhoven's nach, unter welchen die

beiden Takte im Scherzo der C moll-Symphonie, sowie die

beiden ausgefallenen Takle des lelzlen Quartetls in F-dur

eine gewisse BerÃ¼hmtheit erlangt haben. In dieser Bezie-

hung hau er in seinem Clavierauszuge der Leonore ein

bleibendes Muster aufgestellt, in einem Werke, in welchem

er zugleich den Verehrern Beelhoven's die bisher nicht

vergÃ¶nnte Kenntniss der ursprunglichen Gestalt des Fidelio

erÃ¶ffnete. Bekanntlich war Fidelio, oder wie Beethoven die

Oper nennen wollte, Leonore, 1805 zuerst in Wien aufgefÃ¼hrt

worden, und z war mit ungÃ¼nstigem Erfolge. Mehrfach ge-

kÃ¼rzt und umgearbeilel, gelangle sie 1806 zum zweiten Male

auf die BÃ¼hne; in dieserGestalt kamen auch andereGesell-

scbaflen in den Besitz der Oper, wie die Berliner BÃ¼hne, die

Seconda'sche Truppe, und einen (nicht vollstÃ¤ndigen) Cla-

vierauszug dieser zweiten Bearbeitung gab Beethoven

1810 bei Breitkopf und HÃ¤rte! heraus. Endlich folgte 181 i

Fidelio als dritte Bearbeitung, nach dem von Treitschke

umgearbeilelen Texle. Jabn hat sich nun die Aufgabe ge-

stellt, von den beiden frÃ¼heren, bis dahin vÃ¶llig unbe-

kannten Bearbeitungen eine Anschauung zu gewÃ¤hren. Er

lÃ¶st dieselbe in der Weise, dass er den vollstÃ¤ndigen, von

ihm neu gearbeiteten Ciavierauszug der zweiten Bearbei-

tung giebl, und dabei die Varianten der ersten Bearbei-

tung theils in oder unter dem Texte, theils in AnhÃ¤ngen

inillheÃ¼l. In echt philologischer Weise beschreibt er in

der Vorrede die HÃ¼lfsmiltel, die ihm dabei zu Gebole

standen, und die Art, wie er sich derselben bedient; man

siebt, wie er sich in den alleren Parliturabschriften, in

den an auswÃ¤rtige Buhnen gesandten Stimmen die Ã¤lte-

sten und treueslen Quellen verschafft, wie er dieselben

bis ins Einzelne prÃ¼ft, vergleicht und der Hand des Com-

ponisten nachgeht, und mit wie feinem Takte er sein Ur-

lbeil Ã¼ber die Molive der Aenderung in der spÃ¤teren Be-

arbeitung, der man nur zu oft den Zwang der KÃ¼rzung

anmerkte, ausspricbl. In dieser Weise mÃ¼ssen die ErlÃ¤u-

terungen zu den einzelnen Nummern als Muster fÃ¼r alle

Ã¤hnlichen Arbeiten betrachtet werden. Indem Jahn nun

an den geeigneten Stellen auch auf die Verschiedenheiten

der dritten Bearbeitung, des uns bekannten Fidelio hin-

weist, Ã¼bersiebt man hier die drei Bearbeitungen und ge-

winnt dadurch die belehrendsten AufschlÃ¼sse Ã¼ber die

Art wie Beethoven arbeitete. Wenn daneben die histori-

schen BezÃ¼ge mit genauester Kenntniss der Quellen und

strenger Kritik des Ueberlieferten aufgedeckt werden,

wenn der Ciavierauszug uns in jedem Takte den der mu-

sikalischen Technik im Einzelnen kundigen Mann verrÃ¤tb,

so vervollstÃ¤ndigen diese Wahrnehmungen eben nur das

Bild des in jedem Momente aus dem Vollen und Ganzen

arbeitenden Forschers. Der Gewinn aus dieser Arbeit

musste daher ein seltener und bedeutender sein; der Ein-

blick in Beetboven's Werkstatt, die Bekanntmachung mit

den frÃ¼heren oft an SchÃ¶nheit hervorragenden Bearbei-

tungen sind Jahn's wesentliche Verdienste.

'Schluss folgt.)

J8-
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Das Oratorium auf der BÃ¼hne.

j.

Die dramatische AuffÃ¼hrung HÃ¤ndel'scher Oratorien.

(Schlots.)

Was ein Tonsetzer im Gange und oft unklaren Drange

der Entwicklung mit seinen eigenen Werken vornimmt,

um ihnen die entsprechende Kunstgeslall und Heimath in

der Welt zu schaffen, ist seine Sache, und Niemand hat

direct drein zu reden. Jeder kann mit seinen Kunslver-

suchen nach Gefallen experimcnliren ; Andere haben ledig-

lich das Resultat abzuwarten und nur zu wachen, wenn

zum Schaden bestehender, bewahrter Werke und Ver-

hallnisse Ã�ber die Schnur gehauen wird. Aber was sich

schliesslich gestaltet und in der Welt festgesetzt hat, nach-

dem der Meister seine Hand davon gezogen, soll ein An-

derer nachtrÃ¤glich nicht Ã¤ndern und meislern, sondern in

seiner ganzen EigentÃ¼mlichkeit bestehen lassen. So nur

erfÃ¼llt sich der Zweck der Kunst, welcher kein anderer

ist als der, das ganze Leben in seiner vollen Tiefe und

Breite kÃ¼nstlerisch zu gestalten und durch solche Gestal-

tung wie in einem zweiten Dasein zu verewigen. Wahrer

Genuss Erhebung und Belehrung hangen nur hieran. Alles

was dem nacbtheilig ist, muss daher aufs sorgfaltigste

vermieden, aufs bestimmteste ferngehalten werden.

Wenn Mendelssohn (von den erwÃ¤hnten grÃ¶beren Ex-

perimenten eines Lacy abgesehen) den Israel fÃ¼r eine Auf-

fuhrung mit Bildern herrichtete, so ist dies nicht zu bil-

ligen, weil das Werk auf dieselben in keiner Hinsicht

angelegt ist und dadurch (von allem weiteren abgesehen)

nothwendig zerstÃ¼ckelt werden muss. Man kÃ¶nnte aber

von vorn herein durchaus nichts dagegen haben, wenn

Mendelssohn ein eigenes oratorisches Werk, den Paulus

also, damals schon componirt und bei jener Gelegenheit

mit Bildern u. dergl. zuerst aufgefÃ¼hrt hÃ¤tte, denn diese

Neuerung wÃ¤re vielleicht fÃ¼r die Kunst von Nutzen ge-

wesen. Nachdem solches aber nicht geschehen ist, nach-

dem auch Mendelssohn, was die Gestaltung und Art der

AuffÃ¼hrung betrifft, auf der bisherigen oratorischen Bahn

blieb, hat Niemand das Recht, mit seinem Paulus nun

nachtrÃ¤glich zu tbun, was er selber nicht gelhan und in

keiner Weise vorbereitet bat.

Die Sache an sich ist klar genug und insofern kÃ¶nnte

Mancher meinen, viele Worte seien Ã�berflÃ¼ssig. Aber sie

ist zugleich durch NebenumslÃ¤nde sehr verwickelt, dess-

halb wird eine allseilige Beleuchtung doch ihren Nutzen

haben. Indem ich diese mit hauptsachlicher BerÃ¼cksich-

tigung derjenigen Werke unternahm, welche hier die Norm

bilden, der Handel'schen, bin ich in dem Widerstande

gegen die theatralische AuffÃ¼hrung derselben allerdings

etwas aus der Art geschlagen, denn die bisherigen Biogra-

phen HÃ¤ndel's gefielen sich im Gegenthcil gerade in der

Vertheidigung einer solchen Art der AuffÃ¼hrung, wovon

schliesslich noch einige Beispiele angefÃ¼hrt werden mÃ¶gen.

Herr SchÃ¶lcher schreibt u. a.: Â»Nach meiner Meinung

sollten Oratorien nicht in regulÃ¤re Dramen umgeslaltet

werden, weil es in dem Falle nÃ¶lhig sein wUrde ein frem-

des Element in sie einzufÃ¼hren. Diese grossen Werke

mÃ¼ssen gelassen werden, wie sie sind, bildend, wie sie

thun, einen neuen Stil, ein Ding (Or sich, welches weder

ein CoDcert noch eine Opera seria ist. In der Thal sollten

sie in ihrer ganzen vollen Gestalt gegeben werden, bloss [!]

mit KostÃ¼men, Scenen und Aclion, auf welche Weise ver-

mieden wÃ¼rde sie zu TheaterstÃ¼cken zu macheu und wo-

bei sie doch alle Vortbeile der BÃ¼hne fÃ¼r sich haltend.

(Life of Handel S. 118.) Wir fÃ¼rchten nur, dass sich der

verehrte Mann in keinem einzigen Falle deutlich gemacht

hat, wie das Oratorium es anfangen sollte, alle Vortheile

der BÃ¼hne an sich zu ziehen, ohne damil doch selber ein

BÃ¼hnenstÃ¼ck zu werden. Man sieht leicht, dass sein letz-

ter Salz das wieder aufhebt, was die beiden ersten postu-

liren, und nachgerade durften nur Wenige noch bezwei-

feln, dass die slileigne SelbstÃ¤ndigkeit des Oratoriums

eben dann am besten gewahrt ist, wenn dasselbe ver-

schmÃ¤ht, mehr mit der BÃ¼hne gemein zu haben als die

Gesetze dramatischer Gestaltung bei denjenigen Worten

und Scenen, welche ihrem Charakter zufolge eine der-

artige Behandlung erfordern.

Schon der erste Lebensbeschreiber HÃ¼ndcl's, Main-

wairing (dessen Werkchen im Jahre 1760, bald nach Han-

del's Tode, erschien), fassl so ziemlich alles zusammen,

was fÃ¼r die theatralische Aclion der biblischen Werke ge-

sagt werden kann. Seine Worte lauten : Â»Da die bemer-

kenswerlheslen Charaktere, Ereignisse und VorfÃ¤lle, welche

die heilige Schrifl enthÃ¤lt, in diesen feierlichen MusikstÃ¼cken

vorzustellen beabsichtigt wird, so entspricht es ihrer Na-

tur ebenso wohl, in Action dargestellt, als gesungen und

gespielt zu werden. Aber die Heiligkeit des behandelten

Gegenstandes liess selbst die Composition dieser StÃ¼cke

in den Augen Mancher beinah als Profanation erscheinen.

Was solche Meinung befÃ¶rderte, war vielleicht dies, dass

die meisten Sujets unserer Opern aus der weltlichen und

fabulÃ¶sen Geschichte genommen sind. Und obwohl der

Musik gestattet wurde, dem Gottesdienste ihre Beihulfe zu

leihen, schien es doch eine gefÃ¤hrliche Neuerung, ihr das

weitere Privilegium zu geben, nun religiÃ¶se GegenstÃ¤nde

auch an Orten der Unterhaltung in ihr GefÃ¤ss zu fassen.

Denn hierdurch schien eine Art vou Alliance zwischen

zwei Dingen hergestellt, welche man gewÃ¶hnlich als in

einer natÃ¼rlichen Feindseligkeit gegen einander begriffen

ansah, zwischen der Kirche und dem Theater. In frÃ¼heren

noch engherzigeren Zeiten wÃ¼rden Oratorien Ã¼berhaupt

uichl geduldet sein. In unseren glÃ¼cklicheren Tagen war

das Vorurlheil zwar nicht einOussreich genug, um diese

edlen Vorstellungen ganz zu unterdrÃ¼cken, aber doch so

stark, um sie zu verderben. Denn sind nicht dieselben

GrÃ¼nde, welche die Oratorien Ã¼berhaupt erlauben, auch

genÃ¼gend ihre Darstellung durch Aclion zu rechtfertigen?

WÃ¼rden nichl Aclion und Geberden, mit passenden Klei-

dern verbunden, diese Vorstellungen vollkommener und

eindringlicher und folglich die Unterhaltung auch vernÃ¼nf-

tiger und veredelnder machen? Vorausgesetzt, dass keine

unpassenden Charaktere in dieselben eingefÃ¼hrt wÃ¼rden

(was leicht zu vermeiden wÃ¤re), mUsste schwer zu sagen

sein, welche sonstige UngehÃ¶rigkeiten daraus entstehen

wÃ¼rden. Dies isl gesagl mil vÃ¶lliger Unterordnung unier

das Urlheil der Kenner.Â« (Memoirs of the life of Handel

S. 127â��129.) Er spricbl im Grunde nur gegen das Ver-

bol, biblische Hislorien auf die BÃ¼hne zu bringen, und da

er selber ein Geisllicher war, macht eine solche Freisin-

nigkeit seinem Verstande alle Ehre. Aber er vergass, dass

die Â»frÃ¼heren engherzigen ZeilenÂ« fÃ¼r dieses Gebiet Ã¼ber-

haupt nicht vorhanden gewesen sind, dass vielmehr nicht

nur das Mitlelalter, sondern selbst die erste Zeit der Oper,

namentlich in Deutschland, die Bibel ebenso frei behan-

delte, wie Ovid's Metamorphosen. Wenn trotzdem keine

bleibende geistlich theatralische Buhnenwerke entslanden,

so muss die Ursache davon wohl anderswo gesucht werden.

Wir haben gefunden, dass sie in der Sache selbst liegt,

also in kÃ¼nstlerischen VerhÃ¤ltnissen, die zu Ã¤ndern in kei-

nes Menschen Belieben oder Macht steht und denen als

unabÃ¤nderlichen Gesetzen zu folgen hier die beste Weisheit
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ist. Homer's epische Dichtung ist gewiss voll Lehen und

Handlung und gewahrte den spÃ¤teren griechischen KÃ¼nst-

lern, dramatischen wie bildenden, eine unerschÃ¶pfliche

Anregung. Aber seine Helden zu kostÃ¼miren und die am

meisten dramatischen Episoden seiner Gedichte in natura

der BÃ¼hne einzuverleiben, ist dennoch den Griechen nie-

mals eingefallen. Wie sollte es auch? waren doch Homer's

GÃ¶ttergestalten, seinen Andeutungen zufolge, von einer

GrOsse, welche die der gewÃ¶hnlichen Menschen um das

Zehnfache Ã¼berragte. Nun, das Oratorium steht in einem

Ã¤hnlichen Maassenverhallnisse zu unserer BÃ¼hne , sobald

es auf dieselbe gebracht, also â�� in welcher Form auch

immer â�� in eine Oper vorwandelt werden soll. Man stehe

daher ab von allen Versuchen, welche nÃ¤her oder ferner

dahin fÃ¼hren, und lasse dem Oratorium was des Orato-

riums ist. ('In.

Mendelssohn's Wirksamkeit als Musikdirector

an Immermann's Theater in DÃ¼sseldorf.

1833â��1834.

Von einer in zwei BÃ¤nden erschienenen, durch G. zu Put-

litz herausgegebenen Publicalion Ã¼ber Immermann , unter dem

Titel: Â»Karl Iramermann. Sein Leben und seine Werke,

aus TagebÃ¼chern und Briefen an seine Familie zusammenge-

stelltÂ« (Berlin, W. Hertz. 1870.), enthÃ¤lt der zweite Band

auch Nachrichten Ã¼ber das kurze Zusammenwirken von Immer-

mann und Mendelssohn an dem Theater zu DÃ¼sseldorf. Wir

lassen die in mancher Hinsicht lehrreichen Mittheilungen hier

folgen.

Im Jahre 1833 fand das Rheinische Musikfest in DÃ¼sseldorf

stall und Mendelssohn war der Dirigent desselben. Â»Mendels-

sohn's Anwesenheit war diesmal besonders bedeutungsvoll fÃ¼r

Immermann, denn sie gab einem schon frÃ¼her entstandenen

Gedanken neue Nahrung. Die Wirkung der unter seiner Lei-

tung ausgefÃ¼hrten Instrumentalmusik war eine so vorzÃ¼gliche

gewesen, dass sie dem jugendlichen Meister reiche Lorbeern

eingetragen und den Anlheil an seiner liebenswÃ¼rdigen Per-

sÃ¶nlichkeit zu einer wahren Begeisterung gesteigert hatte. In

Folge dieser BindrÃ¼cke sprach sich von vielen Seilen der

Wunsch aus, so seltene Gaben DÃ¼sseldorf zum festen Gewinn

werden zu lassen, und man trug dem KÃ¼nstler die Stelle eines

stÃ¤dtischen Musikdirectors an. Mendelssohn nahm dieselbe un-

ter der Bedingung an, nur fÃ¼r einige Jahre gebunden zu sein,

und verpflichtete sich fÃ¼r diese Zeit die kalholischen Kir-

chenmusiken und den Singverein zu leiten. Immer-

mann , der um diese Verhandlung wusste, suchte dahin zu

wirken, dass man Mendelssohn gleichzeitig auch fÃ¼r das

Theater zu gewinnen suche, aber es gelang ihm in der Un-

ruhe der Festzeil weder die Sache selbsl mit Jenem genÃ¼gend

zu besprechen, noch den Eifer der Freunde dafÃ¼r anzuregen.

Man behielt die weitere Enlwickelung der BÃ¼hne zwar forlge-

selzl im Auge und gab Immermann darin Rechl, dass sie nur

in geeigneter Weise fortgehen werde, wenn es gelÃ¤nge auch

das Orchester und die Oper zu beben, doch versÃ¤umte man

den Augenblick, in dem es mÃ¶glich gewesen wÃ¤re, auf die ge-

eignete Weise elwas dafÃ¼r zu thun. Grosse Virtuosen konnte

man nicht bezahlen, auch war von ihnen kein wahrhafter Ge-

winn zu erwarlen; Alles mussle von der richtigen Leitung und

Ausbildung massiger KrÃ¤fte abhÃ¤ngen. Wer wÃ¤re fÃ¼r eine

solche befÃ¤higter gewesen als Mendelssohn? Trotz der augen-

blicklichen VersÃ¤umniss gab Immermann die Hoffnung Ã¼brigens

nicht auf, diesen fÃ¼r das Unternehmen zu gewinnen, und be-

trieb um so dringender die Bildung des grossen Thealerver-

eins, auf welchen der bisherige nur provisorisch hingearbeitet

halte. Es sollte derselbe das Theater aus einem Privatunter-

nehmen zu einer stÃ¤dtischen Anstalt machen, und man hoffte

mit UnlerslÃ¼lzung der slÃ¤dtischen BehÃ¶rde eine Art von Regel

und Aufschwung in das Institul zu bringen. '. .

Â»Endlich kehrte Mendelssohn aus London zurÃ¼ck, wohin er

nach dem Musikfeste gegangen war. Er erfreute Immermann

durch Jugend und Frische, und als dieser ihm bei einem Nach-

mittagsbesuche das Thealerprojecl miltheilte, zeigte er sich

sehr gÃ¼nstig dafÃ¼r gestimmt. Wenige Tage vor seiner Ankunft

war in einer Generalversammlung des Theatervereins der

Ausschuss gewÃ¤hlt worden, und die Sache also wieder um

einen Schrill weiler gekommen.Â«

Immermann's Herbstreise brachte zunÃ¤chst einen Slillsland

in die Verhandlungen.

Â»Felix Mendelssohn, der schon im Oclober [<833] sein Amt

als stÃ¤dtischer Uusikdirector angetrelen hatte, war in den

Theaterverein getreten und in den Ausschuss gewÃ¤hlt worden.

Er und Immermann bildeten seitdem das artislische r.omiir zur

Leitung der Muslervorstellungen, deren erste der Don Juan sein

sollte. Die Proben zu dieser AuffÃ¼hrung wurden gleichzeilig

mit denen zu Egmont betrieben, und Mendelssohn, dessen

junge AutoritÃ¤t erst Wurzel schlagen mussle, halle viel Tracas-

serien mit den SÃ¤ngern. Als diese Ã¼berwunden waren und die

Oper aufs sorgfÃ¤ltigste vorbereite! zur AuffÃ¼hrung kam , brach

bei der Vorstellung am 19. December in stÃ¼rmischer Weise der

Widerwille hervor, den ein hÃ¶heres Streben immer in der

Masse linden wird, die sich nicht in ihrer hergebrachten Indo-

lenz und Behaglichkeit stÃ¶ren lassen will. Die ErhÃ¶hung der

Preise, die man fÃ¼r die Mustervorstellungen eingefÃ¼hrt hatte,

gab den Ã¤usserllchen Vorwand zu den gemeinen Demonstra-

tionen, welche die AuffÃ¼hrung stÃ¶rten. Pfeifen, Trommeln und

Geschrei aus dem Publikum beim Beginn des zweiten Actes

nÃ¶lhigten den Regisseur zu verschiedenen Malen, den Vorhang

wieder fallen zu lassen, so dass Mendelssohn schon im Begriff

war, den Taklirstock niederzulegen. Da gelang es endlich beim

fÃ¼nften Aufziehen den ordentlichen Leuten durchzudringen

und die Ruhe so wieder herzustellen, dass unier liefer Stille

und bei steigendem Applaus weiler gespiell werden konnte.

Als am Schluss Alle gerufen wurden, erschien dennoch Nie-

mand. Mendelssohn erklÃ¤rte, er werde die Oper, zu deren

nÃ¤chsler Vorslellung alle Billets schon verkauft waren, nicht

dirigiren, wenn nicht zuvor das Personal und er selbst Satis-

faclion erhielten; wiederum erklÃ¤rte das Orchester, es werde

nicht spielen, wenn er nicht dirigire; der Schauspieldirector

jammerte Ã¼ber den Ausfall der gehofften Einnahme; Immermann

war empÃ¶rt gegen das Publikum. Die allgemeinste Verwirrung

herrschte, und die zweite AuffÃ¼hrung der Oper wurde vor der

Hand ausgesetzt. In den nÃ¤chsten Tagen wir in DÃ¼sseldorf

von Nichts die Rede als von dem Theaterscandal, die halbe

Zeitung war voll Anzeigen darÃ¼ber. Endlich nannte sich der

Urheber der StÃ¶rungen, es war ein RegierungssecretÃ¤r, der

vom PrÃ¤sidenten stark gerÃ¼ffell wurde, eine Maassregel, die

auch von anderen Chefs angewandl wurde, wo ihre Unier-

gebenen der Theilnahme Ã¼berfÃ¼hrt oder verdÃ¤chtig waren.

Nachdem auf der anderen Seite der Verein zur BefÃ¶rderung der

Tonkunst ein Manifest erlassen, worin er um die Wiederholung

der Oper bat, zeigte das Tlieater-Coraite an, dass es sich so-

gleich auflÃ¶sen werde, wenn wieder die geringste Unterbre-

chung in seinen Vorstellungen slallfÃ¤nde, kÃ¼ndigte aber die

verlangte Oper an, die auf das glÃ¤nzendste vor sich ging. Men-

delssohn wurde mil vielem Applaus empfangen, das Publikum

rief nach einem Tusch, der dreimal gebracht ward; dann folgte

fast andÃ¤chtige SÃ¼lle, nur von dem lebhaftesten Beifall unter-

brochen, der alle einzelnen Nummern begleitete.!

Weilerhin dirigirle Mendelssohn in der Reihe dieser Mu-
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stervorstellungen Egmont mit Beelhoven's Musik, bei welchem

das Publikum sich lau verhielt, und sodann (Anfang MÃ¤rz 1834)

den WassertrÃ¤ger, der sehr gut ging und viel GlÃ¼ck machte.

â�¢Schon Anfang MÃ¤rz war von Seiten des provisorischen

Theatervereins unter der Hand bei Immermann (der damals

noch als Jurist im Staatsdienste sich befand) angefragt worden,

ob er die Intendanz einer zu bildenden stÃ¤dtischen BÃ¼hne Ã¼ber-

nehmen werde. Auf seine im Allgemeinen zustimmende Ant-

wort hatte sich der Verein definitiv constiluirt und ein Statut

festgestellt, nach welchem die Stadt, welche die EigenlhÃ¼merin

des Hauses war, das Theater als stÃ¤dtische Anstalt grÃ¼ndete.

Die Mittel zu dieser GrÃ¼ndung sollten durch ein Actiencapital

von mindestens < 0,000 Thalern beschafft werden, die Dauer

des Unternehmens, an dessen Spitze ein Verwallungsrath stand,

wurde vorlÃ¤ufig auf fÃ¼nf Jahre festgesetzt, und seine artistische

Leitung sollte ausser dem Intendanten einem Musikdireclor an-

vertraut werden.Â«

Immermann machte sich nun ans Werk. Aber schon bei

den ersten praktischen Versuchen Â»begannen die Differenzen

mit Felix Mendelssohn, die zu dem RÃ¼cktritt desselben von der

BÃ¼hne fÃ¼hrten, mit welchem fÃ¼r Immermann eigentlich die

BlÃ¼the von dem Unternehmen abgestreift wurde, ehe seine

Knospen noch aufgebrochen waren. Mendelssohn hatte von

vorn herein weniger Eifer fÃ¼r die Sache gehabt, als Immer-

mann ; ausserdem fehlten ihm die praktischen Erfahrungen,

die diesen unterstÃ¼tzten. Manches war wÃ¤hrend des Sommers

versÃ¤umt, was zur Vorbereitung fÃ¼r die Oper nothwendig ge-

wesen wÃ¤re, und nichts fand sich auf diesem schwierigen Ge-

biete ganz in Ordnung, als die Proben beginnen sollten. Bei

den Verhandlungen Ã¼ber die Art, wie diesen MÃ¤ngeln abzu-

helfen sei, traten die Verschiedenheiten in den Charakteren

beider MÃ¤nner, und die Folgen ihrer ungleichen LebensfÃ¼h-

rung schroff hervor. Mendelssohn's glÃ¼ckliche Jugend hatte ihn

auf ebenem Pfade nie genÃ¶lhlgt, mit Resignation seine Kraft an

Dingen zu Ã¼ben, die unmittelbar keinen Genuss gewÃ¤hren,

Immermann war im Kampf zwischen Neigung und Notwen-

digkeit gereift. Gewichtiger noch aber war, dass Mendelssohn

nicht die Sache selbst warm und voll anzog, sondern dass er

bald gestand, er habe sich dem Theater in DÃ¼sseldorf nur um

Immermann's und seines Wunsches willen gewidmet. Darin

lag der eigentliche Grundfehler, denn Niemand ist im Stande,

sich rein um eines Ã�ndern willen auf die Dauer mit einem

schwierigen und verdriesslichen GeschÃ¤fte zu befassen. Im-

mermann halle Mendelssohn's Beitritt zu der Sache auch nie

als ein Opfer begehrt, vielmehr ihn dazu in der Meinung auf-

gefordert, dass ihm die AusfÃ¼hrung der Idee einer kÃ¼nst-

lerischen BÃ¼hne selbst VergnÃ¼gen machen wÃ¼rde, und in der

Ueberzeugung, dass es vorteilhaft fÃ¼r den jungen KÃ¼nstler

sei, wenn er sich bei den Hervorbringungen eines bedeutenden

Zweiges seiner Kunst so betha'ligle, wie es hier der Fall war.

Das einzige PersÃ¶nliche, was dabei mit im Spiel war, bestand

in der Hoffnung, durch gegenseitige Achtung und Zuneigung

das gemeinsame Wirken zu fÃ¶rdern. Vor der Hand kam man

zwar noch zu einer VerstÃ¤ndigung, doch blieb Immermann

schon jetzt von der Sorge nicht frei, dass die individuell per-

sÃ¶nliche Art, in welcher Mendelssohn die Ã¶ffentlichen allge-

meinen VerhÃ¤ltnisse nahm â�� ohne bÃ¶se Absicht von seiner

Seite â�� zu manchem Verdruss fÃ¼hren kÃ¶nne. Indessen er

schob solche Gedanken zurÃ¼ck und baute darauf, dass die Lie-

benswÃ¼rdigkeit und GÃ¼te, welche er als GrundzÃ¼ge in des

Freundes Natur ansah, immer wieder die auftauchenden

Schwierigkeiten Ã¼berwinden wÃ¼rden und gab sich alle MÃ¼he,

ihm bei der Organisation der Oper behÃ¼lflich zu sein.Â«

Am Â»8. Oclober fand die ErÃ¶ffnung der BÃ¼hne stall mit

Kleist's Prinzen von Homburg, Vorspiel von Immermann und

zwei OuvertÃ¼ren: JubelouvertÃ¼re von Weber und Festouver-

tÃ¼re von Beethoven. Die zweite Vorstellung bestand aus einer

Oper, Marschner's Templer und JÃ¼din. Das Publikum nahm

an Allem nur massig Theil und hielt sich kleinstÃ¤dtisch zurÃ¼ck.

Â»Als zweite Oper sollte der Oberen gegeben werden, und

es wurden fÃ¼r denselben viele Anschaffungen verlangt; zum

Theil so spÃ¤t, dass die Herstellung mancher Dinge garnichl

auszufÃ¼hren war. Immermann bewilligte Alles was mÃ¶glich

und den KrÃ¤ften der BÃ¼hne gemÃ¤ss war; aber theils traten ihm

wirklich von dem klingenden und singenden Theil der BÃ¼hne

viel PrÃ¤tensionen, DÃ¼nkel und Grillen entgegen, theils war die

,Musik mit ihrem Silberklang' doch nicht eigentlich sein Ele-

ment, und der Unmulh Ã¼ber die Oper und ihre Kosten mehrte

sich unverkennbar in ihm. Das HÃ¤rlesle stand jedoch von die-

ser Seite noch bevor, denn am Abend der Oberon-AuffÃ¼hrung,

also kaum vierzehn Tage nach der ErÃ¶ffnung der BÃ¼hne, er-

klÃ¤rte ihm Mendelssohn, dass er sich von den GeschÃ¤ften der

Intendanz befreit zu sehen wÃ¼nsche, weil seine Gesundheit

und seine Ã¼brigen Arbeiten darunter litten. Zwar hatte er in

der jÃ¼ngsten Zeit wiederholt geÃ¤ussert, dass ihn das Theater

niemals inleressirl habe, und dass er demselben nur um 1m-

mermann's willen beigetreten sei; dennoch war dieser vÃ¶llig

durch die Mittheilung Ã¼berrascht. Aber Mendelssohn's Vorsatz

stand ganz fest, und in einer Versammlung des Verwaltungs-

ralhs am < 0. November kÃ¼ndigte er denselben an, indem er

zugleich vorschlug, das laufende Repertoir durch den Musik-

direclor Julius Rietz ausfÃ¼hren zu lassen, und das Versprechen

gab in Zukunft noch einzelne Opern zu dirigiren. Der Verwal-

tungsrath genehmigte diesen Antrag und damit war das geistig

kÃ¼nstlerische Zusammenwirken Immermann's mit einem be-

freundeten Talente, das ihm so reizend erschienen war, das

gemeinsame Ringen und Schaffen, worauf er sich lange ge-

freut halte, zu Ende. Eduard Devrient bezeichnet den Grund

dieses raschen Bruches in seiner Geschichte des Theaters in

wenigen treffenden Worten: .Immermann's herbe und eisen-

slirnige Natur und Mendelssohn's verwÃ¶hnte Reizbarkeit sliessen

zusammen. Immermann war gewohnt, allen Widerstand zu

besiegen, Mendelssohn, keinen zu ertragen'.

Â»Die Anziehungskraft, welche Mendelssohn's PersÃ¶nlichkeit

und seine Leitung der Oper hatte geben, und wodurch er

diese zu einer wichtigen UnterstÃ¼tzung des Unternehmens hatte

machen sollen, war nun verloren; es war GlÃ¼ck genug, dass

Julius Rietz voll Talent, Fleiss und Eifer fÃ¼r die eigentlich mu-

sikalischen Leistungen eintrat.Â«

(Fortsetzung folgt.)

Zar Quintenfrage.

Von U. Sattler.

LÃ¤ngst schon wird das alle Quintenverbot nicht mehr rospectirt,

in neuester Zeit besonders Ist diesem Verbole arg zugesetzt, so dass

auf gÃ¤nzliche Beseitigung desselben gedrungen ist. Obgleich icb Dicht

so radical zu WerkÂ« gehen mÃ¶chte, so kann icb doch nicht leugnen,

dass ein allgemeines Verbot der Quintenparallele nur noch fÃ¼r SchÃ¼-

ler VOD Bedeutung sein kann, wahrend Heister des harmonischen

Salzes sich langst davon befreit haben. Mit Recht aber wird der

SchÃ¼ler fragen nach dem Grunde des Verbots, der Meister wird bei

Beantwortung dieser Frage Turk, Weber, Marx u. A. heranziehen,

sich selbst aber gestehen, dass diese GrÃ¼nde alle nicht stichhaltig

sind, l'nd doch muss es vernÃ¼nftige GrÃ¼nde geben. Wenn die Knust

die Aufgabe hat, Ideen z u v e r s i n n l i c h e n, so kann die Losung

dieser Aufgabe ebensowenig aus den Gesetzen der Akustik als aus

den Deductionen der Aestbetik einseitig hergeleitet werden, sie kann

nur durch die Hinweisung auf die engste Verbindung und Wechsel-

wirkung zwischen Geistes- und KÃ¶rperwelt, also auch ihrer Gesetze

stattfinden. Erscheinungen in der Geister- oder Seelenwelt mÃ¼ssen

wir daher aus den Gesetzen der KÃ¶rperwelt (z. B. Akustik) und um-
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gekehrt sinnliche Erscheinungen aus den Gesetzen der Geisterweit

(Logik} erklaren kÃ¶nnen. Die rein akuslischen Gesetze i. B. geben

uns AufklÃ¤rung Ã�ber die VerhÃ¤ltnisse der einzelnen Intervalle der

Durtonleiter, wir kÃ¶nnen diese VerhÃ¤ltnisse messen und genau durch

Zahlen ausdrucken; was aber ist der Kunst damit gedient? Haben

etwa Haydn oder Benda, als sie, jener in der Â»SchÃ¶pfungo, dieser in

der Â«AriadneÂ«, den Sonnenaufgang schildern wollten, die akustischen

Gesetze der steigenden Durtonleiler vorher geprÃ¼ft oder haben sie

nicht vielmehr die allgemeinen Naturgesetze der Bewegung vor

Augen gehabt? Wie mit dem Steigen der Sonne ein allmaliges Lich-

terwerden verbunden ist, so empfangen wir mit dem allmaligen

Steigen der Tonleiter das GefÃ¼hl fÃ¼r jene Verwandlung, die TÃ¶ne er-

scheinen lichter, klarer, heller.

Um naber auf meinen Vorwurf einzugehen, erinnere ich zu-

nÃ¤chst an die GrundkrÃ¤fte aller natÃ¼rlichen KÃ¶rper; es sind deren

zwei, Expansiv- und Attractivkraft, oder die Kraft der Ausdehnung

und Anziehung (von diesen KrÃ¤ften werden auch die Schwingungen

beherrscht, daher verdichtende und verdÃ¼nnende Wellen). Die Aus-

dehnung der Korper wurde ins Unendliche fortschreiten, wenn nicht

die entgegengesetzte Kraft, die Anziehungskraft, dagegen wirkte. Es

ist klar, dass die Anziehungskraft in dem Momente ihrer Wirkung

stÃ¤rker sein milsse als die Kraft der Ausdehnung jenes KÃ¶rpers,

welcher angezogen werden soll; hieraus aber entsteht das einfache

Naturgesetz: Das StÃ¤rkere ziehet das SchwÃ¤chere an.

Wie dieses Gesetz auf viele melodische, harmonische und rhyth-

mische Erscheinungen angewendet werden kann, so insbesondere

auch auf unsere Quinten frage. Wenn man bisher das Befrem-

dende und Unangenehme der Quintenfolgen in harmonischen Ver-

haltnissen gesucht bat, so kÃ¶nnte immer das Fragliche des erlangten

Resultates in der Umkehrung der Quinten in Quarten, die ja jenes

Befremdende der harmonischen Folgen aufhebt, gefunden werden.

Versuchen wir daher, die Quintenfrage auf eine andere Weise zu er-

klaren, bei welcher jenes Naturgesetz, das StÃ¤rkere ziehet das SchwÃ¤-

chere an, zur Anwendung kommt. HÃ¶ren wir die Quinte câ��g, so

empfindet unser Ohr den Ton c als G rund ton, also als wichtig-

sten, schwersten, stÃ¤rksten Ton, g dagegen stellt sich dem c in einem

Verhaltnisse entgegen, welches zwar das Verwandtschaftliche docu-

menlirt, doch in abstammender Linie, g ist aus dem c hervorge-

gangen oder hÃ¤tte daraus hervorgehen kÃ¶nnen, wie die aliquoten

Tonvorhaltnisse erweisen ; y erscheint daher dem c gegenÃ¼ber we-

niger wicldig, weniger schwer und stark,

(Fortsetzung folgt.)

Sprechmaschine und Kehlkopfspiegel.

(Schluss.)

Da alle diese StÃ¼cke nur ein armliches Surrogat der wesent-

lichen Theile des menschlichen Stimm- und Sprechorganes aus-

machten, so fehlte noch sehr Vieles zur Vollkommenheit einer Sprech-

maschine; aber Kempelen kam doch so weit, jedes franzÃ¶sische oder

italienische Wort, ferner viele lateinische und manche kurze, vocal-

reiche deutsche WÃ¶rter mittelst seiner Haschine nachzusprechen,

wobei im Wesentlichen wie auf einer Orgel gespielt wurde; es war

jedoch der Mechanismus in aller Hinsicht viel einfacher als an der

Orgel oder am Ciavier, so dass nach Kempelen Jedermann in Â»drei

.Wochen eine bewundernswerte Fertigkeit im Spielen erlangen

konnteÂ«.

Die ersten Worte, welche Kempelen mittelst seines Instruments

glÃ¼cklich nachzumachen verstand, waren â�� Â»MamaÂ« und Â»PapaÂ«,

weil in der That bei diesen und Ã¤hnlichen Worten die einfachsten

VerhÃ¤ltnisse in den beim Sprechen betheiligten StÃ¼cken der kÃ¼nst-

lichen oder naturlichen Sprechorgel auftreten. Die Mutter, Ammen,

Bonnen und KindermÃ¤dchen wissen das praktisch sehr gut. Die Na-

tur scbliesst sich auch hier zum Kreise. Die einfachsten VerhÃ¤lt-

nisse der Kempelen'schen Sprechorgel sind von dem Fabrikanten in

das Innere jener schreienden Puppen Ã�bertragen worden, und beim

Zusammendrucken derselben presst man einen kleinen Blasebalg zu-

sammen, dessen ausstrÃ¶mende Luft das Zungenpfeifchen zum TÃ¶nen

bringt; das letztere wird dann endlich durch die kÃ¼nstlichen, ver-

borgenen Mund- und Nasentheile articulirt; auch wir mÃ¼ssen unse-

ren Blasebalg, ich meine die Lungen, mittelst unserer Athem-Mus-

keln und des durch letztere zu verengenden Brustkorbes zusammen-

drÃ¼cken, wenn wir unser im Kehlkopf steckendes, membranÃ¶ses

Zungenpfeifchen zum TÃ¶nen anregen wollen.

Kempelen s Sprechmaschine ist nach London ausgewandert; im

Kings-College daselbst kann man sie sehen und hÃ¶ren.

Ausser den Wienern hatte nur noch Kratzenstein in Petersburg

gleichzeitig mit Kempelen die Anfertigung einer Sprechmaschine ver-

sucht; er war jedoch Ã¼ber die kunstliche Hervorrufung von Vocalen

nicht hinausgekommen.

Was aus der sprechenden Maschine Keuapelen's im Laufe der

Zeiten noch werden wird! Ob man vielleicht einst durch Kempelen'-

scbe Maschinen Candidatenredeo hallen lÃ¤sst â�� ich weiss es nicht;

aber das weiss Ich, dass seinem 456 Seiten starken Buche: Â»Mecha-

nismus der menschlichen Sprache nebst der Beschreibung einer

sprechenden Maschine, Wien 1791Â«, die Zeit nichts anhaben kann;

denn es enthalt ewige Wahrheiten Ã�ber die Mechanik der mensch-

lichen Stimme und Sprache. Kempelen studirt in seinem trefflichen

und interessanten Werke jeglichen Laut, den der Mensch erzeugt;

er vergisst selbst das RÃ¤uspern, Schnalzen, Schnarchen und â��

KÃ¼ssen nicht.

Das Andenken an die genialen Arbeiten des wackeren Kempelen

wurde vor einigen Jahren durch die epochemachenden akustischen

Studien von Helmholtz wachgerufen. Dieser Forscher hat zuerst er-

kannt, es seien die Vocale verschiedene musikalische Klangfarben

oder harmonische Tonvereine, welche in der vieltÃ¶nigen mensch-

lichen Stimme vermÃ¶ge der Resonanz der Rachen- und MundhÃ¶hle

dadurch hervorgehoben und verstÃ¤rkt werden, dass wir die Mund-

hÃ¶hle fÃ¼r gewisse TÃ¶ne abstimmen, indem wir unserer MundhÃ¶hle

je andere Formen und Grossen ertheilen â�� wer kennt nicht die wech-

selnden Gestalten der MundhÃ¶hle beim Lauten der Vocalreihe? Helm-

holtz hat auch die eigentÃ¼mlichen Klangfarben der Vocale durch

die Ã�bereinstimmende Wirkung von mehreren einfachen, passend ge-

wÃ¤hlten Stimmgabeln, mithin auf ganz anderem Wege als Kempelen

kunstlich hervorgerufen.

Obschon Kempelen seinerzeit noch nicht die wahre Natur der

Vocale erkennen konnte, so hat er dennoch als ausgezeichneter Be-

obachter und Experimentator die Ã¶usseren Bedingungen fÃ¼r die Bil-

dung und Entstehung der Vocale empirisch richtig erkannt, ja sogar

ihre rein musikalische Natur ahnte er; denn die Vocale Â»scheinen

ihm eine Art von Gesang auszumachenÂ«, und es ist ihm, Â»als lÃ¤ge

eine Melodie darinÂ«.

Auch hinsichtlich der im Schlund und in der Mundhohle erzeug-

ten, nicht musikalischen GerÃ¤usche, das ilt der Consonanten, hatte

Kempelen versuchsweise, der Hauptsache nach, das Richtige getrof-

fen . und seine eigentÃ¼mliche Einteilung derselben bedarf in

neuester Zeit nur einiger Verbesserungen . wie ich mich durch Ver-

gleichung derselben mit der mustergilligen Systematik der Sprach-

tatite, wie sie unser Landsmann, der nach Leipzig an die UniversitÃ¤t

berufene Professor Dr. Johann Czermak, in seinem gemeinfasslichen

Vortrag: Â»Wesen und Bildung der Stimm- und SprachlauteÂ«, auf-

stellt, Ã�berzeugt habe.

Von jeher wurde das Gebiet Ã¼ber die Entstehung der Slimm-

und Redelaute von den Natar-, Sprach-sowie Musikforschern fleissig

bearbeitet; aber erst die genau beobachtende, versuchende und

nachbildende Methode unseres Jahrhunderts hat einen sicheren Aut-

schluss Ã�ber die Physiologie, das Wesen und die Thatigkeit des

Stimm- und Sprachorganes gebracht. Kann man doch mitteilt des

aus der jÃ¼ngeren Zeit stammenden Kehlkopfspiegels geradezu

in den Schlund, Kehlkopf und sogar weit hinab bis in die LuftrÃ¶hre

gucken und mitbin das eigentliche Stimmorgan direct beobachten.

Professor Czermak erzÃ¤hlt in seinen vor Kurzem in Wien erschie-

nenen Â»PopulÃ¤ren physiologischen VortrÃ¤genÂ«, er habe die Kehle der

SÃ¤nger Roger, Rokitansky, der KÃ¼nstlerin Unger-Sabatler und meh-

rerer Anderer mittelst des Spiegels untersucht, und er getraue sich

auf diesem Wege Â»bei verstopften Obren zu ersehen, ob er es mit dem

Organe eines gebildeten SÃ¤ngers zu tbun habe oder nicht â�� und das

nur aus der PrÃ¤cision und dem graciÃ¶sen Schwung der Bewegung

der Stellknorpel, der StimmbÃ¤nder u. s. w. beim Singen und aus der

SchÃ¶nheit und Harmonie der rÃ¤umlichen VerhÃ¤ltnisse der TheileÂ«.

Mittelst des Keblkopfspiegelchens belauschen wir demnach die

zartesten VorgÃ¤nge an der StÃ¤tte derStimm-Erzeuguog, es ist jedoch

dies nicht der einzige optische Behelf, den Czermak anwendet, um

die Thatigkeit der Sprach- und HÃ¶rwerkzeuge zu erspÃ¤hen; denn

wir finden in seinen populÃ¤ren Vorlesungen eine sehr einfache spie-

gelnde Vorrichtung, um die Bewegungen des Gaumensegels zu er-

fahren, und einen Apparat, um selbst die feinste willkÃ¼rliche Ver-

stellung der Ohrmuschel ersichtlich zu machen.

(Wiener Â«N. fr. PresseÂ«.)
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ANZEIGER.

[448] Die hier erledigte Stelle eines stÃ¤dtischen Musikdlreclorg

und Oesanglebrers, mit welcher ein festes Gehalt von 500 Thalern

verbunden ist, soll wieder besetzt werden.

Bewerber wollen sich unter BeifÃ¼gung ihrer Zeugnisse und einer

Darlegung ihres musikalischen Bildungsganges bei dem Unterzeich-

neten schriftlich melden.

Nordhausen, den S. Juli 4870.

Der Magistrat.

Im Verlage von J. Rieter-Biedermann in Leipzig

und Winterthur erschien :

Portrait

TIM

in Kupfer gestochen von G. Gonzenbach. Grofs Royal-

Formal. Preis 22'/2 Sgr.

Dieses Portrait entstand durch Ueberarbeilung der besten

frÃ¼heren Vorlagen, unter besonderer Benutzung der bei Leb-

zeiten des Meisters abgenommenen Gesichtsmaske ; es sei hier-

durch allen Verehrern des grossen Meisters bestens empfohlen.

[<**] Verlag von

J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

RONDO

fÃ¼r da

(Adur)

I* ianoi'orte

componirl von

Pr.

Ngr.

ADAGIO

(Edur)

fÃ¼r das TÂ» i a n o f o r t e

componirt von

Franz Schubert.

Pr. 4Â»l/jNgr.

Verlag von

J, Rieter - Biedermann in Leipzig und Winterthur.

MARSCH

fÃ¼r Orchester

von

Felix Mendelssohn Bartholdy.

Op. 108.

(Nr. 37 der nachgelassenen Werke.)

Partitur 10 Ngr. Stimmen 4 Thlr. FÃ¼r PianofortÂ« Ã¤ l ms. 47} Ngr.

FUr Pienoforte a 4 ms. 15 Ngr.

Verlag von

J. Rieter -Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Compositionen

von

(Stete I

Op. 47. Deux Feuillets d'Album pour le Piano. 15 Ngr.

Stimmen der VÃ¶lker in Liedern.

Op. 53. 20 Schottische Volksmelodien fÃ¼r das Piano-

forte eingerichtet. Heft 1 . 2 Ã¤ 22^ Ngr.

Heft I. Nr. 4 . Bonnie Dundee. Nr. 1. Bannock's o' Barley-meal.

Nr. 8. The Covenanler's Tomb. Nr. 4. LÃ¶we will find

oullheway. Nr. 5. Lass, wbat art Ihou ? Nr. 6. The

Flower o' Dunoon. Nr. 7. Bonnie wee thing. Nr. 8. The

inorn returns in Saffron drest. Nr. 9. The Queen Mary'8

farewell of France. Nr. 40. Charlie's Farewell.

Heft 11. Nr. 44. My beart's in the Highlands. Nr. 41. Mill, Mill,

Ã¶l Nr. 4Â». The Yellow Haird Laidie. Nr. 4*. A puir

mitherlessWean. Nr. 45. 0 Cherub Content. Nr.46.The

Burial of Sir John Moore. Nr. 47. The rin awa Bride.

Nr. 48. Charlie is my darling. Nr. 4Â». Cia mÃ¤r a Surra'

sinn fuirach. Nr. 10. Ob Megan ee.

Op. 54. 12 FranzÃ¶sische Volksmelodien fÃ¼r das

Pianoforte eingerichtet. Heft 1 . 2 Ã¤ 20 N'gr.

Heft I. Nr. 4. La bonne aventure. Nr. 1. En revenanl de BÃ¤le

en Suisse. Nr. 8. Air de la pipe de tabac. Nr. 4. Four-

nissez un canal au ruisseau. Nr. S. Eh l Ion Ion la Lande-

rinette l Nr. 6. Air de la ronde du camp de GrandpnS.

Heft II. Nr. 7. Une fille est un oiseau. Nr. 8. La Vivandiere.

Nr. Â». Ce jMiu-l.i. sous son ombrage. Nr. 40. Le bruil

des roulettes gÃ�le tout. Nr. 44. La mai motte a mal au

pied. Nr. 41. Epilogue. J'ai vu partout dans mes voyages.

Op. 55. 10 Englische, Schottische und IrlÃ¤ndische

Volksmelodien fÃ¼r Pianoforle zu vier HÃ¤nden bear-

beitet. Heft 1 . 2 Ã¤ 20 Ngr.

Heft I. Nr. 4. The rising of the lark. Welch air. Nr. 1. The

heaving of the lead. Nr. 8. On a bank of Flowers.

Nr. 4. The oyster girl.

Heft H. Nr. S. The Garb of old Gaul. Nr. 6. The Coquette new

moulded. Nr. 7. Ah Colin, why. Nr. 8. Gladsmuir.

Nr.Â». Dirge ofSir William Wallace. Nr. 40. The Widow

of Wareham.

Op. 56. 10 Volksmelodien aus Bearn fÃ¼r Pianoforte

zu vier HÃ¤nden bearbeitet. Heft 1 . 2 Ã¤ 22^ Ngr.

Heft 1. Nr. 4. Pla pondou truca l'ore oun m'apary d'eyma.

Nr. 1. Nou, Nou, poulette, nou'n ey douttat. Nr. 8. Moun

cÃ¶ tu b'as en gatye. Nr. 4. Moun diÃ¼, quine souffrence.

Nr. S. Lou loung d'aquere aygette.

Heft II. Nr. 6. Bous, qu'et bere et qu'et youenne. Nr. 7. Ma-

laye, quoan the by. Nr. 8. Jane Marie s'en ey bachade.

Nr. 9. Roussignoulet, qui cantes. Nr. 40. Cruelle, nou'm

en bÃ¶s ayma.

Op. 57. 12 BÃ¶hmische Volksmelodien fÃ¼r Pianoforte

zu vier HÃ¤nden bearbeitet. Heft 1. 2 Ã¤ 17-J Ngr.

Heft I. ialo diwie, ialo trÃ¤wu. Nr. 1. Coz se mne mÃ¤ miht,

hazkÃ¤ idÃ¤s! Nr. S. Divertimento, a) Kaulelo se, kiulelo

ierwene gablyfko, 6) AgawtdyJky, coinnctna hlawiJka

poboljwa, ( , Mela sem bolaubka. Nr. 4. PÃ¤sla panenka

pÃ¤wa.

Heft U. Nr. S. a) Wtom nazem tadeiku, 6) Kdyi sem huiy

pÃ¤sala. Nr. 6. Divertimento . a) Kde pak si , mÃ¤ mila,
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Otto Jahn.

(Schluss.)

Die Oper Fidelio verdankt Jahn noch fernere Resultate,

mehr dem historischen Gebiete angehÃ¶rig. Der Aufsalz

Â»Leonore oder Fidelio?Â« in den gesammelten AufsÃ¤tzen be-

richtigt verschiedene von Anderen und auch von Jahn

selbst bei der ersten Bearbeitung begangene IrrthUmer,

stellt durch feine Combinalion und Erforschung der Ueber-

lieferung die Namensfrage fest, dass nÃ¤mlich Beethoven

die Absicht gehabt habe die Oper Leonore zu nennen,

giebt Mitteilungen aus SkizzenbUchern, aus Briefen Beet-

hoven's und was sonst hinzukommen mochte. Je tiefer wir

bedauern, dass Jahn zur Bearbeitung der Biographie Beet-

hoven's nicht mehr kommen sollte, um so begieriger neh-

men wir jede Aeusserung von ihm auf, die die Charakte-

ristik des grossen Meisters nach der Seite seines Denkens,

Arbeilcns, seiner Kunst betrifft; so was er S. -i i Ã�ber das

VerhÃ¤ltniss der Skizzen zu den vollstÃ¤ndigen Werken

sagt, u. A. Hier hat er auch Gelegenheil genommen, das

Princip zu betonen, welches bei einer historischen Unter-

suchung fÃ¼r ihn leitend sein mussle. An sich, meint er,

kÃ¶nne die Frage nach dem Titel eines Meisterwerkes un-

wesentlich scheinen. Â»Allein bei einer historischen Unter-

suchung wird es Pflicht, wenn auch nur ein Nebenum-

stand Zweifel und Unsicherheit erregt, dieselben zu

beseitigen und die Wahrheit zu ermitteln, ohne Rucksicht

auf die Arbeit, welche daran gesetzt werden muss.Â«

Wir nennen an dieser Stelle gleich das Uebrige, was Jahn

noch vereinzelt Ã¼ber Beethoven hat hervortreten lassen.

Dahin gehÃ¶rt der Aufsatz Â»Beethoven im MalkastenÂ«,

in welchem er gegen eine unkUnstlerische Vermengung von

Musik und Malerei Protest erhebt; ferner die schÃ¶nen Worte

Ã�ber die neunte Symphonie, als Einleitung zum Pro-

gramm des niederrheinischen Musikfestes geschrieben, in

welchen dieses Werk als der tiefste Ausdruck der Beel-

hoven'schen IndividualitÃ¤t in sein helles Licht gesetzt wird.

Ganz besonders aber hat Jahn Ã�ber viele Beethoven beiref-

fende Punkte Aufschluss gegeben in dem reichhaltigen

Aufsatze Â»Beethoven und die Ausgaben seiner

WerkeÂ« (Ges. AufsÃ¤tze S. 270 fg.), mit welchem er die

grosse Gesammlausgabe von Beelhoven's Werken, an deren

Zustandekommen er gewiss selbst grossen Anlbeil halle,

einfuhrt. Hier werden die krilischen und wissenschafl-

lichen GrundsÃ¤tze in Behandlung von Musikwerken recht

eigentlich festgestellt, Ã¼ber Beethoven's Jugendarbeiten,

V.

Studien, Absichlen bezÃ¼glich der Herausgabe seiner Werke

die reichsten Mitteilungen gegeben und mit erstaunlicher

Kennlniss und dabei ungemeiner Lebhaftigkeit der Dar-

slellung ein weiler Blick Ã¼ber alle hier einschlagenden

Fragen erÃ¶ffnet.*)

So vereinzelt aber bat das bleiben mÃ¼ssen, was uns

Jabn Ã�ber seinen eigentlichen Lieblingscomponisten, dessen

Erforschung er zu seiner Lebensaufgabe gemacht, mitzu-

theilen Gelegenheit gefunden. Das Bild seiner PersÃ¶nlich-

keil, seines Schaffens sland lebhaft vor seiner Seele, und

war gleich dem Mozart's in seinem ganzen Umfange von

ihm durchdachl und befestigt, wie jeder erkennen konnte,

dem es vergÃ¶nnt war Jahn persÃ¶nlich Ã¼ber diese Dinge

reden zu hÃ¶ren; und nun mÃ¼ssen wir vÃ¶llig darauf ver-

zichten, in dieser Weise die Kennlniss Beethoven's gefÃ¶rdert

zu sehen, dessen Bild zu entwerfen gegenwÃ¤rtig niemand

so vermag wie es Jahn wurde gelungen sein.

Dass wir dieses Vertrauen zuversichtlich aussprechen

dÃ¼rfen, wer wird uns das verdenken, der Jahn's Mozart

in sich aufgenommen, den HÃ¶hepunkt biographisch - ge-

schichtlicher Forschung auf dem Gebiete der Musik. Man

wird nicht erwarten, dass wir hier auf dieses Werk noch

einmal ausfÃ¼hrlich eingehen; die grosse Verbreitung des-

selben in allen Kreisen, in welchen die Musik mit Ernst

gepflegt wird, und der grosse immer fortwirkende Ein-

fluss, den es auf die gesammte Forschung und Anschauung

unserer Zeit geÃ¼bt hat, die hÃ¤ufigen Gelegenheiten ferner,

welche auch in dieser Zeitung Besprechungen desselben

veranlassl haben, Ã¼berheben uns der Notwendigkeit,

hier uns noch einmal ausfÃ¼hrlicher darÃ¼ber zu verbrei-

ten.*1*) Wir heben nur hervor, wie hier die drei Seiten

der Jahn'schen musikalischen Wirksamkeil, die kriliscbe,

die historische und die kÃ¼nstlerisch-Ã¤sthetische, sich ver-

einigt haben zu dem grossarligen Bau, der hier als Wahr-

zeichen deulschen Fleisses und deulscher Tiefe fÃ¼r alle

Zeilen aufgerichtet ist. Mit eindringendster Erforschung

aller zugÃ¤nglichen gedruckten, geschriebenen und mÃ¼nd-

lichen Quellen und mit klarer und scharfer Combination

und Beurtheilung der in denselben enlhallenen Ueberlie-

*) Wir erwÃ¤hnen noch die Anzeige des Notteboh m'schen

Verzeichnisses von Beetboven's Werken in Nr. 4 der Allg. M. Ztg. von

<868, das letzte unseres Wissens, was Jahn Ã¶ffentlich Ã�ber Musik

gesagt hat.

â�¢*) Wir dÃ¼rfen hier auf Nr. .11 u. M des Jahrgangs 4887 dieser

Zeitung verweisen, wo wir Ã¼ber das VerhÃ¤ltniss der neuen zur Ilte-

ren Auflage uns aussprachen.

aÂ«
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ferung ist das Lebeosbild des Meisters entworfen und bis

in seine einzelnen ZÃ¼ge ausgefÃ¼hrt, und die aufopfernde

Arbeit, der strenge sittliche Ernst, der hier an die Erfor-

schung der Wahrheit gesetzt ist, giebt demselben einen

Charakter von ZuverlÃ¤ssigkeit und Treue, die man bis da-

hin noch bei keiner Ã¤hnlichen Arbeit so empfunden hatte.

Aber wir erhalten noch mehr: die erforschten Thatsacben

bleiben bei Jahn nicht, wie in so vielen anderen FÃ¤llen,

einlebloses aufgehÃ¤uftes Material, sondern vermÃ¶ge der

tiefen Kennlniss des menschlichen Herzens, der unge-

meinen Gabe der Anschauung und des menschlichen Ver-

stÃ¤ndnisses vereinigt sich alles zu einem klaren lebens-

warmen Charakterbilde, wir sehen nicht nur Ã¤usserlich

verbundene Erlebnisse und Daten, sondern einen Men-

schen mit seinem ganzen Denken und Emp6nden vor uns,

mit welchem wir zu verkehren glauben, als wÃ¤re er uns

nahe, und dessen verborgenste GemÃ¼tbsregungen uns

offenbar werden. Wie sich nun dieses Denken und Era-

pliinlen hier in musikalischen Dingen Ã¤ussert, wie sich auf

Grund hoher Begabung der Meister entwickelt, unter wel-

chen Bedingungen und in welcher Weise der Schaffens-

drang in ihm sich regt, und welche Gesetze sein Schaffen

bestimmen, das ausfuhrlich zu schildern konnte eben nur

dem gelingen, dem neben historischer Forschungsgabe

auch die technische Kennlniss in so vollem Maasse zu Ge-

bote stand wie Jahn. So gelang es ihm, Mozart nicht nur

in seiner einzelnen Erscheinung zu erfassen und zu schil-

dern, sondern ihn menschlich und kÃ¼nstlerisch in die Ent-

wicklung der Zeit zu stellen, aus welcher er mit seinem

Streben und Schaffen hervorging. Dies hat besonders in

musikalischer Hinsicht den Erfolg gebracht, dass wir alle

die Gattungen, in denen Mozart schuf, in ihrer historischen

Entwicklung Ã�berschauen, in Abhandlungen, welche, in-

dem sie sich auf wenig angebauten Gefilden bewegten,

geradezu bahnbrechend fÃ¼r alle weitere Forschung genannt

werden mÃ¼ssen. Aber schwieriger noch und man mÃ¶chte

sagen bedenklicher war der Versuch, die genial-schÃ¶pfe-

rische Natur selbst in ihrer Tiefe zu erfassen und nach

ihrer EigentÃ¼mlichkeit zu bezeichnen. Wer Jabn's dahin

zielenden Versuch gelesen und Ã�berdacht hat, wie er im

zweiten Bande des Mozart (S. 100 fg., 2. Aufl.) enthalten

ist, wird erkennen, in wie hohem Grade es ihm auch in

diesem schwer zu berÃ¼hrenden Gebiete gelingt, dem ge-

heimsten Walten des Genius zu nahen, zu bezeichnen, was

der Bezeichnung zu widerstreben scheint, wie er eben

auch hier in sich selbst einen Maassstab zum VerstÃ¤ndniss

des Meisters fand, in sich selbst, da ihm ja auch von Jugend

auf das BedÃ¼rfniss des Schaffens nicht fremd war. Was

hier von der Conception des Kunstwerks, von dem Ver-

hÃ¤ltnisse von Form und Inhalt, von Erfinden und Gestal-

ten, dem Walten der kÃ¼nstlerischen IndividualitÃ¤t bis in

die kleinsten Details gesagt worden, das ist fÃ¼r alle Beur-

theilung zu beherzigen und in seiner Anwendung auf Mo-

zart von der fruchtbarsten Bedeutung. Man lese beson-

ders, was S. 409 Ã¼ber den ersten Impuls zum Kunstwerke

gesagt wird. Die Wahrheit, dass nach diesem ersten Im-

pulse, nachdem der musikalische Gedanke geboren sei, die

Ausarbeitung nur musikalischen Gesetzen folge, dass sie

im Einzelnen nicht mehr an Ã¤ussere Veranlassungen an-

zuknÃ¼pfen und die Frage nach solchen in der Regel eine

massige sei, hat Jahn noch einmal in dem Aufsatze Ã¼ber

Beethoven (Ges. Aufs. S. 292) betont und seinen Stand-

punkt allen unkÃ¼nstlerischen Versuchen gegenÃ¼ber auf das

Deutlichste bezeichnet. Aber nicht blos die Erfindung,

sondern auch die Arbeit, und hier wiederum nicht blos die

Ã¤ussere in die Augen fallende, sondern die tiefe innere

Arbeit wird in treffenden ZÃ¼gen uns vor Augen gefÃ¼hrt;

auch hier Giesst das kÃ¼nstlerische und das menschliche

Bild vollstÃ¤ndig zusammen. Auf diesen Voraussetzungen

nun ruht die gesammle Ã¤sthetische Kritik und Analyse im

Einzelnen, welche in dem Buche au den Hauptwerken

Mozart's mit einer Klarheit der Auffassung, mit einer Ge-

nauigkeit der Beobachtung, mit einer Tiefe der Nach-

empfindung geÃ¼bt wird, dass die hier gegebenen Analysen

alles Ã¤hnliche bisher Gebotene Ã¼berragen, und fÃ¼r alle

nachfolgende Zeit als mustergÃ¼ltig angesehen werden

mÃ¼ssen. Man bat es mit Recht als den Vorzug der Jahn'-

schen Weise bezeichnet, das Kunstwerk vor Allem aus

sich selbst zu erklÃ¤ren, und so ist es auch hier in der That

Ã¼berall: die technischen Voraussetzungen der musika-

lischen Kunst und der speciellen Gattung derselben sind

es, worauf sich Uber.ill Beschreibung und Beurtheilung

wie auf sicherer Grundlage aufbaut.*) Da wird nichts

Fremdes, Aussermusikaliscbes zur Deutung und ErklÃ¤rung

herangebracht, nirgendwo der blosse subjective Eindruck,

der ja sehr wechselnd sein kann, zu Grunde gelegt; und

doch, wie Ã¼berzeugend und Ã¼berraschend sind allenthal-

ben die AufschlÃ¼sse, die man hier Ã¼berall nicht nur Ã¼ber

das Technische, sondern auch Ã¼ber den inneren Gehalt

des Kunstwerks bekommt, und die eben nur auf die-

ser seltenen Vereinigung technischer Durchbildung und

menschlich-kÃ¼nstlerischen VerstÃ¤ndnisses beruhen. So

gelang es ihm, zur Aussprache zu bringen, was mancher

denkende Musiker wohl gefÃ¼hlt hatte, ohne sich davon

Rechenschaft geben zu kÃ¶nnen; so ferner, was man beim

musikalischen Kunstwerk Ausdruck, Gehalt, Charakte-

ristik nennt, aus dem Bereiche dunkler Vorstellungen zu

klaren Begriffen /.u erbeben. Nirgendwo hat sich dies

glÃ¤nzender bewÃ¤hrt, als in den wahrhaft classischen Ana-

lysen der grossen dramatischen Meisterwerke Mozart's,

die wir alle von Jugend auf zu kennen vermeinten, und

von denen man, nachdem man von Jahn's Beurlheilung

Kenntnis.-, genommen, sich gestehen mussle, dass man sie

zwar genossen, doch nur ungenÃ¼gend von Innen heraus

begriffen halte ; dass in n n jetzt erst verstehe, wie der see-

lische Gehalt sowohl in den Empfindungen der einzelnen,

Person wie der gesammlen Silualion in bestimmter und

verstÃ¤ndlicher Weise in den Motiven des Gesanges und der

Instrumente entballen ist. Wir schliessen diese aphoristi-

schen Bemerkungen Ã¼ber Jahn's Mozart, die nur kurz an

das erinnern sollten, was jedem bekannt ist, und die Stel-

lung dieses grossen Werkes in unserer musikalischen Li-

teratur noch einmal andeuten, seine Bedeutung aus dem

ganzen geistigen Slandpunkte des hochverdienten Verfas-

sers erklÃ¤ren sollten.

Dass Jahn's philologisch-kritische TbÃ¤tigkeit auch Mo-

zart zu Gute gekommen ist, wird man z. B. aus den Mit-

theilungen erkennen, die in der ersten Auflage des Buches

in den AnhÃ¤ngen zu verschiedenen Werken Mozarl's ge-

geben sind; zweimal auch bat er hier sich der Herausgabe

grÃ¶sserer bis dahin nicht gedruckter Werke unterzogen,

der Litanei in D-dur und der Oper // re pastore. Endlich

enthalten die letzten JahrgÃ¤nge der Allgemeinen Musikal.

Zeitung noch einige kleinere Mitteilungen Ã¼ber Mozart

(Jahrgang 1867, S. 155, 163, 202 fg.). â��

Noch ist auf Jabn's kleinere Arbeiten zurÃ¼ckzukom-

men, welche nach Standpunkt und Methode sÃ¤mmllich auf

gleicher HÃ¶be stehen, ja bei ihrer leichteren Uebersicbt-

lichkeit dieselbe vielleicht in noch lehrreicherer Weise

*j Man vergleiche, was Jahn selbst am SchlÃ¼sse der Vorrede

zur ersten Auflage Ã�ber die musikalische Charakteristik sagt.
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kennzeichnen. Es sind namentlich die beiden AufsÃ¤tze Ã�ber

Mendelssohn, die Artikel Ã¼ber Wagner und Ber-

lioz und die beiden Berichte Ã�ber niederrbeinische

Musik feste. In den beiden ersten, Ã¼ber Mendels-

sohn's Paulus und Ellas, welche der ersten Zeit seiner

musikalisch-schriftstellerischen TbÃ¤ligkeit angehÃ¶ren (die

Ã¼ber Paulus erschien bereits 18i2 als Gelegenheilsscbrift),

tritt bereits die ganze IndividualitÃ¤t des Schriftstellers, die

volle WÃ¼rdigung der in Frage stehenden Kunstwerke nach

Maassgabe der unmittelbaren Voraussetzungen hervor,

und indem wir die lehrreichste Analyse der beiden Ora-

torien erhalten, wird zugleich Ã¼ber die Bestrebungen und

die KÃ¼nstlernatur Mendelssohn's in treffender Weise ge-

qrlbeilt. Die warme PietÃ¤t, mit welcher hier wahrhaft

kÃ¼nstlerisches Streben und hohe Begabung anerkannt

wird, schliesst keineswegs die volle: Unbefangenheit der

Kritik, .ms ; und jede eindringende Erforschung des Mei-

sters, den Jabn selbst nicht schÃ¶ner ehren konnte, als durch

die bekannten, die Vorrede des Mozart erÃ¶ffnenden Worte,*)

wird auf Jahn's Arbeit als Grundlage zurÃ¼ckgehen mds-

sen. Mit noch grÃ¶sserem Interesse hat man vielleicht seine

gegen die Zukunftsmusik gerichteten Arbeiten entgegenge-

nommen, weil gerade hier seine tiefe Ueberzeugung, sein

lebendiges WabrheitsgefÃ¼hl und sein reiner kÃ¼nstlerischer

Sinn einer grossen und weite Kreise ergreifenden Kunst-

verirrung gegenÃ¼ber zu einem ungewÃ¶hnlich lebendigen,

hÃ¤ufig mit Humor gewÃ¼rzten Ausdrucke kommt. Indem

er auch hier den Intentionen des Componisten mit Scharfe

auf den Grund gebt und den Widerspruch derselben mit

den unabÃ¤nderlichen Gesetzen der Kunst aufzeigt, hat er

gerade in diesen AufsÃ¤tzen mehr als in vielen anderen

Gelegenbeil, seine Ansicht von dem Wesen und der Aus-

drucksfilbigkeil der Musik Ã¼berhaupt darzulegen, und na-

mentlich den Begriff der dramatischen Musik, dem Miss-

braucbe, welcher mit demselben getrieben wurde gegen-

Ã¼ber, festzustellen. Â«Das Wesen der MusikÂ«, sagt er S. 1 43,

Â»liegt in dem Ausdrucke der Empfindung, und sie kann

dieselbe in einer Unmiltelbarkeit, Reinheit, mit einem un-

erschÃ¶pflichen Reichthum der feinsten NÃ¼ancirung, mit

einer Tiefe der Auffassung darstellen, dass- sie sogar die

oontrastirenden Empfindungen, wie sie aus einer gemein-

samen Wurzel hervorgegangen sind, wiederum zu einer

kÃ¼nstlerischen Einheit zu verschmelzen vermag. In dieser

wunderbaren Macht der Musik liegt auch ihre Beschran-

kung: sie ist unfÃ¤hig, den Ausdruck der Empfindungen

bis zu bestimmten Vorstellungen zu fixiren und zu indi-

vidualisiren, sie vermag daher nicht Handlungen als solche

auszudrucken, sie vermag nicht einmal die psychologische

Motivirung der Handlung in ihren einzelnen Momenten

wiederzugeben, weil hier nicht blos Empfindungen wal-

ten, sondern das GedankenmÃ¤ssige wenigstens in gleichem

Maasse bestimmend ist, welches der Musik an sich fremd

ist.a Daher, fahrt er fort, kÃ¶nne auch die Verbindung der

Musik mit der Poesie wohl zu gegenseitiger BeschrÃ¤nkung,

damit eine hÃ¶here Einheit entstehe, niemals aber zu einer

Aufgebung der Gesetze ihres eigenen Wesens fuhren. Da-

mit ist das Unheil gesprochen Ã¼ber alle Versuche, der

Musik durch bestimmte Programme einen gedankenmassi-

gen Inhalt zu geben, und ebenso Ã�ber die Wagner*sche

Auffassung der dramatischen Musik, welche das Wort und

also den Gedanken in seinem Portgange ausdrÃ¼cken und

verfolgen will und sich so von dem naturgemÃ¤ssen Gebalte

und der demselben anhaftenden Form der Musik lossagt.

", Noch einmal hatte er Gelegenheit Ã¼ber Mendelssohn zu spre-

chen, m dem Berichte Ã¼ber das DÃ¼sseldorfer Musikfesl, S. 206, worin

â�¢r du Wesen dieses KÃ¼nstlers kurz und treffend gezeichnet hat.

Dem gegenÃ¼ber hat Jahn die wahre Natur der drama-

tischen Charakteristik bereits in dem Aufsatze Ã¼ber den

Paulus (S. 30) auseinandergesetzt und .sein ganzer Mozart

bietet die praktischen Belege dazu. So haben die Arbeiten

Ã¼ber die beiden Wagner'schen Opern einen weil Ã¼ber den

nÃ¤chsten Zweck der Abwehr gegen Unnatur und Verirrung

hinausgreifenden, positiven Erfolg gebracht. Jabn ist auf

diese Polemik spÃ¤ter nichl mehr zurÃ¼ckgekommen; er zog

es vor, wie er sieb selbsl mehrfach geÃ¤ussert, durch po-

sitive Leistungen dem DurchdrÃ¤ngen der Wahrheit zu

dienen, und es konnte in der Thal kein entschiedenerer

Protest gegen alle Ã¼berspannten und unklaren Theorien

geboten werden, als durch Jatw's Mpzarl. Bekannt ist, wie

er die hier eingreifende Hauptfrage, die nach dem Wesen

dramatischer Musik und dem Verbaltnisse zwischen Wort

und Ton, in der glÃ¤nzenden Beurteilung der Wirksamkeil

(iluck's und der Vergleichung, desselben mil Mozart

erÃ¶rtert und wie wir glauben fÃ¼r immer gelÃ¶st hat.

Wir mÃ¼ssen endlich auch mit besonderem Nachdrucke

der beiden Festberichte gedenken, die Jahn mit Dros-

seln Recht der Reihe seiner gesammelten Aufsatze wieder

eingefÃ¼gt bat. Nichl sowohl unmittelbar des Gegenstandes

wegen, dessen Bedeutung man als eine vorÃ¼bergehende,

bezeichnen kÃ¶nnte, als vielmehr in Folge der reichen (ic~

legenbeit, welche hier Jahn erhielt, um seinen Standpunkt

und sein Interesse nach den verschiedensten Seilen bin,

wenn auch in kÃ¼rzerer Form, kundzugeben, sind diesel-

ben von bleibendem Interesse. Wie er Ã¼ber mehrere der

hervorragenderen Componisten dachte, mit welcher Theil-

nahme er die Entwicklung der neueren Musik verfolgte,

und namentlich was er vom ausfÃ¼hrenden KÃ¼nstler ver-

langte, darÃ¼ber gewinnt man nur aus diesen Arbeiten

einen erwÃ¼nschten Aufschluss. In letzterer Beziehung sind

namentlich die Beurlheilungen von Jenny Lind und von

Stockhausen als mustergÃ¼ltig zu bezeichnen, und wie-

derum gelingt es Jahn hier, wie in so manchen anderen

FÃ¤llen bei Gelegenheit von MusikstÃ¼cken, in klare und

schlichte Worte zu fassen, was alle dunkel fÃ¼hlten, ohne

sich zu vÃ¶lliger Klarheit verhelfen zu kÃ¶nnen; nirgends so

bestimmt wie in diesen und den damit verbundenen Kri-

tiken wird der einfache Gedanke hingestellt und entwickelt,

dass der ausfÃ¼hrende KÃ¼nstler seine technische Durch-

bildung, die ihm nicht erlassen werden kann, doch nur

im Dienste der hÃ¶heren Aufgabe zu verwenden bat, das

Kunstwerk seiner Intention nach wiederzugehen. In der

erstgenannten Beziehung beben wir hier unter anderm

hervor, dass Jahn nur hier Gelegenheit gefunden hat etwas

weiter sich Ã¼ber einenseiner besonderen Lieblinge, H a yd n,

auszusprecben, und den jugendlicbfrischen Geist, die voll-

endete kÃ¼nstlerische Sicherheit und Klarheit, die sich in

der >SehÃ¶pfung< darstellt, zu rÃ¼hmen; dabei ist ein bÃ¼b-

scbes Wort Ã¼ber die von Haydn angewendete Tonmalerei

ebenfalls bemerkenswert. Dann aber halle Jahn in die-

sem Zusammenhange auch zum Erstenmale Veranlassung,

sich Ã¼ber Rob. Schumann's Kunst (das Paradies und

die Peri war <856, kurz vor Schumann's Tode, in DÃ¼ssel-

dorf aufgefÃ¼hrt worden) zu Bussen), und mit WÃ¤rme bebt er

die poetische Auffassung, die tiefe Empfindung, die reiche

Phantasie, das eigenlhUmliche Coloril hervor, ohne dabei

einzelne Schattenseiten, die in der kÃ¼nstlerischen Glie-

derung, dem Mangel des Hervorlrplens der dramatischen

HÃ¶bepunkte, der vorwiegenden Wichtigkeil des Orchesters

liegen, zu Ã¼bersehen. Zu eimr ZÂ«ir, in welcher sich die

meisten Kunstfreunde noch in begeisterte Anbanger und

ganz entschiedene Gepner Schumann's tbeilten, sehen wir

Jahn, durch keine in der Tagesrichlung laut werdende
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Stimme l/eirrt, nach objecliven kÃ¼nstlerischen Gesichts-

punkten de. o richtigen Maassslab der Beurlheilung finden.

Und so habe.0 a"e einzelnen Aeusserungen Ã�ber KÃ¼nstler

der Vergangen'06'1 und Gegenwart, denen man hier be-

gegnet â�� HÃ¤nd>Â°', Cherubini, Weber, Hiller, Gade etc. â��

ihren Werlh durc.h d'e AutoritÃ¤t des Mannes, von welchem

sie ausgesprochen sind ; und in gleicher Weise werden

wir uns auch der lebendigen und anregenden Darstellung

erfreuen, mit welcher uns Jahn in das frohe und gehobene

Leben jener Feste einzu/Uhren weiss.

Wir dÃ¼rfen schliesslich auch nicht daran vorÃ¼bergehen,

dass Otto Jabn ein paar Mal selbst als Componist hervor-

getreten ist. Mehrere Liedei'hefte, von denen zwei Com-

posilionen von plattdeutschen .Gedichten aus Klaus Groth's

Quickborn enthalten, und ein Hfft vierstimmiger Ge-

sÃ¤nge (darunter Goethe's Â»Debet'allen GipfelnÂ«, Uhland's

FrUhlingsglaube, Sbakespeare's Â»Kot^m herbei, komm her-

bei Toda) sind von ihm im Druck erschienen, wÃ¤hrend er

ausserdem noch Manches fÃ¼r sich entworfen und ausgearbei-

tet hatte. Es wÃ¤re thÃ¼richt, aus wenigen, verschiedenen Zei-

ten angehÃ¶rigen Proben diese ThÃ¤ligkeit nÃ¤her cbarakteri-

sircn zu wollen; es liegt schon ein bedeutender Grund zur

Anerkennung der Vielseitigkeit und Gesundheit seines Em-

pfindens darin, dass die Neigung zum eigenen Schaffen,

nachdem er eine specielle Weiterbildung nach dieser Seite

hin abgebrochen und einen scheinbar ganz entgegengesetz-

ten Weg eingeschlagen, sich noch lebendig erwies, dass

der Quell der Empfindung, die sieb in TÃ¶nen offenbaren

wollte, auch unter dem Walten strenger Kritik nicht ver-

siegt war. Dies vorausgesetzt, bat es nun eine noch hÃ¶here

Bedeutung, wenn wir zugestehen mÃ¼ssen, dass Jahn's

Compositionen sich durch Wahrheit der Empfindung, Klar-

heit und Anmuth der Melodie, Wohlklang und Sicherheit

der Behandlung ganz entschieden auszeichnen, dass sie

sich durchaus Ã¼ber das GewÃ¶hnliche erheben , und was

das Wichtigste ist, dass sie nirgendwo ein dilettantisches

GeprÃ¤ge tragen.

So greift die Wirksamkeit dieses Mannes, welcher die

Strenge der Forschung mit der Tiefe und Weichheit der

Empfindung, die nÃ¼chterne Beobachtung mit der wÃ¤rmsten

Begeisterung in einer so seltenen Weise zu vereinigen

wusste, in der verschiedensten Weise in das musikalische

Leben und Denken unserer Zeit ein, und die Spuren seiner

Wirksamkeit Ã¤ussern sich allenthalben, werden es ge-

wiss in der Folge noch mehr thun. An den ZurÃ¼ckgeblie-

benen aber ist es, durch Eindringen in dieselbe sich die

Gesetze kÃ¼nstlerischer Anschauung und Forschung zum

lebendigen Bewusslsein zu bringen, und auf welchem Ge-

biete der ThÃ¤tigkeil es auch sei, das sicher leitende Vor-

bild nicht aus den Augen zu verlieren. Dann wird der

Schmerz Ã�ber den zu frÃ¼hen Verlust des Mannes einiger-

maassen eine Linderung erfahren, wenn die Anregung, die

er gegeben, nachwirkt und wenn die Betrachtung der

Kunst nach ihrem Wesen und ihrer historischen Entwick-

lung fort und fort in den von ihm geebneten Bahnen wan-

delt , den sichersten, welche sie Ã�berhaupt einschlagen

kann. Dr. H. Deiters.

Mendelssohn's Wirksamkeit als Musikdirector

an Immermann's Theater in DÃ¼sseldorf.

1833â��1834.

(Fortsetzung.)

Ã¼eber die hier beschriebene Angelegenheit haben wir auch

Mendelssohn's eigene Aeusserungen, und die Sache ist erheb-

lich und merkwÃ¼rdig genug, um diese ebenfalls mitzulheilen.

In einem Briefe vom 18. December (833 an seinen Vater rich-

tet er sich an seine Muller und erzÃ¤hlt dieser: Â»Da Du, liebe

Mutter, Zeitungen lesen 'magst, so sollst Du im nÃ¤chsten Briefe

alle gedruckten Acten Ã¼ber die Geschichte, die die ganze Stadt

drei Tage lang beschÃ¤ftigt hat, erhallen. Nachdem der grand

icandale angefangen hatte, der Vorhang dreimal gefallen und

wieder aufgezogen war, â�� nachdem sie das erste Duell des

zweiten Acles durchgesungen hatten, ohne vor Pfeifen, Trom-

meln und BrÃ¼llen gehÃ¶rt worden zu sein, nachdem sie dem

Regisseur die Zeitung aufs Theater geworfen halten, damit er

sie vorlesen solle, und der darauf sehr piquirt weggegangen

war, und der Vorhang zum vierten Male fiel, wollle Ich meinen

Stock hinlegen, oder ihn wahrhaftig lieber den Kerls an den

Kopf werfen, als es wieder ruhig wurde, â�� die Schreier waren

heiser geworden, die ordentlichen Leute lebhafter, kurz, wir

spielten den zweiten Act unter tiefer Stille und vielem Applaus

weiter, und durch. Nachher wurden Alle herausgerufen, Keiner

kam, und Immermann und ich conferirlen im Pulverdampf des

Feuerregens, zwischen den schwarzen Teufeln, was zu Ihun

sei. Ich erklÃ¤rte, bis das Personal und ich keine Satisfaction

hallen, dirigirle Ich die Oper nichl wieder; â�� zugleich kam

eine Deputation von Mehreren aus dem Orchester, die wieder

erklÃ¤rten, wenn ich die Oper nichl dirigirte, wÃ¼rden sie nicht

spielen; â�� nun jammerte der Schauspieldireclor, der zur

nÃ¤chsten Vorstellung schon alle Billets verkauft halte, â�� Im-

mermann fuhr alles um sich her an; â�� mit solcher Grazie ver-

liessen wir beide das Schlachtfeld. â�� Den folgenden Tag stand

an den Ecken: wegen eingetretener Hindernisse u. s.w., und

wo man auf der Sirasse ging, war von nichts die Rede als vom

Scandal. Die halbe Zeitung voll Anzeigen darÃ¼ber; der Ur-

heber verantwortete sich, â�� behauptete, er habe trotz alles

dessen einen grossen Genuss gehabt, fÃ¼r den er mir und dem

Personal dankbar sei, â�� nannte sich, und da er Regierungs-

secrelÃ¤r ist, so liess ihn der PrÃ¤sident kommen, rÃ¼Ã�clle ihn

schrecklich, schickte ihn dann zum Director, der ihn wieder

schrecklich rÃ¼ttelte, â�� den Soldaten, die Theil genommen hal-

ten, ging es von ihren Chefs ebenso, der ganze Verein zur Be-

fÃ¶rderung der Tonkunst erliess ein Manifest, worin er um Wie-

derholung der Oper bat und auf die StÃ¶rungen schalt, â�� das

Thealer-Comile zeigte an , wenn die geringste Unterbrechung

in seinen Vorstellungen wieder stall fÃ¤nde, wÃ¼rde sich's sogleich

auflÃ¶sen, â�� ich liess mir eine ErmÃ¤chtigung vom Ausschuss

geben, die Vorstellung zu beendigen fÃ¼r den Fall, dass gelÃ¤rmt

wÃ¼rde; vorigen Montag sollte es eigentlich wiederholt wer-

den, â�� den Morgen hiess es allgemein, der Regisseur solle

ausgetrommelt werden wegen seiner neulichen Piquirlheit; nun

kriegte Immermann das Fieber [wurde krank; a. oben], und

ich versichere, dass ich mit sehr unangenehmen GefÃ¼hlen ins

Orchester zum Anfang hinunterging, weil ich beim kleinsten

Scandal die Vorstellung endigen wollte. Aber gleich wie ich

an's Pult trat, empfingen sie mich mit vielem Applaus, riefen

dann nach einem Tusch, der musste mir dreimal gebracht wer-

den, unter einem Teufelsspeclakel, dann wurde es mÃ¤uschen-

stille , alle einzelnen Nummern erhielten ihren Applaus, kurz,

das Publikum war nun ebenso artig, wie vorher ungeberdig.

Ich wollte, Ihr hÃ¤ttet die Vorstellung gesehen; einzelne Sachen,

ich bin Ã¼berzeugt, kÃ¶nnen nicht schÃ¶ner gehen als an dem

Abend ; das Quarlett z. B. und der Geisl im letzten Finale, fast

der ganze Leporello, waren wirklich prÃ¤chtig, und ich hatte

grosse Freude daran. â�� Besonders ist mir's lieb, dass die

SSnger, die, wie ich hÃ¶re, Anfangs gegen diese Mustervorslel-

lungen und mich persÃ¶nlich gestimmt waren, sich jetzt fÃ¼r

mich todtschlagen lassen, und die Zeit gar nicht erwarten wol-

len, bis ich wieder eine Oper gebe. . . . Aber wie, o Mutter,

Du fragst, ob ich alle Opern dirigiren musste, oder nichlT Gott
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bewahre vor dem MÃ¼ssen, denn sie geben fast jede Woche

zwei Opern, die sie mit einer Probe absolviren. Ich bin nur

ein Mitglied des Theatervereins, â�� der hat mich in den Aus-

schuss gewÃ¤hlt, â�� der Ausschuss giebl jÃ¤hrlich sechs oder

acht Muslervorstellungen, wÃ¤hlt zu ihrer Leitung ein Comite

und dies GÃ¶nnte sind Immermann und ich. Wir stehen also

den Leuten ganz frei gegenÃ¼ber, und darum haben sie dop-

pelten Respect vor uns.

Â»Wenn der grosse Tbeaterverein zu Stande kommt und das

Theater ein stehendes und stÃ¤dtisches Institut wird, so ist Im-

mermann entschlossen, seine ganze Landgerichtsstelle aufzu-

geben und sich auf fÃ¼nf Jahre als Schauspielinlendant zu enga-

giren. Nun sind aber, wie ich hÃ¶re, die meisten Actien gezeichnet,

onler der Bedingung, dass er dem Schauspiel und ich der

Oper vorstÃ¤nde; wie dies nun werden soll, liegt noch im

Schoosse der Zeiten sehr verborgen; ganz entziehen werde

ich mich aber der Sache auf keinen Kali.Â«

In einem folgenden Briefe an seinen Vater, vom 28. MÃ¤rz

1834, schreibt er hierÃ¼ber weiter: Â»Die acht Tage vor dem

.WassertrÃ¤ger' sind wirklich mÃ¼hsam gewesen; tÃ¤glich zwei

grosse Proben, oft neun bis zehn Stunden im Ganzen, dann

noch die Vorbereitungen fÃ¼r die Kirchenmusik in dieser Woche,

dazu kommt, dass man auch im Agiren, Anordnung der Scenen,

im Dialog fÃ¼r Alles sorgen muss, sonst geht es verkehrt; so

kam ich etwas mÃ¼de am Kreitag Abend an's Pult; wir hatten

noch den Vormittag eine vollstÃ¤ndige Generalprobe hallen mÃ¼s-

sen, so dass mir mein rechter Arm ganz Â»leif war. Auch hat-

ten die Leute, die den WassertrÃ¤ger nur vor (5 bis 20 Jahren

gesehen oder davon gehÃ¶rt hatten, die Meinung, es sei eine

alte vergessene Oper, die das Cumiir aufwÃ¤rmen wolle, und

auf der BÃ¼hne waren sie alle bange, â�� das gab aber gerade

die rechte Stimmung fÃ¼r den ersten Act; das Ganze ging so

nervÃ¶s, gespannt, zitternd durcheinander, dass schon bei dem

zweiten MusikstÃ¼ck die ganze DÃ¼sseldorfer Opposition in'Â»

Feuer gerieth, und klatschte und rief und weinte durchein-

ander. Einen bessern WassertrÃ¤ger als meinen GÃ¼nther habe

ich nie gesehen. . . .

aNeulich ist die erste Theaterconferenz gewesen; das Ding

wird sehr vernÃ¼nftig angefangen und kann gut werden; doch

halte ich mich ein weuig ausser dem Schusse, weil ich trotz

des VergnÃ¼gens, das mir die Oper neulich z. B. gemacht bat,

mich mit dem eigentlichen Theaterwesen, den Schauspielerge-

schicblen, dem fortwÃ¤hrenden Effectsuchen und -machen nicht

befreunden kann, und weil micb's auch von meinem eigent-

lichen Zweck, den ich in DÃ¼sseldorf habe, fÃ¼r mich zu arbei-

ten, zu weit entfernt. â�� Ich bekomme nur die obere Aufsicht

Ã¼ber die musikalischen GeschÃ¤fte, Zusammensetzung des Or-

chesters, Engagements der SÃ¤nger, habe monatlich etwa eine

Oper zu dirigiren (und auch das soll ganz von mir abhÃ¤ngen),

mein dreimonatlicher Urlaub bleibt mir natÃ¼rlich, und mit einem

Wort, ich will beim hiesigen Theater ganz unabhÃ¤ngig und nur

als Freund der Sache stehen, nicht dabei angestellt sein. â��

Eben desshalb habe ich auch auf das Gehall verzichtet, fÃ¼r

welches sie nun einen zweiten Dirigenten anstellen mÃ¼ssen,

der die Hauptsache zu tbun bat.Â«

Was aber bei einer solchen, vermeintlich nach den per-

sÃ¶nlichen WÃ¼nschen so vernÃ¼nftig auscalculirten Einrichtung

herauskam, wissen wir. Als unserm Felix der Theaterrock zu

warm wurde, trug er es nicht mit Geduld, wie ein Soldat, der

Ã¼ber der Erreichung des Zieles alle Beschwerden vergisst,

sondern warf kurzum den Rock aus und sprang seitwÃ¤rts vom

Wege ab. Am nÃ¤chstfolgenden Tage nach der glÃ¼cklichen Aus-

fÃ¼hrung dieses Absprunges, am 4. Nov. <83i, schrieb er sei-

ner Mutter: Â»Ich war hier in eine entsetzliche Verwirrung und

Hetze hinein gerathen, und mir ging es schlimmer, als in der

geschÃ¤ftigsten Zeit in London. Wenn ich mich Morgens zur

Arbeit setzte, so klingelte es wÃ¤hrend jedem Takt; â�� da kamen

unzufriedene Choristen, die man anfahren, ungeschickte SÃ¤nger,

die man einstudiren, schabige Musikanten, die man engagiren

musste, und wenn es so den ganzen Tag fortgegangen war,

und ich mir sagen musste, das sei nun Alles fÃ¼r das DÃ¼ssel-

dorfer Theater und dessen Heil, so wurde ich schwer Ã¤rger-

lich ; endlich vorgestern enlscbloss ich mich, machte einen

salto mortale, sprang aus der ganzen Geschichte heraus, und

bin nun wieder ein Mensch. Kreilich war es eine fatale Auf-

gabe, dies unserm Theaterselbslherrscher, alias BÃ¼bnenmufti

[Immermann], beizubringen, und der kneift die Lippen Ã¼ber

mich zusammen, als wollte er mich kauen, aber ich hielt dem

Verwaltungsratb eine kurze, sehr schÃ¶ne Rede, sprach von

meinen eigenen Arbeiten, an denen mir mehr lÃ¤ge, als am

DÃ¼sseldorfer Stadttbeater, so viel mir auch etc.; kurz, sie

Hessen mich heraus mit der Bedingung, dass ich von Zeit zu

Zeit dirigiren solle, und das versprach ich und das werde ich

auch halten. Ich habe lÃ¤ngst einen Brief an Rebecka angefangen,

mit den schÃ¶nsten Details Ã¼ber drei Wochen aus dem Leben

eines DÃ¼sseldorfer Intendanten.Â«

In diesem, mit aller ihm eigenen Munterkeit aufgesetzten

Berichte an seine Schwester Rebecka, vom 23. Novbr. (834,

heisst es nun: *Wie es zeither ergangen ist, das kann Ich gar-

nichl sagen, so abscheulich, aber Du musst doch eine kleine

Klage darÃ¼ber hÃ¶ren, schon damit Du niemals auf den Einfalt

kommst, Thealerdireclor zu werden, oder einen der Deinigen

Intendant werden zu lassen. â�� Gleich als ich [nach einer

Reise, um SÃ¤nger zu engagiren] wieder herkam, wehte mich

die Intendantenluft an. Im Statut steht: Die Intendanz besteht

aus einem Intendanten und einem Musikdirector. Der Intendant

wollte nun, ich sollte Musikintendant sein, er Schauspielinten-

daot, und nun sollten wir sehen, wer dem Ã¤ndern den Rang

abliefe, â�� darÃ¼ber gab es gleich Scandal. Ich wollte nichts

als dirigiren und einstudiren, und das war Immermann nicht

genug. Wir wechselten verzweifelt grobe Briefe, in denen ich

meinen Styl sehr zusammen nehmen musste, um keine Spitze

unerwiedert zu lassen und meinen unabhÃ¤ngigen Grund und

Boden zu behaupten, â�� aber ich glaube, ich habe Herrn Heyse

[dem bekannten deutschen Sprachforscher, seinem Lehrer]

Ehre gemacht. Wir verstÃ¤ndigten uns darauf und zankten uns

gleich wieder, weil ich nach Aachen reisen sollte, um eine

SÃ¤ngerin dort zu prÃ¼fen und zu engagiren, und weil ich das

nicht wollte. Darauf musste ich das Orchester engagiren, d. b.

fÃ¼r jedes Mitglied zwei Contracte ausfertigen, mich Ã¼ber einen

Thaler Monatsgage vorher bis aufs Blut streiten; â�� dann

gingen sie weg, â�� dann kamen sie wieder und unterschrieben

doch; â�� dann wollten sie wieder nicht am zweiten Pult sitzen,

dann kam die Tante eines ganz erbÃ¤rmlichen Musikers, den ich

nicht engagiren konnte, und die Krau mit zwei unmÃ¼ndigen

Kindern eines Ã¤ndern ErbÃ¤rmlichen, um ein gutes Wort beim

Herrn Direclor einzulegen, â�� dann liess ich drei Kerls Probe

spielen, die geigten so unter aller WÃ¼rde, dass ich keinen von

ihnen annehmen konnte; dann waren sie demÃ¼lhig und gingen

still betrÃ¼bt fort und hatten ihr Brod verloren; â�� dann kam

die Frau noch einmal wieder und weinte; â�� unter 30 Leuten

war ein einziger, der kurz sagte: Â»ich bin zufriedenÂ« und seine

Contracte unterschrieb; alle Ã¤ndern handelten und mÃ¤kelten

erst eine Stunde, bis sie mir glaubten, dass ich prix fixe hÃ¤tte;

mir fiel Vaters Spruch Â»Fordern und Bieten machen den KaufÂ«

den ganzen Tag ein, â�� aber es waren vier Tage, die jÃ¤mmer-

lichsten , die ich erlebt habe. Am vierten kam Klingemann

[Karl Klingemann, sein Londoner Freund] des Morgens an und

sah das Wesen, und entsetzte sich. Inzwischen studirte Rietz

Morgen und Abend den Â»TemplerÂ« ein; â�� der Chor beirank

sich und ich musste mit AutoritÃ¤t reden; â�� dann rebellirlen

sie gegen den Regisseur, und ich rnusste sie anschreien wie



230

Nr. 29.

ein Hausknecht; dann wurde die Beuller heiser und ich bekam

Angst fÃ¼r sie (eine mir neue Art von Angst, eine der eklig-

sten) : dann fÃ¼hrte ich Cherubini's Requiem in der Kirche auf;

zugleich kam das erste Concert, â�� kurz, ich fassle meinen

Enlschluss: drei Wochen nach Wieder-ErÃ¶Bhung des Theaters

meinen Intendanlenlhron zu verlassen, den ich denn auch Gott

sei Dank ausgefÃ¼hrt habe. Die Ã¼brigen Details schenke ich Dir,

Du wirst genug Theater haben. â�� Die Sache geht so gut wie

in DÃ¼sseldorf nur mÃ¶glich .... die Opern sind alle ganz voll,

die Schauspiele aber nicht, so dass den Acliona'ren zuweilen

ein bischen bang wird. Erst fÃ¼nf Mitglieder sind bis jetzt

durchgegangen, zwei davon aus dem Orchester. . . . Seil ich

aber aus der Geschichte bin, ist mir, als wÃ¤re ich ein Hecht,

der wieder in's Wasser kommt; die Vormittage gehÃ¶ren wieder

mir; Abends kann ich zu Hause sitzen und lesen ; das Orato-

rium wird mir immer mehr zu Dank; ein paar neue Lieder

habe ich auch gemacht; im Singverein gehl es hÃ¼bsch, wir

fÃ¼hren bald die Jahreszeiten mit ganzem Orchester auf; nÃ¤ch-

stens will ich sechs PrÃ¤ludien und Fugen herausgeben, wovon

Du erst zwei kennst: â�� das ist so ein Leben, wie ich es fÃ¼h-

ren kann, aber das Intendanlenleben nicht.â�¢

Diese Schilderung spricht deutlich genug fÃ¼r sich selbst,

fÃ¼r die Neigungen und EigenthÃ¼mlichkeilen Mendelssohn's. Die

Art und Weise, wie er die Theater-Angelegenheit behandelt

hatte, und namentlich der plÃ¶tzliche Absprung, wurde von sei-

nem Vater nicht gebilligt. Die Herausgeber der Mendelssohn'-

schen Briefe theilen darÃ¼ber ein Schreiben mit, in welchem der

kluge Vater sich folgendermaassen ausspricht: Â»Sodann will

ich auch auf den Punkt der dramatischen Carriere noch einmal

zurÃ¼ckkommen, weil sie mir allerdings fÃ¼r Dich sehr am Herzen

liegt. Du hast, meiner Einsicht nach, weder in productiver,

noch in administrativer Hinsicht eine ausreichende Schule

durchgemacht, um gewiss wissen zu kÃ¶nnen, dass Deine Ab-

neigung dagegen eine innere, in Deinem Talent und Charakter

gegrÃ¼ndet sei. Mir ist, ausser Beethoven, kein dramatischer

Componist bekannt, der nicht eine ganze Menge total verges-

sener Opern gemacht hÃ¤tte, ehe er den rechten Punkt zur rech-

ten Zeit gefasst und sich Platz gemacht halte. Du hast erst

einen einzigen Ã¶ffentlichen Versuch gemacht [Hochzeil des Ga-

macho, Text von s. Freunde Klingemann], der zum Theil am

Texte gescheuert, und eigentlich weder gelungen noch raiss-

lungen ist. SpÃ¤ter hast Du an den Texten zu viel gemÃ¤kelt, â��

den rechten Mann nicht gefunden, vielleicht aber auch nicht

recht gesucht; ich kann mich des Glaubens nicht erwehren,

dass thaligere Nachforschungen und billigere Anforderungen

Dich zum Ziel fÃ¼hren mÃ¼ssen. Was aber die administrative

Carriere betrifft, so veranlasst mich diese zu einer anderen

Beihe von Betrachtungen, die Ich Dir an's Herz legen will.

Jeder, der Gelegenheit und Lust bat, Dich nÃ¤her und Inner-

licher kennen zu lernen, sowie alle die, denen Du Lust und

Gelegenheil hast Dich deutlicher zu machen, werden Dich lieb

gewinoen und achten. Das allein reicht aber wirklich nicht

aus, um thÃ¤tig und wirksam in's Leben einzugreifen ; es wird

vielmehr bei vorrÃ¼ckendem Aller, wenn Anderen und Dir jene

Lust und Gelegenheit ausgehen, zu Isolirung und Missmuth

fÃ¼hren. Selbst das, was wir fÃ¼r Fehler halten, will, wenn es

sich einmal durchgehends in der Welt festgesetzt hat, respec-

tirt, oder doch wenigstens geschont sein, und das Individuum

verschwindet in der Welt. Das Ideal der Tugend hat der am

wenigsten erreicht, der es am unerbittlichsten von Anderen

fordert. Das sirengste Horalprincip ist eine Ciladelle mit Aussen-

werken, an deren Verteidigung man nicht gern seine KrÃ¤fte

verschwendet, um desto sicherer in dem Kernwerke halten zu

kÃ¶nnen, welches man freilich nur mit dem Leben aufgeben

soll. Nun hast Du Dich unleugbar bis jetzt noch nicht von

einer gewissen Schroffheit und Helligkeit, â�� von einem raschen

Ergreifen und ebenso raschen Loslassen trennen kÃ¶nnen, und

Dir dadurch selbst in praktischer Hinsicht vielfache Hindernisse

geschallen. So muss ich Dir zum Beispiel bekennen, dass ich

Dein Ausscheiden von der activen Theilnahme an der Detail-

Verwaltung des DÃ¼sseldorfer Theaters an und fÃ¼r sich gebilligt

habe, die Art und Weise desselben aber um so weniger, als

Du sie freiwillig und, wenn ich sagen soll, etwas unbedacht

Ã¼bernommen hast. Du hattest von Anfang an, sehr richtig,

Dich nicht fest binden, sondern nur das Einsludiren und Leiten

einzelner Opern Ã¼bernehmen wollen, diesem Enlschluss ge-

mÃ¤ss auch ganz consequenl einen Thealer-Musikdireclor enga-

giren lassen. Wie Du nun vor einiger Zeit hierher kamst, mit

dem Auftrag Krethi und Plelhi zu engagiren, gefiel mir das

Ding schon gar nicht; ich meinte aber: Du habest, da Du

ohnedies hierher gekommen warst, diese Besorgung als eine

GefÃ¤lligkeit nicht verweigern kÃ¶nnen. Nun aber, bei Deiner

RÃ¼ckkehr nach DÃ¼sseldorf, und nachdem Du, sehr vernÃ¼nftig,

eine weitere Reise zu EngagementÂ« gleich abschlugst, stall in

diesem Sinne fortzufahren und alle odiosa abzuweisen, lassest

Du Dich damit Ã¼berschÃ¼tten, und da sie Dir, wie natÃ¼rlich,

ekelhaft werden, lenkesl Du nichl elwa ruhig ein und schallst

sie Dir nach und nach wieder vom Halse, sondern Du springst

mit einem Male ab und zurÃ¼ck, giebst Dir dadurch unleugbar

den Anschein von UnbestÃ¤ndigkeit und UnzuverlÃ¤ssigkeit,

machst Dir einen Mann, den Du in jedem Fall politisch schonen

musslest, zum entschiedenen Gegner, und hÃ¶chst wahrschein-

lich mehrere Mitglieder des Comile, unter denen gewiss ganz

respectable Leute sind, verdriesslich und nicht zu besseren

Freunden. Betrachte ich diese Sache falsch, so belehre mich

eines Bessero.Â«

Eine solche Belehrung suchen wir aber in dem Briefwech-

sel vergebens und war doch auch nichl gut mÃ¶glich ; die Sache

scheint Ã¼berhaupt zwischen Valer und Sohn nicht weiler brief-

lich verhandelt zu sein. In obigem Briefe wird Jeder den wah-

ren Sohn des weisen Moses Mendelssohn erkennen; Gedanken

und Ausdruck sind gleich trefflich. Dass aber trotz der Rich-

tigkeil der Maximen und der Bestimmtheit der Worte dennoch

kein eigentlich praktischer Rath darin enthalten war, den un-

ser Mendelssohn bei einiger Grundsatzfesligkeit (die ihm doch

nichl fehlte) leicht hÃ¤tte befolgen kÃ¶nnen, lag gleichmÃ¤ssig in

unabÃ¤nderlichen persÃ¶nlichen wie sachlichen VerhÃ¤ltnissen.

(Schluss folgt.)

Zur Quintenfrage.

Von H. Sattler.

(Fortsetzung.)

Denken wir uns nun aber einen mehrstimmigen Sati, In welchen

alle Stimmen in gleichmassiger Weise fortschreiten (in gerader Be-

wegung), keine Stimme daher einen Anspruch auf eine besondere

melodische Gestaltung macht, welche von den verschiedenen Stim-

men wird sich unserm Gebore am bemerkbarsten machen? In ge-

wÃ¶hnlicher Weise gewiss die Oberstimme, welche, wenn nicht

durch absichtliches, besonderes Hervortreten einer anderen Stimme

daran verbindert, sich als melodiefÃ¼hrende Stimme, also als Haupt-

Stimme ankÃ¼ndigt. Ist dies aber der Fall, und wir versuchen nun,

auf die Quinte Â£ die Quinte jj folgen zu lassen, so empfinden wir

die Fortschreitung von gâ��a als Ober- (Haupt-) Stimme, von câ��d

dagegen als Unter- (begleitende Neben-) Stimme; hiermit aber tritt

uns klar das Missverbaltniss entgegen zwischen Kraft

und Anziehung, die Kraft liegt in den UntertÃ¶nen câ��d, die An-

ziehung aber in den Obertonen gâ��a, also die schwÃ¤cheren, unbe-

deutenderen Intervalle der Harmonie ziehen, weil sie in die Ober-

stimme gesetzt sind, die stÃ¤rkeren, bedeutenderen Intervalle an,

oder, die Quinten nehmen gewissermaassen die Grundtone ins

Schlepptau und ziehen sie mit sich fort, ein Verfahren, welches dem

aalÃ¼rlichen Gesetze eben so widerspricht, als der Versuch, von

einem kleinen Boote eia Dampfschiff mitschleppen zu lassen. Kehren
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wir dagegen die Quinten um und verwandeln sie in Quarten, so er-

icheint zwar in dieser Verbindung eine harmonische Leere, aber die

natÃ¼rliche Anziehungskraft kommt zu ihrer Berechtigung, die stÃ¤r-

keren GrundtÃ¶ne biJden zugleich MelodietÃ¶ne der Oberstimme und

ziehen mit naturlicher Kraft die anderen unter ihnen liegenden har-

monischen TÃ¶ne mit sich fort. Wollen wir nun noch die harmonische

â�¢ t

Leere durch die sogenannte Medianle ausfÃ¼llen, also c und d auf

' g a

einander folgen lassen, so werden wir in diesen Folgen von Quart-

seitaccorden durchaus nicht das Befremdende finden, was in jenen

Quintenfolgen, selbst bei AusfÃ¼llung derselben, durch die Medianle

sr-o

< â��f liegt. Aber auch auf die Folgen von grossen Terzen,

câ��d

z. B. jj~*~Â£" findet jenes Naturgesetz, Â»das StÃ¤rkere ziehet das

SchwÃ¤chere an*, seine Anwendung, daher kann unser GehÃ¶r sehr

wohl eine Folge von Umkehrungen derselben (kleine Sexten) ver-

tragen, wahrend die Folge der grossen Terzen selbst eine unange-

nehme Wirkung verursacht, daher auch von den alten Theoretikern

verworfen wurde. Man unterscheide z. B. Nr. 4 von l

LfJa

Ã�5F

1

Mit jenem Naturgesetze Â»das StÃ¤rkere ziehet das SchwÃ¤chere anÂ«

steht ein anderes in engster Verbindung, nJUnÃ¼ch: Â»Das stÃ¤rkere

verdrangt das SchwÃ¤chereÂ«. Man stelle sich z. B. den Zu-

sammenklang einer grossen Socunde vor, sie bildet eine Dissonanz,

die zur AuflÃ¶sung kommen rausÂ»; nur nach diesem Gesetze wird die

Art der AuflÃ¶sung zu bestimmen sein. Z. B.

I. 2. 3. , 4.

In Nr. 4 ist g Grundton, stÃ¶sst daher die minder starke Sccundo ab,

in Nr. l ist g Septime, wahrend a Grundton ist (in der Umkehrung),

es wird daher diese Septime g vom Grundtooe a abgestossen; in

Nr. l ist g Grundion , welcher die Quarta c abstosst oder vielmehr

hier naher an sich heranzieht , in Nr. 4 IM c Grundton (vorwegge-

nommener) , welcher die Unlerquarte nebst Untertei z zuerst ab-

stosst, dann vermittelst des durchgehenden Draiklangs der siebenten

Stufe a# aiefe dersezu-tit Wie aas letzterem Beispiele schon zu er-

sehen, so versteht es sich von selbst, dass ein stÃ¤rkerer (wichtigerer)

Ton zugleich mehrere minder starke TÃ¶ne anziehen oder abstossen

kann, i. B.

so dasa eine AuflÃ¶sung der Dissonanz entsteht, welche mit dem stÃ¤r-

keren Tone in ein harmonisches VerhÃ¤ltniss tritt. Ueberhaupt glau-

ben wir, aus diesen und Ã¤hnlichen natÃ¼rlichen Bewegungsgesetzen

die meisten harmonischen Erscheinungen erklaren und ihre Regeln

ordnen zu kÃ¶nnen ; jedenfalls aber mÃ¶chten wir Harmonikern nabe-

legen, dass unser ganzes Harmoniesystam allgemeinen Naturgesetzen

unterworfen ist , und dass nicht auf dem Wege der willjÃ¼lrllchen,

nach Â«uhjectivem Empfinden bestimmten ErklÃ¤rungen, sondern nur

auf dem Wege der Erforschung der naturlichen Bewegungsgesetze

ein wirkliches Forlachreiten in der Harmonik und zugleich in den

anderen Elementen der Tonkunst (Melodie, Rhythmus) ermÃ¶glicht

int. EIIW wichtige Frage in Bezug namentlich auf die Quinlenparal-

lelen ist die nach dem VerhÃ¤ltniss des Melodischen zum Harmoni-

schen. Gewinnt fÃ¼rs GehÃ¶r das melodische Element das Ueberge-

wicfat Ober das harmonische, so muss bei der ErklÃ¤rung der Quin-

tenparallelen darauf RÃ¼cksicht genommen werden, dadurch wird

uns offenbar werden, warum manche offenbare Quinlenparallelen

durchaus keinen Ã¼blen Eindruck machen.

(Schluss folgt.)

Das norddeutsche Bundcsgeaetz, betreffend das

Urheberrecht an Schriftwerken, Abbildungen,

musikalischen Compositionen and dramatischen

Werken

ist .im H. Juni publicirl. Wir theilen daraus den HI. und

IV. Abschnitt mit, welche die Musik betreffen.

III. Musikalische Compositionen.

g. 45. Die Bestimmungen in den gg. 4â��5, 8â��41 finden anch

Anwendung auf das ausschliessliche Recht des Urhebers zur Verviel-

fÃ¤ltigung musikalischer Compositionen.

g. 4Â«. Als Nachdruck sind alle ohne Genehmigung des Ur-

hebers einer musikalischen Compositlon herausgegebenen Bearbei-

tungen derselben anzusehen, welche nicht als eigentÃ¼mliche Com-

positionen betrachlet werden kÃ¶nnen, insbesondere AuszÃ¶ge aus

einer musikalischen Composilion, Arrangemenls dir einzelne oder

mehrere Instrumente oder Stimmen, sowie der Abdruck von einzelnen

Motiven oder Melodien eines und desselben Werkes, die nicht kÃ¼nst-

lerisch verarbeitet sind.

g. 47. Als Nachdruck ist nicht anzusehen : das Anfuhren ein-

zelner Stellen eines bereits verÃ¶ffentlichten Werkes der Tonkunst,

die Aufnahme bereits verÃ¶ffenllichler kleinerer Compositionen in ein

nach seinem Hauptinhalte selbslÃ¤ndiges wissenschaftliches Werk,

sowie in Sammlungen von Werken verschiedener Componisten zur

Benulzung in Schulen, ausschliesslich der Musikschulen. Vorausge-

setzt ist jedoch, dass der Urheber oder die benutzte Quelle angegeben

Ist, widrigenfalls die Strafbestimmung des Â§. 14 Platz greift.

g. 48. Als Nachdruck ist nicht anzusehen: die Benutzung eines

bereits verÃ¶ffentlichten Schriftwerkes als Text zu musikalischen

Compositionen, sofern der Teil In Verbindung mit der Compositlon

abgedruckt wird.

Ausgenommen sind solche Teile, welche ihrem Wesen nach nur

fÃ¼r den Zweck der Composition Bedeutung haben, namentlich Texte

zu Opern oder Oratorien. Texte dieser Art dÃ¼rfen nnr unter Geneh-

migung ihres Urhebers mit den musikalischen Compositionen zu-

sammen abgedruckt werden.

Zum Abdruck des Teiles ohne Musik ist die Einwilligung des

Urhebers oder seiner Rechtsnachfolger erforderlich.

g. 4t. Die SachverstÃ¤ndigen-Vereine, welche nach Maassgabe

des Â§. 34 Gutachten Ã�ber den Nachdruck musikalischer Composi-

tioneo abzugeben haben, sollen aus Componisten, MusikversUndigen

und MusikalienhÃ¤ndlern bestehen.

IV. Oeffenlliche AuffÃ¼hrung dramatischer, musikalischer

oder dramatisch-musikalischer Werke.

g. 50. Das Recht, ein dramatisches, musikalisches oder drama-

tisch-musikalisches Werk Ã¶ffentlich aufzufahren, steht dem Urheber

und dessen Rechtsnachfolgern Â§. 3j ausschtiesslich zu.

in Betreff der dramatischen und dramatisch-musikalischen

Werke ist es hierbei gleichgÃ¼ltig, ob du Werk bereits durch den

Druck etc. verÃ¶ffentlicht worden ist oder nicht Musikalische Werke,

welche durch Druck verÃ¶ffentlicht worden sind, kÃ¶nnen ohne Ge-

nehmigung des Urhebers Ã¶ffentlich aufgefÃ¼hrt werden, falls nicht der

Urheber auf dem Titelblattoder an der Spitze des Werkes sich das

Recht der Ã¶ffentlichen AuffÃ¼hrung vorbehalten hat.

Dem Urheber wird der Verfasser einer rechtmÃ¤ssigen Ueber-

setzung des dramatischen Werkes in Beziehung auf das ausschliess-

liche Recht zur Ã¶ffentlichen AuffÃ¼hrung dieser Uebersetzung gleich

geachtet.

Die Ã¶ffentliche AuffÃ¼hrung einer rechtswidrigen Uebersetzung

(g. Â«) oder einer rechtswidrigen Bearbeitung (g. 46) des Original-

werkes ist untersagt.

g. 54. Sind mehrere Urheber vorhanden, so ist xur Veranstal-

tung der Ã¶ffentlichen Auffuhrung die Genehmigung jedes Urhebers

erforderlich.

Bei musikalischen Werken, zu denen ein Text gehÃ¶rt, Â«Inschliesa-

lich der dramatisch-musikalischen Werke, genÃ¼gt die Genehmigung

des Compooisten allein.

g. 51. In Betreff der Dauer des ausscbliesslichen Rechts zur

Ã¶ffentlichen AuffÃ¼hrung kommen die gg 8 bis 47 zur Anwendung.

Anonyme und pseudonyme Werke, welche zur Zeit ihrer ersten

rechtmassigen Ã¶ffentlichen AuffÃ¼hrung noch nicht durch den Druck

verÃ¶ffentlicht sind, werden dreissig Jahre vom Tage der ersten recht-

missigen AuffÃ¼hrung an, posthume Werke dreissig Jahre vom Tode

des Urhebers an gegen unbefugte Ã¶ffentliche AuffÃ¼hrung geschÃ¼tzt.

Wenn der Urheber des anonymen oder pseudonymen Werkes

oder sein hierzu legilimirler Rechtsnachfolger innerhalb der Frist

von dreissig Jahren den wahren Namen des Urhebers vermittelst

Eintragung in die Eintragsrolle (g. 89) bekannt macht, oder wenn
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der Drheber das Werk innerhalb derselben Frist unter seinem wah-

ren Namen verÃ¶ffentlicht, so gelangt die Bestimmung des g. t zur

Anwendung.

g. 53. Bei dramatischen, musikalischen and dramatisch-musi-

kalischen Werken, welche noch nicht mechanisch vervielfÃ¤ltigt, aber

Ã¶ffentlich aufgefÃ¼hrt worden sind, gilt bis zum Gegenbeweise Der-

jenige als Drheber, welcher bei der AnkÃ¼ndigung der AuffÃ¼hrung als

solcher bezeichnet worden ist.

g. 54. Wer vorsÃ¤tzlich oder ans FahrlÃ¤ssigkeit ein dramatisches,

musikalisches oder dramatisch-musikalisches Werk vollstÃ¤ndig oder

mit unwesentlichen Aenderungen anbefugter Weise Ã¶ffentlich auf-

fahrt, ist den Drheber oder dessen Rechtsnachfolger zu entschÃ¤digen

verpflichtet und wird aasserdem mit einer Geldstrafe nach Maass-

gabe der gÂ§. 48 und II bestraft.

Auf den Veranlasser der unbefugten Auffuhrung findet der g. 10

mit der .Maassgabe Anwendung, dass die HÃ¶be der EntschÃ¤digung

nach Â§. 55 zu bemessen ist.

g. 55. Die EntschÃ¤digung, welche dem Berechtigten im Falle des

g. 54 zu gewahren ist, besteht in dem ganzen Betrage der Einnahme

von jeder AuffÃ¼hrung ohne Abzug der auf dieselbe verwendeten

Kosten.

Ist das Werk in Verbindung mit anderen Werken aufgefÃ¼hrt

worden, so ist, unter BerÃ¼cksichtigung der VerhÃ¤ltnisse, ein ent-

sprechender Tbeil der Einnahme als EntschÃ¤digung festzusetzen.

Wenn die Einnahme nicht zu ermitteln oder eine solche nicht

vorbanden ist, so wird der Betrag der EntschÃ¤digung vom Richter

nach freiem Ermessen festgestellt.

Trifft den Veranstalter der AuffÃ¼hrung kein Verschulden, so

haftet er dem Berechtigten auf HÃ¶he seiner Bereicherung.Â«

Diese Bestimmungen, die fÃ¼r den Rechlsgebraach ganz pas-

send und zeilgemÃ¤ss sein mÃ¶gen, enthalten doch auch manches,

was Bedenken erregen rnoss. Dass das Gesetz nur zweierlei

Rubriken von Tonwerken kennt â�� nÃ¤mlich musikalische und

dramatisch-musikalische â�� kommt ungefÃ¤hr auf die Eintei-

lung der schwÃ¤bischen Weinsorten hinaus, welche bestehen

erstens aus sauren und zweitens aus ganz sauren, und muss

als ein Zeichen der Zeit angesehen werden. Die UnzulÃ¤nglich-

keit derartiger Bestimmungen wird die Praxis wohl bald her-

ausstellen.

Einen Paragraphen hÃ¤tte man noch beifÃ¼gen sollen, und

dieser mÃ¼sste etwa lauten:

Â§. .. Schutzberechligt sind nur diejenigen Musik-

Druckwerke, welche die Jahreszahl ihres Erscheinens

auf dem Titel tragen.

Damit wÃ¤re denn ein arger alter Unfug sogleich und fÃ¼r immer

beseitigt. Einstweilen wird also fine anno fortpublicirt!

ANZEIGER

[414] Bei Jnh. Andrt in Offenbart a/V. ist erschienen and durch

alle Musikhandlungen gratis zu haben :

Zusammenstellung der Belege der Aecht heit von Ant. Andres

SprÃ¼chwÃ¶rtern fllr Sopran, Alt, Tenor und Bass mit

Pianoforte. (Clavier-Ausz. mit Stimmen Pr 25 Ni<r.)

Da diese Belege der neuen Ausgabe der SprÃ¼chwÃ¶rter vorge-

drackt werden sollen, Â«o verzÃ¶gerte sich das Erscheinen der letzte-

ren. Dieselben werden jedoch noch im Juli ausgegeben

Verlag von

J. Kieler-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Ba-elu

Sechs Fragmente

aus den Kirchen-Cantaten und Violin-Sonaten

fÃ¼r FÂ»ian o f o r t e

Ã�bertragen von

Camille Saint- Satans.

Nr. 4

- S

- l

- 4

- 5

Complet l Thlr. 10 Sgr.

Einzeln:

OuvertÃ¼re ans der itsten Kirchen-Cantale. 45 Ngr.

Adagio ans der Iten Kirchen-Cintale. 40 Ngr.

Andantino aus der 3ion Kirchen-Cantale. 40 Ngr.

Gavotte aus der Iten Violin-Sonate. 7} Ngr.

Andante aus der Sien Violin-Sonate. 7 { Ngr.

Presto aus der ISslen Kirchen-CantalÂ«. 7i Ngr.

Sechs Orgel-Sonaten

fÃ¼r FÂ»ianoforte> und "Violine

eingerichtet von

Ernst Vamtiaim.

Nr. 4 in Esdur 15 Ngr. Nr. l in Cmoll 4 Thlr. Nr. 8 in Den..11

15 Ngr. Nr. 4 in E moll 15 Ngr. Nr. 5 in Cdur 4 Tblr. 7} Ngr.

Nr. C in Gdnrl7f Ngr.

I1**] Verlag von

J. Kieler- Biedermann in Leipzig und Winterthur.

SONATE

fÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden

Pr.

Op. 19.

Thlr. 40 Ngr.

SINFONIE

(D moll)

Orchester

fÃ¼r

Albert Dietrich.

Op. 20.

Partitur 5 Thlr. 25 Ngr. Orcheslcrstimmen 8 Thlr. <5 Ngr.

[Â«Â»Â«] Verlag von

J". Steter -Biedermann in Leipzig und Winiertbur.

Ktmkel

0 Vaterland! Da bist es werth!

Dichtung von Marie Ihring

fÃ¼r vierstimmigen Mannerv hÃ¶r mit Begleitung von Blas-

instrumenten oder PianofortÂ« eomponirt.

(Dtr SchUssler'schen Liedertafel zu Halle an der SaalÂ« gewidmel.

Op. 23.

Partitur und Chorstimmen

Chorstimmen einzeln .

. Pr. 4 S Ngr.

a - 4i-

Verantwortlicher Redakteur: Wilhelm Werner in Leipiig.

Verleger: J. Rieter-Biedennann in Leipiig und Winterthnr. â�� Druck von Breitkopf und HÃ¤rtel in Leipzig.
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â�¢rMhÂ«iol rÂ«felmlÂ«Â«.K an j*dÂ«m Mittwixk

qnd iflt darch Â»He PoiUmUr and Buch-

Allgemeine

Preis: Jlhrlick 4 Thlr.

.

Prinum l Thlr. Anieieeo: DiÂ« ge.MÃ�UM

PetiUeile oder deren KÂ»nm l Njr. Briefe

Musikalische Zeitung.

Herausgegeben von Friedrich Chrysander.

Leipzig, 27. Juli 1870.

Nr. 30.

V. Jahrgang.

Inhalt: Auch Â»in Leitartikel. (KriegserklÃ¤rung. ,,1'empim c'tst la paix.") â�� Anzeigen und BeurthelluDgen (Aristoxenus' rhythmische

Messungen von Bernhard Brill). â�� .Leichpredigt' bei CalvisiuÂ»' BegrÃ¤bniss. â�� Zur Qnintenfrage (Schluss). â�� Berichte. Nach-

richten und Bemerkungen. â�� Anzeiger.

Auch ein Leitartikel.*)

firicgserhlÃ¤rung.

â��I/empire c'est la patoc."

Â»utoÂ»imw. , ^

\. St n i;ttruprn hilft bu Jtticg n Â»Hart, mit mit X>eutfd)>lanft, mit Eeurfdjlanb mufit bu fÃ¼nvpfen! SBit fint K Ã�atf unb

2. Irr Bub--rn3}ifi<tfd)lant'i< ruft nn< auf, Â»HD HIT fol = gni, Mir fol â�¢ gen fei â�¢ nrt Stim-mt: man flrÃ¼mt her -- bei (iir

3. 9i fat i Ic auf fein 4>auvi ju > rÃ¼d kn frÂ« s 1t @r^lag, bn Sdjlagter an< foU trcf'ffli: erÂ« ei * fm nitb nun

j

v *^V~~$ ^*: *~~* "* * i ' * 5 >fl, g -Htf^^

Ã¶

Â±

EÂ£

1. fo bc = refiirt, um ben Jjcdi Â« mm h, ben Qet) * muih bir ju bdm Â« pfen, bn gal < li > fd)et -.â��..... .

2. blui'-flen iaiif in 9e < gei^' > rung, S t > gtift'rung unb eb < lern Wnm ; me, bn gal > li Â» fd)et -y^ihn! >

3. baÂ« W,-: irtiirf trii- ben On Â« fcl, ben On < fei fo ben 9tef < fen â��Ã¼ta < )>o -- (e < OB! J

W

Â£

S

Ã�

*) Das folgende Lied wurde am S3. Juli zum Ausmarsch des Hamburger HiliUrs bei Job. Aug. BÃ¶hme in Hamburg

publicirt und wird von demselben bei Einsendung von l Groschenmarke franco zugeschickt werden. Text und Melodie ohne

Begleitung, vier Exemplare zu < Sgr.

V. Â»Â«
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p '

p P

1â��3. Etcomo

Â«5Â« fi-ni-rm *[em-pt-re tat la patz*, Na - po le - oo ; et comm

e ca fi -ni-ra Â»fÂ«Â«i pi-rt e'at l*

^J-L

i i* : ri-gâ�� ' ' r flrr^LJi' J J J-L

~Â» â�� 1^1 â�� 05 ^-^~

â�¢ i i â�¢ 9 .1 ; â�� ^-*-

T LTr r.r r r r ., ,-*. . . . f Ti

f- r r f r <â�¢ 1*1-

-t â�� 1 â�� 1 â�� i 1 â�� H i â�� l â��

r r1 u-

i. s.

irn

iz>. Na - po

^=F

5^Et

-!_J_>^

1^

333E

(Worte und Murik ton />.

*) Die vier Stimmen

Teo. I.

Teo. H.

fÃ¼r:

BÂ«, i. Â«

fÃ¼r:

Sopr.

Alt

T-n

fÃ¼r S Stimmen : ^fa . fâ��*

â�¢ t ^ '

Bass Z
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Anzeigen und Beurtheilnngen.

Arhtoifms' rhjthBlfeke leiHigm im Gegensatz gegen neuere

Auslegungen namentlich Westphal's und zur Rechtfer-

tigung der von Lebrs befolgten Messungen von Bernhard

IrilL Mit einem Vorwort von K. Lehrs. Leipzig, F. C.

W. Vogel. 1870. 8". 88 S.

Das BÃ¼chlein ist K. Lehrs gewidmet; in einer kurzeil Vor-

rede erkennt derselbe die hier von B. Brill vorgetragenen

Lehren als die seinigen an, indem er sagt: Â»Als der Verfasser

â�¢mir diese, ohne meine unmittelbare Aufforderung entstandene

Â»Arbeit mittheille, war ich nicht wenig Ã¼berrascht, allerdings

Â»auch â�� warum sollte ich es nicht sagen? â�� erfreut. Und es

Â»durfte mir gewiss wieder einfallen, was mein Freund und Col-

Â»lege FriedlÃ¤nder mir vor einiger Zeit in einem GesprÃ¤ch Ã¼ber

Â»die ausgebreitete rhythmisch-musikalische Metrik sagte: was

â�¢man in der Jugend wÃ¼nscht, hat man im Aller die FÃ¼lle. Und

Â»freilich, wie weit liegt es hinter uns, dass ich einem rnusik-

Â»kundigen Fachgenossen, Her die ganze Berechtigung der

Â»rhythmisch-musikalischen Metrik leugnete, noch fÃ¼r nothwen-

Â»dig hielt zu antworten, und die Unabweisbarkeit, Verssche-

Â»mala, wenn sie etwas bedeuten sollten, mit Noten und Pausen

Â»zu schreiben, zum zweiten Male in Schutz zu nehmen. â��

Â»Doch um auf den Punkt zu kommeu, um welchen es sich jetzt

Â»bandelt: meine von Anfang angenommene Messung der

â�¢TrochÃ¤en, Jamben in % V habe ich stets festgehalten;

Â»ebenso die Messung der Kretiker nicht als %, sondern nach

Â»Meissner's schÃ¶ner Entdeckung Ã¼ber die Rbythmisirung

Â»derselben als '/j-TaktÂ«. Soweit K. Lehrs, Ã¼ber dessen

GrundsÃ¤tze wir hier von einem seiner SchÃ¼ler in klarer faÃ�-

licher Weise belehrt werden. Um uns Ã¼ber die Bedeutung des

Werkchens klar zu werden, wird es nÃ¶lhig sein, hier einige

kurze allgemeinere Bemerkungen vorauszuschicken.

Wenn man Ã¼ber rhythmische VerhÃ¤ltnisse schreiben will,

so muss man vor allen Dingen von dem von Lehrs und Brill

in seiner ganzen Bedeutung richtig anerkannten Grundsatze

ausgehen, dass allen rhythmischen Gebilden das zu Grunde

liegt, was wir in der modernen Musik Takt nennen, d. h. dass

die betonte Zeit (die thesis oder der .â�¢'.'Â«.,; in gleichmÃ¤ssigen

ZeitrÃ¤umen wiederkehrt. Die Zeit zwischen zwei Thesen lÃ¤ssl

sich entweder in drei gleiche oder in zwei (auch vier) gleiche

Zeitlheile tbeilen. In ersterem Falle haben wir den ungeraden

Takt (das yi'no; dmt.Ã¤aiov}, im Ã¤ndern den geraden Takt (das

yfVoj 'i<,in . Alle anderen rhythmischen Geschlechter sind un-

mÃ¶glich, wie z. B. das sogenannte /Â«Â«, !,i,ii,t.int, in welchem

die Zeit zwischen zwei Betonungen in fÃ¼nf gleiche Zeitlheile

zerfallen soll. â�� Diese vermeintliche Taktart wurde desshalb

7*Vof ^(uÃ¶itoo genannt, weil man in ihr der thesis drei, der

Â«r>is zwei Zeilen zuertheilte, nach dein von den alten Rhyth-

mikern aufgestellten Grundsatze, dass die thesis mindestens

die Dauer der arsis haben mÃ¼sse. Jeder musikalisch-rhythmisch

fÃ¼hlende Mensch wird aber empfinden, dass die Zusammenfas-

sung von fÃ¼nf gleichen Zeiten unter einem ictus etwas I n-

rhylhmisches ist, von dem wir gÃ¤nzlich absehen mÃ¼ssen.

Diesen so einfachen musikalischen GrundsÃ¤tzen sind die

wenigsten Philologen, welche sich mit metrischen und rhyth-

mischen Messungen beschÃ¤ftigten, gefolgt. Einer der ersten,

welcher es versuchte die Metrik und Rhythmik der Griechen

wissenschaftlich zu begrÃ¼nden, war bekanntlich Gottfried

Hermann. Nach seiner Ansicht war Takt (d. b. die gleich-

massige Wiederkehr der Betonungen) eine Monotonie der mo-

dernen Musik, Ã¼ber welcher der Reichlhum der griechischen

Rhythmen hoch erhaben war. Dass andere Philologen diese

Ansicht ihres berÃ¼hmten und gelehrten Collegen theilten und

als eine unumstÃ¶ssliche Wahrheit auf Schulen und UniversitÃ¤ten

weiter lehrten, versteht sich von selbst und lieferte den Be-

weis, dass Niemand die Form eines dichterischen Kunstwerks

ohne eine gewisse Sicherheit in den Elementen der Musik zu

besitzen, beurtbeilen kann. Diesem [in musikalischer Be-

ziehung geradezu widersinnigen] Hermann'schen System trat

zunÃ¤chst A. Apel in seiner Metrik auf das entschiedenste ent-

gegen, indem er in geistreicher Weise das Wesen des Taktes

und Rhythmus erklÃ¤rte und nachwies, dass Rhythmus ohne Takt

eben kein Rhythmus ist. Apel hatte zu seiner Zeit aber das

UnglÃ¼ck, dass ihn die Philologen nicht fÃ¼r voll ansahen, ob-

gleich sie unendlich viel von ihm hallen lernen kÃ¶nnen, wie sie

spÃ¤ter (z. B. Westphal und Rossbacb) auch wirklich von

ihm gelernt haben. Bock h war sich, trotz seiner nicht hoch

genug zu schÃ¤tzenden Verdiensie um die alte Rhythmik und

Metrik, Ã¼ber die rhythmischen VerbÃ¤ltnisse nicht immer ganz

klar; anfangs, nach Erscheinen des anziehenden und geist-

reich geschriebenen Apel'sehen Werkes, folgte er eine Zeit

lang diesem, erklÃ¤rte jedoch spÃ¤ter in seiner Abhandlung de

metr. Find., dass er sich mit der Annahme der dreizeiligen

LÃ¤nge nicht einverstanden erklÃ¤ren kÃ¶nne, d. h. mit an-

deren Worten, er kehrte zu der alten Ansicht zurÃ¼ck, dass

den griechischen Rhythmen der Takt fehle. Aehnlich C. Job.

Hoffmann, welcher <832 ein Werkchen unter dem Titel

erscheinen liess: Â»Beweis und Darstellung des ausgebil-

deten musikalischen Taktes der alten Griechen aus

ihren eigenen MusikernÂ«, danu aber in einem zweiten Schrift-

eben Â»Die Wissenschaft der MetrikÂ«, 183S, wÃ¶rtlich also ur-

theille: Â»Den Vortrag der griechischen ChÃ¶re haben wir uns

Â»zu denken wie einen trefllich eingeÃ¼bten Cboralgesang, also

Â»mit einem zwar bestimmten aber dennoch nicht sehr

Â»strengen (T)} Rhythmus, indem man je nach BedÃ¼rfniss

Â»bald die eine LÃ¤nge etwas lÃ¤nger anhielt, wie eine LÃ¤nge, oh-

â�¢wohl man stets die wirkliche LÃ¤nge immer lÃ¤nger hielt als die

Â»wirkliche KÃ¼rze, alles jedoch mit strengem Maass, mit Sorg-

Â»falt, Ueberlegung und bedachter Kunst. Dieser Gesang

â�¢lÃ¤sst sich also garnicht durch unsern Takt dar-

Â»stel l enÂ«.

Einen bedeutenden Fortschritt haben Rossbach und na-

mentlich Westphal durch ihre Schriften angebahnt, obgleich

auch diese durch ihre Annahme des fÃ¼nfzeitigen Taktes

zeigen, dass sie sich Ã¼ber das eigentliche Wesen des Rhyth-

mus noch nicht vÃ¶llig aufgeklÃ¤rt haben: ebenso durch einige

andere Behauptungen, wie z. B. die, dass die stellvertretende

LÃ¤nge in der 'l li.it eine VerlÃ¤ngerung einer auf der arm ste-

henden Silbe um eine halbe Zeit sein soll, z. B.

r p r

_'â�¢_/_

wofÃ¼r Apel naturgemÃ¤ss ein gelindes sforzando setzt:

-f-?rr c r n r t r?i r: r

Die hier anzuzeigende Schrift von Bernhard Brill, auf

welche wir unsere Leser aufmerksam machen mÃ¶chten, geht,

wie schon oben angedeutet, In richtiger naturgemÃ¤sser Weise

vom Takte aus, gelangt aber in Bezug auf die griechischen

Rhythmen zu durchaus anderen Resultaten als Apel und nach

ihm (abgesehen von vielen EinzelnbeitenJ Westpbal. Beide

stellen den dreizeitigen Rhythmus als den gewÃ¶hnlicheren

in der griechischen Sprache (oder besser GesÃ¤nge) auf, und

da, wo In der /..â�¢:.',â�¢ ein Gemisch von drei- und vierzeitigen

VersfÃ¼ssen stattfindet, versuchen sie es, die letzteren dem drei-

zeitigen Rhythmus anzubequemen, z. B.

â�� ^ â�� ^ | â�� "*J W _ W l _ \J

â�¢i-rtri\fttrt\n

oder im jambischen Trimeter mit stellvertretender LÃ¤nge:

â�¢f-Ã¼if ?f|ir ?rj[ir?f

-H" r &rÂ£ir
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Unser Verfasser behauptet dagegen mit seinem Lehrer

K. L, ehr s, dass der gerade Takt der vorherrschende gewesen

sei und sich die dreizeitigen VersfÃ¼sse dem vierzeitigen Takte

unterwerfen mÃ¼ssen, in dieser Weise:

r c r r i r

l i

pfr r

oder im jambischen Trimeler :

_ w ~

E r i r c r r i r 5 r r i r $ r

es ist dies eine Messung, die Job. Heinr. Voss in seiner

Â»Zeitmessung der deutschen SprÃ¤chet (KÃ¶nigsberg 4802) schon

im deutschen Verse angewendet hat.

Bei den richtigen rhythmischen GrundsÃ¤tzen, von denen

unser Verfasser ausgehl, ist es natÃ¼rlich, dass er den fÃ¼nfzei-

tigen Takt als solchen nicht anerkennt, sondern auch hier

einen geraden, also einen rhytbmisch-fasslichen, Takt setzt, in

welchem indess gewÃ¶hnliche Achtet mit Achtel -Triolen ab-

wechseln, z. B. in dieser Weise bei AuflÃ¶sung des Taktes in

fÃ¼nf einzelne Zeiten :

-l-1 r r 11\ tft\ t \i 111

Wie nach den vorausgeschickten ErÃ¶rterungen die Sache

jetzt liegt, so bandelt es sich im Grunde nur um die Frage, ist

bei den Alten der zwei- oder der drei-theilige Rhythmus der

bevorzugtere gewesen?, d. h., ist die griechische Sprache

mehr fÃ¼r das eine oder das andere dieser beiden Rhythmen-

Geschlechter geeignet? Dies ist allerdings eine Frage, deren

Entscheidung ich Anderen Ã¼berlassen muss. Vom musikalischen

Standpunkte aus muss ich sagen, dass z. B. die logaÃ¶discben

Verse im Tripellakt componirt oft einen viel angenehmeren

fliessenderen Eindruck machen, als wenn man fÃ¼r sie den ge-

raden Rhythmus wÃ¤hlt, dass dagegen jambische und trochÃ¤ische

Verse mit stellvertretenden LÃ¤ngen hÃ¤ufig im Viervierteltakt

gesungen natÃ¼rlicher und besser klingen. Ich weiss nicht, wie

weit hier das subjeclive Urtheil ein Recht hat mitzusprechen, â��

sehr wohl ist es mÃ¶glich, dass die Alten selbst (namentlich in

den Composilionen lyrischer Gedichte, in den ChÃ¶ren der Tra-

gÃ¶dien) bald das zweilheilige, bald das dreilheilige Maass nach

Stimmung und BedÃ¼rfniss anwendeten; warum sollen denn bei

ihnen die rhythmischen VerhÃ¤ltnisse sich ganz streng schema-

tisiren lassen, wenn die Sprache beide Messungen zulÃ¤ssl?

Schliesslich fragt es sich noch, wie bringt Herr B rill seine

Ansichten mit der Ueberlieferung der alten Rhythmiker in

Debereinslimmung, da dieselben doch ganz unzweifelhaft drei

Geschlechter und unter ihnen auch das unhaltbare yi'nos ijnuo-

).t<n- aufstellen? Hier mÃ¼ssen wir seiner Ansicht durchaus bei-

pflichten, dass er einen Unterschied zwischen derArijt; und der

musikalischen Composition macht, indem er behauptet, dass die

als drei-, vier- and fÃ¼nfzeilige FÃ¼sse aufgestellten rhythmischen

Zusammenstellungen sich nur auf die '.;i'iâ��- beziehen, indem in

dieser nur von LÃ¤ngen und KÃ¼rzen die Rede sein kann, dass

die eigentÃ¼mliche rhythmische Gestaltung derselben aber erst

in der musikalischen Composilion zu Tage tritt.

Hiermit kÃ¶nnen wir unseren Bericht abbrechen. Das Schrift-

chen verdient jedesfalls die volle Beachtung aller Musiker und

musikalischen Philologen, da es in der Thal in musikalischer

Beziehung mit grÃ¶ssprer Sachkennlniss als die meisten Schrif-

ten auf diesem Gebiete geschrieben ist. Das einzige, worauf

wir hier noch beilÃ¤ufig hinweisen mÃ¶chten, ist, dass der Ver-

fasser die im Millelaller bei den Ã¤lteren Mensuralisten geltenden

rhythmischen Gesetze, wie wir sie namentlich in der Franco-

niscben Notation sehen, unberÃ¼cksichtigt gelassen hat. Wenn

der zweizeitige oder gerade Takt, wie von so vielen Seiten be-

hauptet wird, durchaus der nalurgemÃ¤ssere ist, so ist es eine

hÃ¶chst auffallende Erscheinung, dass die Ã¤ltesten Mensura-

listen nur den dreitheiligen Takt gellen lassen wollen, und eine

Verbindung von LÃ¤ngen und KÃ¼rzen, wie z. B. diese:

i

f

so in Noten schreiben wÃ¼rden:

o o p t &â�¢ i &â�¢ , p
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Ich fÃ¼hre dies nur an, weil der Verfasser selbst S. 4 4 auf die

alte und mittelalterliche Poesie zu sprechen kommt, und sich

vielleicht aus der Vergleichung der Takteintheilungen der Ã¤lte-

sten Mensuralisten mit den alten griechischen Rhythmen

manche Einzelnheilen aufklÃ¤ren Messen. H. B.

Sdcbprebtflt, | 95 o n ber Mu/ica, au6 Fern 16. lÂ£ap. bcÂ« l

(vrftcu iÃ¶ucttÂ«? ber Sbromca. | Setym ScgrÃ¤bnuf), beÂ« 2BeÂ»=

lauft | adjtbarn cnb 2Ã¶o[gelat)rten jSjctrn, | SÂ«thi UlrbM. |

33er; ber Â®d>ul ju @. Xbo. | maÂ« in Seipjig Collegae Â»nb

Â»Ã¶lÂ» | Â»erbienten Cantotis, aud} be= | rÃ¼hmten Chronologi. |

2Beld)er ben 24. Novembris Anno 1615. | in Â®ott felia. Â»erÂ«

fcfcieben, Â»nb ben 27. beffel< | ben (EbrifHtd) $ur Srben beÂ»

ftaiti'i werben. | @et)alten burdj | Vincentium g djinurf ,

ber Â£. Â©grifft | Doctarn Â»nb Professom, SÃ�farrern [ ju Â©.

9lida6 Mi'dbfr ! @ebrucft w i!(\\>\if\ ' boÂ»i 8erenfc .Rober.

In Quart, Titel in reicher Verzierung u. Randeinfassung. Reg.

d. Bog. A, B, C, D (4â��*), letztes Blatt leer, ebenso RÃ¼ckseite des

Titels. A t Dedic. Den Ehrnvesten | vnd Wolweisen ] Herrn Thoma

Lebzeltern, vnd l Herrn Caspar Weinern. 40. Dec. Anno 4645 l'm-

i-entius Schmuck H. . Alb Leicbpredigt 4. Cbron. 4Â« Einging von

gemeiner sterbligkeil, Einrede aus des Hi'rrn Christi verbeissung,

Antwort drauh*, Transitio zu gegenwertigen Teit, Proposilio der Pre-

digt. Historia von heimholung der Bundes-Lade. Gemeine lebrn von

der Musica:

4. D.iss die Musica ein alte Kunst sey,

i. Dass die Musica eine sonderbare Gottes Gabe sey,

3. Das die Musica ein sonderlich Stock sc\ des Gottesdiensts.

Beschluss (auf Fol. B t.).

Auf Bogen C beginnt nun:

Bericht von dem verstorbenen :

Â»Vnd dass wir von seiner Kindheit anfangen, so ist er ge-

boren Anno 1556 den 21. Februarij zu Gorssleben, einem

DorQ" in DÃ¶ringen bey Sachsenburg, vnd sind seine Eltern

Bawersleute gewesen, also dass sich sein Vater Jacob Kalwilz,

mit seiner Handarbeit des Sommers mit Mehen, schneiden vnd

arbeiten in Weinbergen, vnd des Winters mit Fulterschneiden,

gemehret hat.

Dieser sein Vater ist gestorben, Anno <K64. von welcher

zeit an die Mutter, so Elisabeth (Krumm) geheissen, vnd noch

etliche dreissig Jahr nach des Mannes Todt gelebel, fÃ¼r eine

Hebamme sich bat gebrauchen lassen. Wenig Jahr hernach

haben etliche geralhen, dass sie diesen jhren Sohn, als er ins

vierzehende Jahr gegangen solle lassen ein Handwerk lernen.

Er aber bat bey der Multer erhallen, well er blssher in die

Schul gegangen, vnd fast Grammatice schreiben kÃ¶nnen, dass

sie jbn ferner bey der Schul lassen wolle.Â« â��

Selb. Calvisius kam 1669 nach Frankenhausen, wo er drei

Jahre Â»als ein armer Knabo sich aufgehalten. 1571 ging er

nach Magdeburg, wo er sieben Jahre verblieb und als ein Cur-

renl SchÃ¼ler vnd Musicanl seinen Cnlerhalt, wie er gekonnt

gesuchl. 4519 begab er sich nach HeimslÃ¤dt und zu Oslern

4580 nach Leipzig, wo ihm im folgenden Jahre der Chor

in der Pauliner Kirche Ã¼bertragen und er unter die Repe-

tenles gerechnel worden. Anno 4582 im November ist er

Â»durch commendation vnd fÃ¶rderung Herrn D. Nicolai Sel-

neckers vnd des ganlzen Collegii Tkeologiei, zu eim Cantore

in die FÃ¼rsten Schul zur Pforten erfodert worden allermeist,

weil er neben der Musica, dern er mechtig, auch einen Bt-

braeum gegeben hat, welche leetio jhm in gedachter Schul

befohlen vnnd auffgelragen wordene. Dieses Amt hat er in das
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IS. Jahr verwaltet und wÃ¤hrend dieser Zeit sich sonderlich auf

das Studium historiarum und Chronologiam gelegt. â�� Â»Er hat

auch in der Schul Pforta nit allein die Musirum zum besten an-

gerichtet, sondern auch ein BÃ¼chlin, darinnen die Kunst zu

componiren gewiesen wird, Melopoeja genant, aussgehen las-

sen, welches von vielen so zur Kunst tust gehabt, mit begierde

aufgenommen, vnd als ein gute Arbeit sehr commendirt

word nÂ«. â�� Im J. 1594 (metwe Majo) wurde er vom Rath der

Stadt Leipzig zum Schul und Cantordlenst zu St. Thomas be-

rufen Â»welchem Ampl mit was rÃ¼hm vnd fleiss er demselben

fÃ¼r gestanden, auch waser massen die Musica bey der Kirchen

allhie durch jhn angerichtet vnd verbessert worden, das ist fÃ¼r

Augen, das es hievon weiters berichls oder zeugnÃ¼sses nicht

bedÃ¼rftig. Denn er war seiner Kunst mechtig, der sich aufT

gute HÃ¼teten vnd das decorum im singen verstÃ¼nde, derwegen

auch die besten StÃ¼cke vnd Muteten zu singen beflissen war,

vnd selbst auch einen guten vnd stallichen Componisten ge-

geben halÂ°. â�� Im J. (595 (die X. Februarii) begab er sich in

den Ehestand mit Magdalena, des Hansen Jungen, BÃ¼rgers und

BÃ¤ckers (zu Leipzig) Tochter, mit der er 21 Jahre in friedlicher

Ehe lebte und drei SÃ¶hne und eine Tochter Â»gezeugetÂ«. Ein

Sohn starb schon vor dem Tode des Calvisius. Anno 1608

halle er ein UnglÃ¼ck und musste durch Verwundung des einen

Kniees fast ein Jahr zu Bette liegen und wurde iClaudicani*.

WÃ¤hrend dieser Zeit arbeitete er seine Chronologia aus, welche

ihm mehrere Berufungen gebracht, die er alle ausschlug, Â»itÃ¼ifi

hat er auch das Gesangbuch Lulhrri vierstimmig ausgehen las-

sen , dessgleichen Bicinia vnd Tricinia sacra componirt vnd

lelzlicb der Jugend zu gut einen Tlu'\auruni latinae lingvae vii

Enehiridion verfertiget vnd in Druck kommen lassenÂ«, ebenso

eine neue Bearbeitung der Chronologia vorgenommen und den

Theil dieses Werkes, welcher sich auf die Chronica selbst be-

zieht, zu Ende gebracht und gedachte dieses Werk mit der

Isagoge Chronologien, (fundamenta der Jahrrechnung) kÃ¼nftigen

Sommer zu publiciren, als ein Quarlan Fieber ihn befiel, wel-

ches durch anhallende Hitze in den Paroxismis ihn allmÃ¤hlich

ausszehrte. â�� Â»Sonst war sein vorhaben, wenn gedachtes

Werck verfertiget, so wolle er auch in HusicÃ¼ noch etwas

schreiben, dergleichen bissher nie were erfÃ¼r kommen, damit

wolle er beschliessen.Â»

Â»Seines Lebens vnd Wandels auch Christenlhumbs halben,

ist er ein ehrlicher auffrichtiger frommer GollfÃ¼rchtiger Mann

gewesen, ohne falsch vnd Gleissnerey, nÃ¼chtern, vnnd gar

kein amans humorvm, wie man in gemein von den Cantoribus

zu halten pfleget; auch ein guter Haussvater vnnd verstendig

zu allen Sachen. â�� In seiner Kranckheit hat er sich wissen

der gedull zu halten, bevorauss nach dem er letzlich vermerckt,

dass es gegen seinem Ende gehen wolle. Hat sich seinem Golt

vnd ErlÃ¶ser befohlen. â�� Das letzte Worl war : Â»Ã�omino mortarÂ«

Ich wil dem HErrn slerben , Vnd das ist also geschehen am

vergangenen Freylag frÃ¼e vmb 7 Vhr, â�� nachdem er gelebel

gehabt 59. Jahr 9 Monat vnd 2 Tage. Sein letzte Arbeit in Mu-

ricis ist gewesen, dass er newlicher zeit einem ehrlichen Mann,

ausser Leipzig, vnd der noch am Leben, auff sein begehren

zu eim BegrÃ¼bnuss Lied die Worte des 90. Psalms : Vnser Le-

ben wehret siebenzig Jahr etc. componiret hat, vnd dieselbe

composition ist jhme selbst zum Erstenmal jelzo vor der Pre-

digt zum Begra'bnuss abgesungen worden.*

Es folgt nun auf Fol. C 4 verso: Recloris academiae Lip-

siensis (Joh. Friedrich) Oralio, welche die vorhergehenden Le-

bensnachrichien im Lateinischen wiedergiebt, hier und da mit

HiozufÃ¼gung einiger genaueren Daten.

(Diese Â»Leichpredigtt wurde auf der Auktion der Jahn'schen

Musikbibliothek in Bonn [Im April d. J.] mit drei Tbaler bezahlt.)

Bonn. MÃ¼ller.

Zur ftuintenfrage.

Von H. Sattler.

(Schluss.)

Versuchen wir mit BerÃ¼cksichtigung der melodischen Bedeu-

tung nach oben aufgestellten Naturgesetzen einige scheinbar fehler-

hafte Quintenparallelen als fehlerfreie aufzustellen und zu erklaren:

4/-P*

m

tp=

p-fe*-g
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Julius Becker. Op. 32.
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Wiegt dal Herz in Schlum-mcr ein.

Wiegt

Meinekes Choralbuch.

18.
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In Nr. 4 liegt das StÃ¤rkere (stÃ¤rker auta GehÃ¶r Wirkende) in den

in Gegenbewegung auftretenden Ã¤usseren Stimmen, die Basse aâ��j/

sind GrundbÃ¤sse, ziehen daher die als Miltelstimme auftretenden

Quinten e- ii an, wodurch dal natÃ¼rliche VerhÃ¤ltnis! zwischen Kraft

und Anziehung gewahrt ist. In Nr. l findet dasselbe VerhÃ¤ltnis!

Itatt, ausserdem nehmen Leitton gis und Septime d das GehÃ¶r be-

sonders in Anspruch (absorbiren das SchwÃ¤chere). In beiden Bei-

spielen mag auch die Verdoppelung der Quinte durch die in Gegen-

bewegung auftretende melodiefUhrende Oberstimme zur Verdeckung

der Quinte beitragen. In Nr. 8 wirkt ebenfalls die Gegenbewegung

der stÃ¤rkeren Ã¤usseren Summen, uusserdem die hervortretende Sep-

time ex auf die Beseitigung der Quintenwirkung ' . wÃ¤hrend die

Quinten in der Oberstimme durch die dissonirende Wirkung

derselben gerechtfertigt werden. In Nr. 4 tritt die Unterquinte c als

Dissonanz auf, giebl also dem GehÃ¶re schon die Vorempfindung von

der angenehmen AuflÃ¶sung. In Nr. 5 wird das GehÃ¶r von den Disso-

nanzen /'und 6 (stÃ¤rkere TÃ¶ne) In Anspruch genommen, ausserdem

ist die erste Quinte keine reine. In Nr. 6 wird die Quinte â�¢'' dadurch

geschwÃ¤cht, dass der mit dem Tenore in der Gegcnbewegung auf-

tretende Bass den Ton c zugleich aufnimmt und dadurch die Wir-

kung de.Â« Tenors absorbirt, Ã¤hnlich ist es in Nr. 7 , wo der Sopran

den Alt in 'â�¢ absorbirt. In Nr. 8, 9 und 40 wird das GehÃ¶r von den

in Gegenbewegung auftretenden Ã¤usseren Stimmen in Anspruch ge-

nommen; In Nr. 44 nehmen die scharfen Dissonanzen des Soprans

das GehÃ¶r in Anspruch, ausserdem wirkt mildernd die Gegenbewe-

gung. In Nr. 41 und 4Â» treten die Quinten als durchgehende Disso-

nanzen auf, wÃ¤hrend in Nr. 44 der Bassion d als Dissonanz auftritt.

In Nr. 48 tritt die erite Quinte als Dissonanz auf, die zweite Quinte

wird gemildert durch den Vorhalt a im Alte und die Septime d im

Busse. In Nr. 48 ist der Ton g im Sopran durchgehende Dissonanz,

nusser,],â��-.] ist die Quintenfolge durch die Septime M im Basse un-

wirksam gemacht.

So wie man einerseits bisher zu Ã¤ngstlich in der Beurtheilung

der Quinlenfolgen gewesen ist, so bat man andererseits das Unange-

nehme mancher Quintenfolgen ertragen, weil die Theorie sie nicht

verbannt hat. Zu letzteren gehÃ¶ren manche sogenannte Ohren-

quinlen, Quinten Vermeidungen und Quinten in ver-

schiede n enOctave n. Oft sind solche unangenehme Folgen irr-

thÃ¼mlicber Weile als verdeckte Quinten erklÃ¤rt, oder man hat

sie sich gar nicht erklÃ¤ren kÃ¶nnen und sie passiren lassen. So giebt

Mari (Compositionslehre Bd. I, S. 98) Ã�ber folgendes Beispiel

,f â��^ZM jZI die ErklÃ¤rung: Â«Dergleichen Fortscbrei-

feâ��\-.~'.\ â��Iâ�� tungen nennt man im Gegensatze zu den

Â»TM. <"Â» _ ' ~ wirklichen oder offenbaren Quinten ver-

f .Â» deckte Quinten, weil man sie nicht

buchstÃ¤blich vor sich hat, sondern erst hervorsuchen muss; man

wird nÃ¤mlich durch das Ohr aufmerksam, sieht dann nur eine wirk-

liche Mumie vor sich und findet, dass die in eine Quinte zusammen-

tretenden Stimmen, wenn man jede diatonisch fort-

gehen liesse

im Fortgange wirkliche Quinten gemacht haben wÃ¼rdenÂ«.

â�¢$--

erklÃ¤rt er einfach folgende Fortschreitung ffm

Eben so

â�¢l*

Ohrenquinte. Er sagt: Â»Hier kann nicht einmal von eingebilde-

ten dazwischenliegenden Quinten die Rede sein , man hat also der-

gleichen Quinten Ohrenquinlen genanntÂ«. Der Irrthum besteht darin :

Man hui bisher die Quintenwirkung lediglich der melodischen

Sllmmenbewegung zugeschrieben , wahrend man anderseits die all-

gemeine Wirkung der Intervalle und Accorde nicht von der Octa-

venlage abhÃ¤ngig gemacht-hat. So benennt man ja jedes einzelne

Intervall, jeden Accord mit gleichem Namen ohne RÃ¼cksicht dar-

auf, ob der oberste Ton eines Intervalls oder die oberen TÃ¶ne eines

Accordes eine oder zwei Oclaven hÃ¶her liegen als der Grundton. Es

tritt hier eine von der Octavenlage der Oberstimmen unabhÃ¤ngige

rc.in harmonische Wirkung hervor,woran natÃ¼rlich die Quinten

Tliell nehmen; liegt daher im ersten Accorde eine Quinte Ã�ber dem

Basse (Grundtone), oder empfindet das Ohr sie, auch wenn sie nicht

niedergeschrieben und angeschlagen ist (was ja, da die Quinte all

aliquotes Intervall des Grundions immer empfunden wird, immer

der Fall iil), 10 tritt die Wirkung von einer Quintenparallele her-

aus, sobald der zweite Accord die Quinte (in der Ober- oder einer

anderen hervortretenden Stimme) stark hervorhebt, dabei kommt

die Octavenlage des zweiten Accordes gar nicht in Frage. Es beruht

das Unangenehme solcher harmonischen Folge in der unnatÃ¼rlichen

Anziehung, welche die Quinte (dai schwÃ¤chere Intervall; auf den

Grundton ausÃ¼bt. Hiernach erklÃ¤ren sich die Mari'schen Beispiele

von selbst. Man konnte solche unangenehmen Quintenfolgen har-

monische Quintenparallelen im Gegensatze zu den melodi-

schen nennen. Zu diesen harmonischen Quintenparallclen gehÃ¶ren

Nr. 47, 48, 49 obiger Beispiele. In Nr. 48 wirken auch die Terzen

schlecht aus oben angefÃ¼hrten GrÃ¼nden. Von sehr Ã¼bler Wirkung

sind auch die vermiedenen Quinten , wie im Beispiele Â»0 und 24.

Verlangt nÃ¤mlich das Gebor durch die eigentÃ¼mliche harmonische

Wirkung einer auftretenden Quinte eine Quinlenfol ge, sie wird aber

wegen des theoretischen Verbots durch eine andere Slimmenforl-

schreitung vermieden, so wirkt solche Vermeidung sogar unange-

nehmer auf das Ohr, als eine offenbare Quinlenparallele, weil dem

Verlangen des Gebfirs nicht entsprochen ist. In der Regel werden

letztere Quintenparallelen ertraglich gemacht durch die wichtigeren,

hervortretenden Intervalle der anderen Stimmen. (Das Schwerere

ohsorbirl das Leichtere.) Im obigen Beispiele ist es die Terz eis,

ausserdem die Gegenhewegung der Oberstimmen. Frage â�¢ Sind die

Quintenfolgen in Nr. 47 der obigen Beispiele tu lechtferligen, und

warum nicht? (Eine andere Frage ist freilich, ob eine solche Com-

position, eine solche StimmfÃ¼hrung, ein solches Accordgeitolper

Ã�berhaupt zu rechtfertigen sei. D. Red.}

Berichte. Nachrichten und Bemerkungen.

* Basel. (Allgemeine Musikschule.) Anfang Juli fanden die

Ã¶ffentlichen PrÃ¼fungen der hiesigen, von S. Bagge trefflich

geleiteten Allgemeinen Musikschule statt. Die Â»Basler Nach-

richtenÂ« schreiben darÃ¼ber: Der zahlreiche und theilnehmende Be-

such nicht minder als der gute Erfolg berechtigen zu einer Bespre-

chung der vorgefÃ¼hrten Leistungen. Das mÃ¶chte freilich unter

anderen UmstÃ¤nden etwas gefÃ¤hrlich sein . Ist doch die Schule noch

ausserordentlich jung, noch so manches im Werden begriffen, und

sind die einzelnen FÃ¤cher noch lange nicht gleichmassig genug be-

setzt. Um so anerkennenswerter ist es, wenn die Schule schon jetzt

mit wirklichen Resultaten hervortreten kann, wenn die Zielpunkte

sich klar und deutlich zeichnen. Die Musikschule ist berufen, ein-

stens unter den bestehenden musikalischen Anstalten eine hervor-

ragende Stellung einzunehmen, indem sie zum Ceutrum der musi-

kalischen Erziehung werden und somit auf die Richtung des

Geschmacks einen wesentlichen Emfluss gewinnen kann; ihre Ent-

wicklung ist daher von hoher Bedeutung. Wohl das wesentlichste

Mittel, dessen sich die Musikschule bedient, ist der Unterricht in

Klassen, eine Erleichterung, die in ihrer Neuheit viele Gegner und

noch mehr UnglÃ¤ubige sich gegenÃ¼ber fand. Die PrÃ¼fungen werden

nun, fÃ¼r den unparteiischen ZuhÃ¶rer wesentlich den Erfolg gehabt

haben, dass sie die Bedenken vermindert, oder gar ganz beseitigt

haben ; bei uns ist das wenigstens der Fall gewesen. Es wÃ¤re Ã¼bri-

gens nicht so schwer gewesen, darÃ¼ber ins Klare zu kommen. Man

halte nur daran festhalten sollen, dass das Musikspiel vorzugsweise
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gesellscbaflliehe MomentÂ« enthalt, dass es, seiner inneren Natur

nach Reproduction, nicht Produclion, einÂ« gleichartige Darstellung

durch mehrere sehr wohl ertragt und von jeher ertragen hat.

Warum soll, was bei der AusfÃ¼hrung Ã¼blich und gut ist, bei dem

Unterricht nicht zulÃ¤ssig sein? Diese allgemeinen Gesichtspunkte

kÃ¶nnen aber fÃ¼r sieb allein nicht entscheiden, Â«s muss vielmehr

dessen Anwendung auf den Unterricht selbst verfolgt werden. So-

weit uns nun die PrÃ¼fungen darÃ¼ber aufgeklart haben, so besteht

ein wesentlicher Vorzug des Klassenunlerrichts darin, dass das

rhythmische GefÃ¼hl erheblich gefÃ¶rdert wird. Gewisse Taktarten

sind nichts weniger als in die Obren fallend; ja es wird sehr oft der

neuern Musik der Vorwurf gemacht, dass sie dem naturlichen Takt-

gefÃ¼hl nicht genug Rechnung trage; Thalsache ist, dass das Anlernen

des T.iktes eine der hauptsachlichsten Aufgaben des Lehrers ist, da

man fast durchgingig grÃ¶sste UnempBndlichkeilen fÃ¼r eine conse-

quente Feulhaltuug des einmal angenommenen Taktes findet, selbst

fÃ¼r die Verschiedenheit der Taktarten unter einander. Durch das

gemeinschaftliche Spiel werden die aus jener Unempfindlichkeit her-

vorgehenden Unarten rasch und mit Erfolg beseitigt. Es ist das um

so wichtiger, als der beim Einzelunterricht so oft verwendete Metro-

nom sich nicht als praktisch bewahrt hat; derselbe wird vielmehr

meistens ignorirt. Wie wichtig das richtige Takthalten ist, weiss

Jeder, der sich nur einigermaaisen im Ensemblespiel versucht hat.

Eine Musik, die unrhythmisch ist, ist keine Musik mehr; der Rhyth-

mus bilJet vielmehr jetzt wie vor lausend Jahren ihre erste, die vor-

wiegende physiologische Grundlage des Gefalleng. Damit aber, dass

der Klassenunterricht dus taktgemasse Spielen fÃ¶rdert, wird das

Spiel ein regulmassigeres, abgerundete*. Nichts ist Ã�blicher, als

Taktscbwankungen bei schweren und leichten Stellen, dort plÃ¶tz-

liches Anhalten und Langsamwerden, hier Treiben. Beim Zusam-

menspiel sind solche UnregelmÃ¤Ã�igkeiten nicht ganz ausgeschlossen,

aber doch leichter zu beseitigen, denn die verschiedene Disposition

der Schuler bringt es mit sich, dass das Stuck nicht allen dieselbe

Schwierigkeit bietet; darum merkt auch jeder Spieler seinen Fehler

sofort selbst, wahrend er sonst die UnregelmÃ¤Ã�igkeit gar nicht em-

pfindet, und er wird dadurch veranlagst, dieselbe womÃ¶glich zu be-

seitigen. Das Spiel controltiri sich also selbst und wird somit dem

Unterricht ein ganz neueÂ», selbstÃ¤ndiges Element zugefÃ¼hrt. Dieses

Moment aber ist sehr wichtig, denn bei der Musik kommt doch

Ã�berhaupt alles darauf an, dass sauber und sicher gespielt werde,

und nichts ist gefÃ¤hrlicher, als das halbwegs ein Stuck spielen kÃ¶n-

nen. So etwas lassl der Klassenunterricht gar nicht zu, es muss

vielmehr sorgfÃ¤ltig darauf ausgegangen werden, dass das vorgelegte

Stuck von allen SchÃ¼lern gespielt werden kÃ¶nne. Die Schule bringt

noch weitere Vortheile hinsichtlich der Disciplin mit sich ; sie ist na-

tUrllch strammer, wo der ScbÃ¼ler von anderen umgeben ist, wie

hinsichtlich der Fortschritte. Denn neben dem Vortheile, etwas

wirklich ganz gelernt zu haben, hangt mit der Beweglichkeit in der

Besetzung der Klassen die MÃ¶glichkeit zusammen, nachlÃ¤ssige oder

unfÃ¤higÂ« SchÃ¼ler in untere Klassen oder ganz zur Schule hinauszu-

weisen, was bekanntlich jederzeit stattfinden kann. Min bat auch,

wie es scheint, die Erfahrung gemacht, dau Vorstellungen und Er-

mahnungen an einen Schuler im Beisein anderer gerichtet, weit bes-

ser anschlagen, als dies beim Privatunterricht der Fall ist. Das be-

stÃ¤ndige Spielen vor dritten Personen ist ebenfalls sehr bildend.

Dagegen ist der Klassenunlemcht zwei grossen Gefahren ausgesetzt,

einer VernachlÃ¤ssigung des Vortrags und der guten, zu richtigem

Spiel noihigen KÃ¶rper-, speciell Handhaltung. In beiden Dingen

muss stete Aufmerksamkeit beobachtet werden, und wir kÃ¶nnen

nicht umhin, unsere grosse Befriedigung Ã¼ber diesen Punkt der PrÃ¼-

fungsergebnisse ausznsprecheo. Von den Klassen der jÃ¼ngsten SchÃ¼-

ler und SchÃ¼lerinnen an bis weiter hinauf machte sich ein sorgfÃ¤l-

tiges Einhalten der dynamischen Momente, wie eine gewisse Beweg-

lichkeit im Tempo auf wohlthuende Weise bemerkbar. Wir kÃ¶nnen

und wollen nicht auf das Detail der PrÃ¼fungen eintreten, aber wir

dÃ¼rfen sehr wohl sagen, dass die Wahl der Stucke und die Leistun-

gen gelungen, zum Theil sehr gut waren. Wenn besonders bei Cia-

vier and Violine, wo sehr viele SchÃ¼ler sind, eine grosse Gleich-

massigkeit der Spielweise, trotz des Unterrichts durch verschiedene

Lehrer, hervortrat, so beweist das gerade fÃ¼r die Geschlossenheit

der ganzen Organisation, wie fÃ¼r die Wachaanikeit der Direction, die

Ã¼berhaupt sich besonderer Verdiengte um die ganze Entwicklung der

Anstalt rÃ¼hmen dÃ¼rfte. Beim Ciavier ei* fester, angenehmer An-

schlag, bei der Violine ein frischer, voller Strich, in beiden Instra-

menten im Ganzen grosse Reinheil; daneben hatte man Gelegenheit,

die verschiedenen Stufen der technischen Entwicklung, das Maass

der jeweilig zugefÃ¼gten Schwierigkeiten zu beobachten. Sehr ange-

messen und dem Charakter einer PrÃ¼fung entsprechend war die

Voranslellung von Tonleitern und FingerÃ¼bungen. Wahrend in die-

sen Instrumenten die Zweigle'scbe und die Violinschule der Anstalt

selbst sehr in den Vordergrund traten â�� wir erwÃ¤hnen hier auch

mehrerer sehr ansprechender Nummern von der Hand des Direc-

lors â�� so waren die Gesangs- und EnsemblespielprÃ¼fungen durch

ein sehr reichhaltiges Programm ausgezeichnet. Die beiden Oaroen-

cborschulen sangen die Solfeggien sehr brav, ebenso den Chor aus

â�¢MessiasÂ», wobei wir nur wÃ¼nschen, dau die Musikachule bald mit

einer Mannerklasse hervortreten kÃ¶nne Auch unter den Solonum-

merii sind sehr gute Leistungen zu notiren, was um so anerkennens-

werlher ist, als der Gesangunlerricht erst seit kurzer Zeit wieder in

den Hlnden eineÂ« Fachlehrers liegt und das richtige Singen vorzugs-

weise einer langsam fortschreitenden und sachverstÃ¤ndigen Leitung

bedarf. Sehr ansprechend waren auch die Productionen auf dem

Violoncell. Den Schluss und zugleich die Krone des Ganzen bildete

der erste Satz einer kleinen Mozarl'schen Symphonie, wobei die bei-

den ersten Geigen durch eine Anzahl von Schulern gespielt wurden.

Unter der krÃ¤ftigen Leitung des Directors wurde die kleine AuffÃ¼h-

rung â�� die Blasinstrumente waren durch das Ciavier vertreten â��

bei sehr bemerkenswerther Feinheit und Pracision der Darstellung

wie auch der FÃ¼lle des Tones zu einem allerliebsten Ganzen erho-

ben, dem alle ZuhÃ¶rer mit VergnÃ¼gen folgten. Und so darf die Mu-

sikschule getrost der Zukunft entgegengehen. Es bleibt ihr nament-

lich noch vorbehalten, das Ensemblespiel mit eigenen KrÃ¤ften weiter

auszubilden. Erst damit tritt auch der SchÃ¼ler aus dem engern

Kreise des Unterrichts heraus, und erhÃ¤lt damit die Anregung, sich

weiter auszubilden, seine musikalischen Kenntnisse zu erweitern.â��

Zum Schluss giebt der Referent der Â»Basler NachrichtenÂ« noch einen

Rath und Herzenswunsch zum Besten, indem er schreibt: Â»Ueber-

haupt hat ja die Musikschule sicher nicht den Sinn, den individuellen

Geschmack in Fesseln zu schlagen und die Erziehung nach der

Schablone einzurichten. Sie wird und muss sich an die guten Mei-

ster halten, aber sie wird sich bitten, einseitig zu werden und Rich-

tungen ganz auszuschliessen, die nun einmal da sind und mit denen

jeder, vorab ein Lehrer, rechnen muasÂ«. Gewiss hat die Musikschule,

wie jede Kunstschule, keinen Ã¤ndern Zweck und Sinn, als den indi-

viduellen Geschmack in Fesseln zu schlagen und die Erziehung nach

allgemeinen festen Normen einzurichten. Wenn Matter Natur es so

eingerichtet hatte, daas Jedermann mit einem reinen individuellen

Geschmacke zur Well kÃ¤me, so wÃ¤re die pÃ¤dagogische BemÃ¼hung

der Menschen allerdings Ã¼berflÃ¼ssig. Aber bekanntlich ist dieses

nicht der Fall und ein wirklich stichhaltiger Geschmack des Indivi-

duums (da* ist doch wobl der Â»individuelle. Geschmack ?) nicht an-

ders zu erlangen, als durch eine wahre, fest fundirte Kunsterziehung.

Sodann bat der Lehrer, die Schule es nie mit Â»RichtungenÂ« zu thun,

â�¢die nun einmal da sindÂ«, sondern lediglich mit dem, was sich an

GrundsÃ¤tzen und Kunstwerken als das Bleibende bewÃ¤hrt hat, also

mit dem sogenannten CUssischen. Auf â�¢RichtungenÂ« einzuÃ¼ben, wÃ¤re

fÃ¼r die Musik, namentlich in unserer Zeit, eine unwÃ¼rdige Aufgabe.

MÃ¶gen jene Richtungen, deren Hauptanspruch eben der ist, dass sie

da sind, selber sehen, wie sie sich xu dem bleibend Wabren der

Kunst verhalten. Untersucht man diesen Punkt einmal genauer, so

sind sie vielleicht nicht lange mehr da.

â�¢K Die Ober-Ammergauer PassionsauffUhrungen

werden nun auch nicht vor sieb gehen kÃ¶nnen, denn drei Hauptper-

sonen des Spiels, Christus, Petrus und einer der Schacher (der buss-

fertige, wie wir vermuthen) mÃ¼ssen in den Krieg ziehen, um gegen

den bekannten Judas zu kÃ¤mpfen. â�� In England ist das Interesse fÃ¼r

dieses Bauernspiel ein sehr lebhaftes und wurde unlÃ¤ngst noch be-

sonders erweckt durch eine eingehende Beschreibung, welche die

â�¢TimesÂ« brachte und die bald darauf auch in einer besonderen Bro-

schÃ¼re gedruckt erschien. Man laa auch schon von einem Cuncur-

renz- Unternehmen, welches eine andere baltische Ortschaft ins Werk

setzen wolle, und bei ruhigen Zeilen wurden wir bald wohl noch

mehrere derartige Experimente erlebt haben. Dass der Krieg auch

diese Dinge ins Stocken bringt, ist allerdings ein grÃ¶sserer Verlust

fÃ¼r harmlose Touristen, als fÃ¼r die Kunst. Es Ist Ã¼brigenÂ« nicht un-

mÃ¶glich, dau die EnglÃ¤nder sich demnÃ¤chst Im Krystallpalast ein

Oberammergauer Surrogat zurecht machen. Wir haben schon davon

munkeln hÃ¶ren.

#â�¢ (PÃ¤dagogische Preisaufgabe.) Die Redaetion des

â�¢Scbulblattes fÃ¼r die Provinz BrandenburgÂ« -teilt alljÃ¤hrlich eine pÃ¤-

dagogische Preisaufgabe zur Beantwortung nnd zahlt fÃ¼r die beste

der eingegangenen Arbeiten 10 'l haier Gold. FÃ¼r das laufende Jahr

4870 ist folgende Preisfrage ausgeschrieben: Â»Was kann die Schule

Ihun, um die Gesangslust im Volke zu wecken und zu fÃ¶rdern?Â« Die

Â»leserlich, weder zu klein noch zu eng geschriebenenÂ« Arbeiten sol-

len, mit einem Motto versehen, unter BeifÃ¼gung einer versiegelten

Adresse, welche aussen dasselbe Motto trÃ¤gt, bis xum 4. November

an den bekannten PÃ¤dagogen Provinzial-Schulrath Bormann in Ber-

lin, Aleiandrinenstrasse Nr. 89, eingeschickt werden. Die Frage wÃ¤re

wohl am richtigsten so gestellt: Â»Was kann die Schule thun, um die

aller Orten vorhandene Sangeslust zu einer edlen musikalischen Bil-

dung zu verwerthenÂ«. Denn darauf kommt es doch eigentlich an.
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[415] im Verlage des Unterzeichnelen sind erschienen:

Klassische

Claviercomposltlonen

aus Ã¤lterer Zeit

H. H. SG1&BTTEKE9L

Deutsche Schule. Heft 1.

Gottlieb Mufl'at, Zwei Suiten und Ciaconna. 4 Tlilr. 3 Ngr.

Einzeln: Nr. 4. Suite in D. 4Â« Ngr. Nr. i. Suite in B. 1 a! Ngr. Nr. 3. Ciaconna. 9 Ngr.

Deutsche Schule. Heft 9.

C. Ph. E. Bach, Vier Sonaten, Arioso con Variazioni und Fuge. < Tlilr.

Einzeln: Nr. 4. Sonate in Cdur. 7} Ngr. Nr. S. Sonate in Bdur. 9 Ngr. Nr. l. Sonate in Fmoll. 7i Ngr. Nr. 4. Sonate

in Edur. 7i Ngr. Nr. 5. Arioso con Variazioni. 4J Ngr. Nr. 6. Fuge. *{ Ngr.

Deutache Schule. Heft 3.

J. Fr. Reiehardt, Drei Sonaten, Rondo, Naiver Scherz und Andantino. 21 Ngr.

Einzeln: Nr. 4. Sonate in Fdur. 6 Ngr. Nr. Â». Sonate in Esdur. 6 Ngr. Nr. 3. Sonate in Gdur. 6 Ngr. Nr. 4. Rondo,

Naiver Scherz und Andantino. 6 Ngr.

Italienische Schule. Heft 1.

Francesco Durante, Studien und Divertissements. 18 Ngr.

Italienische Schule. Heft 2.

Domenico Scarlatti, Achtzehn StÃ¼cke. 1 Thlr. 9 Ngr.

Einzeln: Nr. 4. Presto in Cdur. ij Ngr. Nr. t. Presto in Amoll. 3 Ngr. Nr. 3. Allegro in Fdur. 3 Ngr. Nr. 4. Pasto-

rale in Fdur. 8 Ngr. Nr. 5. Prestissimo in Drooll. S Ngr. Nr. 6. Allegro in Bdur. Â«i Ngr. Nr. 7. Allegro in

G muH. t Ngr. Nr. 8. Allegrissimo in Esdur. 3 Ngr. Nr. 9. Allegro vivace in Cmoll. 3 Ngr. Nr. 40. Allegro

molto in Asdur. 4 J Ngr. Nr. 44. Allegro in Llmoll. 3 Ngr. Nr. 49. Allegro con spir. in Hdur. 4} Ngr.

Nr. 41. Allegro in Edur. 8 Ngr. Nr. 44. Allegro molto in Ddur. 4Ã¤ Ngr. Nr. 45. Allegro in Dnioll. 3 Ngr.

Nr. 4Â«. Prestissimo In Gdur. 3 Ngr. Nr. 47. Andante in Gdur. 3 Ngr. Nr. 48. Presto in Gmoll. 3 Ngr.

FranzÃ¶sische Schule. Heft 1.

Frantois Couperin, dil: Le Grand. ZwÃ¶lf Stucke. 18 Ngr.

Inhalt: Nr. 4. Prelude in II muH. Nr. 2. Prelude in Bmoll. Nr. Â». Prelude in Bdur. Nr. 4. Larghetto in Dmoll.

Nr. 5. Allegretto in Fmoll. Nr. 6. Allemande in Dmoll. Nr. 7. Marche in Asdur. Nr. 8. Los Sentiments. Sara-

bande in Gdur. Nr. 9. La Villers in Amoll. Nr. 40. Fleurie ou la tendre Nanette in Gdur. Nr. 44. La Vo-

luptueuse in [iim.ll Nr. t i. Le Reveil-Matin in Fdur.

FranzÃ¶sische Schule. Heft 2.

Jean-Philippe Raraeau. ZwÃ¶lf Stucke. <8Ngr.

Inhalt: Nr. 4. Allemande in Emoll. Nr. t. Gigue l in E moll. Nr. :< Gigue II in Edur. Nr. 4. Tambourin in Emoll.

Nr. 5. Rigaudon l in Emoll. Nr. 6. Rigaudon U in Edur. Nr. 7. Sarabande in Adur. Nr. 8. Fanfarinette in

Adur. Nr. 9. Le Rappel des Oiseani in Emoll. Nr. 40. Menuett I in Gdur. Nr. 44. Menuett U In G moll.

Nr. 4t. U Poule in G moll.

Der Herausgeber sagt in der Vorrede dieses Werkes u. A.:

Â»Eine eingehendere Kenntniss der alteren ClaYierliteratnr beabsichtigt man weiteren Kreisen durch vorliegende Sammlung zu

vermitteln. In einer Reihe von fÃ¼r sich selbstÃ¤ndigen Heften, die nach und nach erscheinen werden und deren Anzahl sich im Voraus nicht

bestimmen lasst, soll eine Geschichte des Clavierspiels in praktischen Beispielen gegeben werden. Die Absicht des Her-

ausgebers geht dahin, die Werke der frÃ¼heslen Meister bis zu C. P h. E m. Bach und seinen SchÃ¼lern in geeigneter Auswahl zu bringen, die

mit J. Haydn beginnende moderne Zeit, die ohnehin Jedermann zugÃ¤nglich ist, jedoch vollstÃ¤ndig auszuschliessen. Man wird zunÃ¤chst nur

dasjenige berÃ¼cksichtigen, was in Form und Inhalt einem grÃ¶ssern Publikum fasslich und zuganglich erscheint und zudem in anderen

neueren Ausgaben noch nicht gegeben ist.Â«

â�¢Die Sammlung klassischer Claviercompositionen wird Ã¼brigens eine retrograde Bewegung einschlagen , d. h. man wird mit der

Herausgabe der Werke spaterer Componisten beginnen, von da aus zu denen der alteren Zeilen zurÃ¼ckgehen und so durch das Naherliegende

die Bekanntschaft mit dem Entfernteren zu vermitteln suchen. Die alten Lesarten und namentlich die Vortragsbezeichnungen, Verzierungen,

ja selbst die Fingersetzung sollen, so weil es irgend thunlicb erscheinl, beibehalten werden. In wie ferne fÃ¼r den modernen Vortrag die

originalen Melismen BerÃ¼cksichtigung finden kÃ¶nnen, bleibe dem Spieler Ã¼berlassen, fUr den selbstverstÃ¤ndlich auch die Fingersalze nur

antiquarische Bedeutung haben, nicht aber zur Darnacbrichtung dienen sollen.*

Â»Die Geschichte des Clavierspiels hat drei Schulen zu unterscheiden : die italienische, franzÃ¶sische und deutsche. Die erstere cul-

minirt in Domenico Scarlatti, die zweite in Francois Couperin und die dritte in Carl Philipp Emanuel Bach. Nicht nur

Werke dieser Meister, sondern die aller ihrer bedeutenden VorgÃ¤nger, Schuler und Zeitgenossen, wird die vorliegende Sammlung umfassen.Â«

Â»Es ist wohl zu behaupten, dass ein ahnliches Unternehmen solchen Umfongs in Deutschland bisher nicht einmal versucbl wurde

und man glaubt desshalb auf eine allgemeine Theilnanme rechnen zu dÃ¼rfen, die den Verleger in den Stand selzl, demselben die mÃ¶glichst

erschÃ¶pfendste und umfassendste Ausdehnung zu geben.Â«

Indem ich obiges Werk allen Clavierapielern und Lehr-lnslituteÂ» angelegentlichst empfehle, bemerke ich noch, dass der billige

Preis (pro Bogen 3 Ngr. netto) die Anschaffung des Ganzen, wie der einzelnen Nummern, gewiss sehr erleichtern wird.

1. Rirler-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Verantwortlicher Redakteur: Wilhelm Werner in Leipzig.

Verleger: J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur. â�� Druck von Breitkopf und Hartel in Leipzig.
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HÃ¤ndel's Passion.

D WÃ¤hrend man unermÃ¼dlich S. Bacb's Passionen

zur Auffuhrung bringt, ruhen fortwÃ¤hrend die von Handel

in so tiefem Schlummer, als waren sie gar nicht vorhan-

den. Mag man nun seine erste, als jugendliches Product,

immerbin bei Seite lassen, so verdiente doch die 4746

componirte, und bereits 4863 in der Sammlung der Werke

G. F. HÃ¤ndel's erschienene (XV) durchaus keine solche Zu-

rÃ¼cksetzung. Es tnUssle ja fÃ¼r alle Freunde classiscber

Kunst von eigentÃ¼mlichem Interesse sein, beide Kory-

phÃ¤en der geistlichen Musik in den SchÃ¶pfungen mit ein-

ander zu vergleichen, welche denselben Gegenstand, zum

Theil auch denselben Text haben, und gewiis wird bei

einer solchen Betrachtung die EigentÃ¼mlichkeit beider

am meisten hervortreten. Leider hat schon an vielen Orten

unseres deutschen Vaterlandes, welche fÃ¼r Mittelpunkte

edlerer Kunstpflege gelten, die Vorliebe fÃ¼r den einen

Meister die schlimme Folge gehabt, dass man sich von dem

Ã¤ndern ganz oder fast ganz abwendet, und kaum die be-

kanntesten Oratorien zur Kennlniss des Publikums ge-

langen, die meisten Ã�brigen unbekannt bleiben. Die ein-

seitige Richtung auf technische Mannigfaltigkeit, welche

bei Bach mehr Nahrung findet als hei HÃ¤ndel, scheint fÃ¼r

viele Leiter von Singvereinen maassgebend geworden zu

sein, weniger leuchtet ihnen die Grossarligkeil der Anlage

der Werke HÃ¼ndel's im Ganzen ein, und sie zeigen sich

selten darum besorgt, den Eindruck der enge unter ein-

ander verknÃ¼pften Glieder durch hingebendes und liebe-

volles Versenken in ihren eigentÃ¼mlichen Geist zu er-

mÃ¶glichen. Oft wird so durch verkehrte Betonung, falsches

Tempo, uniformen Vortrag, wo es feiner NUancirung be-

durfte, das Herrlichste in jenen Meislerwerken bis zur Un-

kenntlichkeit entstellt. HÃ¤ndel, der scheinbar Leichte, er-

fÃ¤hrt viel mehr solche Misshandlung als Bach, bei dem die

grÃ¶ssere mechanische Schwierigkeit auch schon zu grÃ¶sserer

Achtsamkeil nOthigt; was denn weiter zu sorgfÃ¤ltiger Aus-

bildung der mit MOhe errungenen Aufgabe fuhrt; dagegen

u ahnt man nicht selten, den rechten Effecl bei HÃ¤ndel

hervorzubringen, wenn man einen Chor von Anfang bis zu

Ende mit gleichem /"orte absingt und abspielt.

Um nun zu der Passion HÃ¤ndel's Ã�berzugehen, mÃ¶ge,

ohne auf die Leichtigkeit der AusfÃ¼hrung besonderes Ge-

wicht zu legen, doch erwÃ¤hnt werden, dass sie hier in

hÃ¶herem Grade als anderswo bei Handel vorhanden ist;

die ChÃ¶re machen kaum irgend eine Schwierigkeit; die

v.

Arien verlangen weder grossen Umfang noch GelÃ¤ufigkeit

in Coloraturen, wohl aber die FÃ¤higkeit, den richligen

Ausdruck zu treffen.

Der Teil von Brockes, dessen Poesie freilich oft im

Einzelnen arg gegen die Wurde des Gegenstandes sich

versUndigl, hat doch den Vorzug vor denen Bacb's, dass

er nichl blos historisch, sondern dramalisch gebalten ist

und der Tondichter auf dieser Grundlage einen einheit-

lichen Bau aufrichten konnte, wÃ¤hrend die Passionen Bach's

mehr eine lockere VerknÃ¼pfung vieler an sich trefflichen

Details zeigen.

Von dem Eingang abgesehen, bal HÃ¤ndel's Werk mil

Bach's Johannis-Passion grÃ¶ssere Aehulicbkeil als mit der

nach MatthÃ¤us. An die Spitze jener stellt Bach einen gros-

sen Chor von gleichsam dogmalischem Inhalt: Â»Herr, un-

ser Herrscher, dessen Ruhm in allen Landen herrlich isl,

zeig' uns durch deine Passion , dass du der wahre GotleÂ»

Sohn auch in der grÃ¶ssten Niedrigkeit verherrlicht wor-

den liistÂ«. Demgemass hat der Gesang ebenfalls einen

demonstrativen Charakter erhallen ; in prÃ¤chtigen Perioden

walzt sich die Tonmasse fort, um den ErlÃ¶ser der Welt

gebÃ¼hrend zu preisen. Dann folgt die ErzÃ¤hlung von Jesu

Gefangennehmung, unierbrochen von zwei ChorÃ¤len und

den kurz und rasch herausgeslossenen Worten der HÃ¤scher,

welche auf die wiederholte Frage: Â»Wen suchet ihrÂ« eben

so erwiedern *Jesum von NazarethÂ«. Jesus wird gebunden

zu Hannas gefÃ¼hrt; daran knÃ¼pft die Altarie an Â»Von den

Stricken meiner SÃ¼nden mich zu entbinden, wird mein

Heil gebunden; mich von allen Lasterbeulen vÃ¶llig zu hei-

len lÃ¤sst er sich verwundenÂ« (S. 17 bei Ulrich). Auf eben

diesen Teil beginnt HÃ¤ndel's Werk mit einem Chor (5).

Bei aller Anerkennung des edeln und gefÃ¼hlvollen Tons in

der Bachischen Composilion wird man zugestehen mÃ¼ssen,

dass die Betonung der wichtigslen Worte Â»wird mein Heil

gebundenÂ« bei HÃ¤ndel viel mehr ins Gewicht fÃ¤llt, als in

der Arie, wo sie meist nur als Abschluss der Periode be-

handeil sind; auch muss das Ganze durch die Fuhrung

zweier charakteristischen Themen, die noch mehr durch

die rhythmische Verschiedenheit der begleitenden Instru-

mente herausgehoben werden, weil machtiger wirken.

Auf diesen Gesang kommt in Bach's Passion, nur durch

ein kleines Recitativ getrennt: Â»Simon Petrus aber folgte

Jesu nach und ein anderer Jungen eine zweite Arie fÃ¼r

Sopran Â«Ich folge dir gleichfalls, mein Heiland, mit Freu-

denÂ« u. s. w., in welcher, wenn uns unser GefÃ¼hl nichl

tauscht, das GlÃ¼ck, den ErlÃ¶ser zu begleiten, in etwas zu

34
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weltlicher Heiterkeit sich Ã¤ussert. Nach der ErzÃ¤hlung im

Evangelium Johannis Cap. 48, welche von Petrus zu

Kaiphas Vers 19 Ã�berspringt und Vers 25 zu Petrus zu-

ztlckkehrl, richtet sich auch Bach, nicht Brockes, der des

JÃ¼ngers Verleugnen ununterbrochen bis zum Hahnen-

schrei fortsetzt und dann seine Gewissensbisse schildert,

schliesslich ihn bei dem Herrn Verzeihung und Gnade fin-

den lÃ¤sst. Kein Zweifel kann darÃ¼ber entstehen, was fÃ¼r

die musikalische Bearbeitung geeigneter sei: bei Bach sind

mehr einzelne isolirte Momente auszuzeichnen, wie der in

mannigfaltiger EngfÃ¼hrung sich bewegende Chor Â»Bist du

nicht seiner JÃ¼nger einerÂ«, und die vielleicht nur zu stark

modulirte Stelle auf die Worte Â»und er weinte bitterlichÂ«.

Bei HÃ¤ndel erbebt sich die schon im Recitativ nach jeder

Frage gesteigerte Verleugnung zu einer mit vieler Zuver-

sicht vorgetragenen Arie, bis der Hahn sich vernehmen

lassl: erfolgt eine gÃ¤nzliche Umstimmung; der Junger

spricht seine Verzweiflung in TOnen aus, welche mit er-

greifender Wahrheil das durchbohrende GefÃ¼hl seiner Ver-

worfenheit darstellen. Den Jammerlaule des Gefallenen

entsprechen die eigenlhUmlich in einander greifenden Fi-

guren der begleitenden Instrumente. Mit dieser Arie

schliessl jedoch hier die Scene nicht ab, wie in der Jo-

hannis-Passion, wo nur ein Choral auf die mehr schwer-

mÃ¼lbige als reuevolle Ergiessung des Petrus folgt und sein

Seelenkampf nicht befriedigend zu Ende gefuhrt wird.

Dies ist erst in der Beruhigung und Frieden alhmenden

Arie Â»Schau, ich fall' in strenger BusseÂ« u. s. w. erreicht,

worauf dann der Cboral am besten seine Stelle findet

(63â��66).

Das Gegenstuck zum Verhalten des Petrus, der Ver-

rath und Untergang des Judas, ist in der Jobannis-Passion

nicht behandelt, Brockes aber hat es nicht Ã�bergÃ¤ngen und

an die Katastrophe des Verbrechers â�� den ruhrenden Ge-

sang der Tochter Zions Â»Die ihr Gottes Gnade versÃ¤umetÂ«

u. s. w. (79) angeschlossen, welcher dem Bussliede des

Petrus entspricht.

Die ChÃ¶re der Juden, in welchen sie ihre Mordlust

gegen den Herrn aussprecben, sind, mit Ausnahme eines,

bei Handel ganz kurz; die ewige Wahrheil und Liebe, die

von ihrer wilden Leidenschaft angefallen wird, sollte in

den dazwischen und mehr noch nachher vernommeneu

Preisgesangen auf den bingeopferlen Heiland um so tiefer

empfunden werden. Nur der Spottchor Â»Ein jeder sei ihm

unterlhanig, gegrllssel seist du JudenkÃ¶nigÂ«, und das hÃ¶h-

nische Geschrei des wilden Haufens Â»Pfui, seht mir doch

den KÃ¶nig am unterbricht die Reibe der 88â��434 den

Opfertod des ErlÃ¶sers feiernden Hymnen. Bach hat das

feindselige Element starker bedacht und den Fanatismus

der Gegner Christi in einem sehr ausgedehnten Cyklus von

leidenschaftlichen ChÃ¶ren (S. 42 â�� 48 und 63 â�� 83) aus-

loben lassen. Dieselben gewahren durch ihre kÃ¼nstliche

Behandlung ausdrucksvoller Doppelthemen dem Kenner

reichen Genuss. Nur erhebt sich die Frage, ob die sym-

metrische, Iheilweise streng canonische Verschlingung,

wie in dem Chor Â»Kreuzige, kreuzigeÂ«, und auch in ande-

ren, wo die langsamen und raschen Figuren meistens in

regelmassiger Folge abwechseln, die Leidenschaft zu ihrem

vollen Ausbrucb kommen lasse. Man kÃ¶nnte die Probe

machen, ob diese Darstellung des Pathos mehr Wahrheil

hat und gewaltiger wirkt, oder die derselben Stimmung

in dem Chor des Messias: Â»Er traute auf Gotl, dass er sei

Errettung ihmÂ« u. s. w., Ã¼ber welchen zwar Marx II, 559

das Urlheil fallt, er sei Â»in Hinsicht auf Fugenarbeil nichl

reich zu nennenÂ«. Derselbe meinl, Â»HÃ¤ndel habe sieb bis-

weilen nichl die Zeil gelassen, der Fugenform ganz, zu

hÃ¶chster Vollendung des Werkes genug zu thun; so sei zu

begreifen, warum wir in seinen Oratorien so viel Fugen-

arbeit und viThallnissmassig NO wenig voll und reich aus-

gefÃ¼hrte Fugen antreffenÂ«. DarÃ¼ber brauchte sich der

Kunsllehrer nicht *u verwundern, dass Handel Ã¼ber dem

Mittel nie den Zweck vergass, und die Fupenform nur so

weit verwandte, als sie eine drastische Wirkung haben

konnte. Darin liegt aber der von Marx anerkannte Heicb-

thum der in jenem wunderbaren Chor angewandten Fuge,

dass sie in immer neuen Wendungen und Verbindungen

das Thema vorfÃ¼hrt und in mÃ¤chtig zunehmender Steigeâ��

rutiR fortrollt, wovon der freilich wenig empfunden haben

muss, dem Â»eine gewisse NÃ¼chternheit und Trockenheit

Ã¼ber den ganzrn Satz verbreitetÂ« scheint (III. 472). Wie

jene fanatischen JudenchÃ¶re ist auch der der Kriegsknechte

hei Bach (96â��104) in seiner canonischen Gestaltung ein

sehr merkwÃ¼rdiges Werk, in welchem die verschiedenen

charakteristischen Bestandteile des Themas prachtig auf

einander slossen, und der letzte mit fast komischer Gravi-

tÃ¤t gegen die Uhrigen conlraslirt.

Mehr der eigentlichen Bestimmung der Passion ange-

messen sind die GesÃ¤nge der Glaubigen, wie die Arie

(55-62) Â»Mein Jesu, ach meinJesu, dein schmerzhaft bit-

ter Leiden dringt tausend FreudenÂ«, und (11 4â��<49) Â»Zer--

fliesse, mein Herze, in Flulhen der ZÃ¤hren, dem HÃ¶chsten

zu EhrenÂ«; beide Ã�berwuchern durch FÃ¼lle der Melismen

den Ausdruck, welchen allerdings mehr die Situation Jesu

an sich als der schwÃ¼lstige Text erzeugen kann. Den Vor-

zug edler Einfachheit und inniger WÃ¤rme muss man bei

HÃ¼ndel besonders da empfinden, wo Bach dieselben Worte

zu Grunde gelegt hat, wie in der schon von Chrysander

(I, 445) besprochenen Arie mit Chor Â»Eilt ihr angefocht-

nen SeelenÂ« (85â��91), bei Handel 415 â�� 448, und der

kÃ¼rzeren, fast recilativartigen Cantilene Â»Betrachte meine

Seel' mit Ã¤ngstlichem VergnÃ¼gen â�� dein hÃ¶chstes Gut in

Jesu SchmerzenÂ« u.s.w. (53â��55 Bach, 92 HÃ¤ndel). Die

Mannigfaltigkeit des bestÃ¤ndig mndulirenden, polyphon

begleiteten Arioso bei dem einen erreicht doch nicht den

ergreifenden Ton der nur von langgehaltenen Accorden

getragenen Elegie bei dem anderen. Dass das Solo mit

Chor (403â��443) : Â»Mein theurer Heiland lass dich fragenÂ«

u. s. w. einen auffallenden Gegensalz des wÃ¼rdevoll ein-

herschreilenden Cborals mit dem gar beweglichen fast

spielenden Einzelgesang darbiete, wird man nicht leugnen

kÃ¶nnen. Aber in erhebender Weise stimmt der Schluss-

chor zu frommer Andacht und wird wohl als das trefflichste

Glied des ganzen Werkes zu betrachten sein. In dem ent-

sprechenden Theile bei HÃ¤ndel wollen wir nur den einen

Vorzug geltend machen, welcher freilich nicht von allen

Kunstfreunden als solcher betrachtet wird : den der Kurze.

Ensemblesatze hat die Johatmis-Passion ausser denen,

wo ein Solo mit dem Chor sich verbindet, nicht; hei Han-

del begehen wir einem Duett von Jesus und Maria (420):

Â»Soll mein Kind, mein Lehen sterbenÂ» u. s. w., welches,

so gedrÃ¤ngt es auch ist, doch den Tadel widerlegen kann,

welchen neulich ein angesehener Tonkllnsller und musi-

kalischer Schriftsteller gegen Handel's Composilionen die-

ser Gattung ausspracb, man kÃ¶nne darin keinen charak-

teristischen Unterschied der Personen entdecken. Dieses

Urlheil ist nur da gegrÃ¼ndet, wo der Meisler recht hatte,

nicht anders zu verfahren; wo nÃ¤mlich beide Theile von

derselben heftigen Leidenschaft ergriffen sind, wie dies der

Fall in beiden Duetten des Samson ist; hier hatte der

Ausdruck des Affects sicher gelitten, wenn sich Handel

bestreben wollte, den Juden anders als den Philister sich

ereifern zu lassen; dagegen mUsste man blind sein, um
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den wesentlich verschiedenen Charakter von Jnno und

dem Gott des Schlafes in der Seniele, David und Michal im

Saul, Irene und Theodore im gleichnamigen Oratorium

nicht zu erkennen. Wenn derselbe Scbrifl>leller den Ver-

ehrern HÃ¤ndel's, welche Â»ahnten, Â»er hahe die Personen

seiner Dramen (Oraiorienj zu festen musikalischen Cha-

rakteren geschaffen, Zeilen und LÃ¤nder musikalisch ge-

zeichnetÂ«, die Versicherung entgegensetzt, Â»unzÃ¤hlige Bei-

spiele liegen vor, um zu beweisen, d.i.ss er daran gar nicht

gedachtÂ«, kann man nicht umhin, ein so kÃ¼hnes Wort an-

zustaunen; dem so urlheilenden Kritiker scheinen die

ChÃ¶re der Philister, Baalspriester, Bahylonier, Aet:yplier,

RÃ¶mer, Juden und Christen in Samson, Athalia, Belsazar,

Joseph, Theodora ganz unbekannt geblieben zu sein, und

die in scharfen Unirissen hingestellten Personen jedes

Oratoriums bei ihm keinen Rindruck hinterlassen zu haben.

Es gentlge hier auf die in der Passion in hober WÃ¼rde er-

scheinende Gestalt Jesu im Gegensatz zu dem feurigen aber

wandelbaren Geist seines Jungers (Petrus) hinzuweisen;

wie gross und wahr ist jeder Zug!

In vielen Stucken erhebt sich die MatthÃ¤us-Passion

Ã�ber die nach Johannes; insbesondere tritt das GefÃ¼hl der

andachterfÃ¼lllen Christenheit sowohl in den Choren hier

mehr hervor, als auch in den mit Vorliebe angewandten,

dort fast ganz fehlenden Ariosos, welche in ihrer innig

rÃ¼hrenden Weise die grossen Arien noch Ã�bertreffen, da

diesen die weile Ausdehnung oft etwas von ihrer Wirkung

nimmt. Weniger Baum ist dem Ausdruck der Feindselig-

keit der Verfolger hier gelassen, was ja auch die Natur

der Gattung verlangt, worin vorzugsweise eine elegische

Auffassung am Platze ist, wie in den mildes Pathos alhmen-

den Gesungen Nr. 26 Â»Ich will bei meinem Jesu wachen,

so schlafen unsere SÃ¼nden einÂ«, Nr. 33 Â»So ist mein Jesu

nun gefangen, ach nun ist mein Jesu hinÂ«, Nr. 47 Â»Erbarme

dich mein Gott um meiner /.ihren willenÂ« u. s. w., end-

lich auch in dem trefflichen Schlusscbnr. Mein- beschau-

lichen Charakters sind die kolossalen SchÃ¶pfungen zu An-

fang und Ende des ersten Theiles, die sich gleichsam zu

selbstÃ¤ndigen Cantalen ausbreiten und die Be-timmung zu

haben scheinen, der Einseitigkeil der Lamentation durch

den Hinweis auf die siegende Herrlichkeit des Cbrislen-

ihums abzuhelfen.

An Abwechslung fehlt es Ã�berhaupt nicht, nur brachte

es, wie schon oben bemerkt wurde, der enge Ansehluss

an den Bibellext mit sich, dass die Folge der Begebenhei-

ten mehr historisch erscheint, als durch ihre Verbindung

unter einander tragisch wirkt. Wir hÃ¶ren die Beralhimg

der Feinde Jesu, wann sie ihn Indien sollen, und gleich

darauf den Tadel der JÃ¼nger Ã¼ber die auf den Leib des

Herrn ausgegossene Salbe, dann wird der Vnnili des

Juilas berÃ¼hrt, dann fragen die JÃ¼nger, wo sie das Oster-

I.HIUII verzehren werden, auf das angstliche Â»Herr, hin

icb'sÂ« folgt ein Choral und dann erst die. Antwort Jesu ; in

Ã¤hnlicher Weise wird die ErzÃ¤hlung von dem VerhÃ¶r des

Angeklagten durch Nr. 38 unterbrochen. ZÂ»ischen Klage-

lieder und Chorale fallen mehrere Male unvermittelt die

furiosen oder spÃ¶ttischen AusbrOrhe der Juden herein,

Ã¼berall berÃ¼hrt sich Heterogenes: dieCimrenlralion, welrbe

Handel durchgefÃ¼hrt bat, fehlt. Der Chural tritt bei d>e-

sem seltener, aber, wo er erscheint, als bedeutsamer Ab-

schluss (S. 48. 66, 128, 450) ein.

Die wichtigsten Momente aber, wie die Einsetzung

des Abendmahls; die bange Stunde, wo Jesus wÃ¼nscht,

dass der Kelch an ihm vorÃ¼bergehe; die BesorgnisÂ», die

Junger mÃ¶chten nicht b"i ihm bleiben; ilie Ã¼ngMlicIii- An-

rufung der Schlummernden, die schlaftrunken sich kaum

zu einer Antwort aufzuraffen vermÃ¶gen; die Scenen mit

Petrus und Judas, endlich die letzten Worte des Heilands

am Kreuze hat Handel in so erhabener und idealer Weise

dargestellt, dass es auch in der Matthaus Passion seinem

Nachfolger nicht gelingen konnte, ihn zu Ã�bertreffen.

Anzeigen und Beurtheilungen.

Neue Compositionen von Ernst Deurer.

Drei lÃ¤ncke fÃ¼r Pianoforle zu vier HÃ¤nden. Op. 5. Preis

1 Thlr.

Sonate fÃ¼r Pianoforte und Violiue. Op. 6. 4 Thlr. 25 Sgr.

ItBeiU Ivrlqura pour Piano. Op. 7. 20 Sgr.

Iwel Sraatei fÃ¼r Pianoforte. Op. 8. Nr. 4 in F. 20 Sgr.

Nr. 2 in Des. 25 Sgr.

Verlag von B. Seitz in Leipzig und Weimar.

S. II. Eine ansehnliche Reihe neuer Werke des in dieser

Zeitung schon mehrfach empfohlenen jungen Tonselzers; dass

dieselben abermals in demselben Verlage erschienen, der die

ersten Opera gebracht, betrachten wir als ein gutes Zeichen

fÃ¼r den Autor, fÃ¼r das Zutrauen, das er sich bei einem Theile

des Publikums bereits erworben und das nun auch der Ver-

leger in ihn setzt. Denn eine junge Firma, wie die genannte,

enUchliessl sich nicht leicht, solch grosse Kosten anzuwenden,

wenn nicht gute Aussicht besieht, dieselben wieder hereinzu-

bringen.

Wir unsernlheils mÃ¶chten jenes Zutrauen mÃ¶glichst be-

festigen helfen ; denn es bediinkl uns, als ob dem clavierspie-

lenden Publikum in Deurer's Composilionen eine seltene Er-

frischung geboten wÃ¼rde in einer Zeit productiver DÃ¼rre und

Unerfreulichkelt, wie sie kaum noch dagewesen. Die. vorhan-

denen guten KrÃ¤fte bewegen sich lieber auf dem Gehiet der

Concerlmusik, wo reicher Beifall den Ehrgeiz befriedigt und

allerdings auch ein grÃ¶sserer Spielraum fÃ¼r die heutige Kunst

der Tonfarben-Verwendung geboten ist; oder wenn sie fÃ¼r

Ciavier schreiben, so wird meistens ein solches Maass von Vir-

tuositÃ¤t dabei in Anspruch genommen, dass nur wenige Spieler

die Sachen spielen kÃ¶nnen. Deurer's Ciaviermusik ist zwar

auch keineswegs Â»leicbta, sie setzt vielmehr gewandte und fer-

tige Spieler voraus, allein sie will einerseits nicht das Mittel

zum Zweck erheben und andererseits ist die geforderte Tech-

nik doi-h fÃ¼r den Miltelschlitg der Ciavierspieler nicht zu hoch

gegriffen. Man wendet die nÃ¶lhige Zeit des Studiums gern auf,

weil das Ziel erreichbar und der Erfolg lohnend scheint.

Vom Slamlpunkle der KunM aus betrachtet, ohne alle Sei-

tenblicke auf die. praktischen RÃ¼cksichten, muss man Deurer'i

Compositionen bedeutend finden. insofern sich in ihnen eine

FÃ¼lle von Ideen und eine Herrschaft Ã¼ber den Stoff kundglebt,

wie man sie heule kaum bei einem zweiten, Ã¼berwiegend fÃ¼r

Ciavier schreibenden, Tonsclrer findet Es scheint dem jungen

Componislen Alles erstaunlich leiriit von der II md zu gehen,

die Ã¼berraschendsten EinfÃ¼lle, Wendungen, KlÃ¼nge strÃ¶men

ihm freiwillig zu, in solcher Menge, dass man Ã�fters wÃ¼nscht,

er mÃ¶chte nirht jeder Laune sogleich folgen, sondern fein kri-

tisch das Zuviel wegschneiden , so zu sagen mehr Â»bei der

StangeÂ« bleiben, ronseqnenler einer Stimmung Ausdruck

gehen, nicht blos die Phantasie wallen lassen, Â»bndern das

hÃ¶here Kunslgeselz der Einheitlirhkeil mehr zur Geltung brin-

gen. Namentlich bezieht sich unsere itiesfallsige Bemerkung

(Fortsetzung auf Seite 1(5.)
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Ein neues Kriegslied.*)

NEUTRAL.

[m ruhigen ZeitmaatÂ».

Ged. und comp. von FR. CHB.VSA.VDEÂ«.

J

1. All un-sre Nach-barn sind neu-tral, DeuUchland al-lein tritt auf den Plan, tritt son-der Furcht und

2. England blei-bet ganz neu-tral. Bri - ti-scher Leu, du regst dich nicht? Sprachst einst das Wort: Â»Schlagt

3. Oe-ster - reich steht auch neu-tral mit (von uns) ge - lahm-tem Arm; doch ein gol - den

4. SÃ¼d-eu - ro - pa, Frankreichs Knecht, ist neu - tral, die Schweiz su - gleich, Skan - di - na - vien,

5. Wer es ver-tilgt, das Kai â�¢ ser - reich, macht Â«u - gleich EU - ro - pa frei, frei von der Pest des

W

- r

Beglritung.

m

s

Â£

v

1. em-sten Muths an den Rie-sen-kÃ¤mpf her-an. Nun zeig' dich wÃ¼r - dig dei-ner Pflicht: DeuUchland, o Deutschland, ver-

2. nie-der ihn, der Eu-ro-pa's Frieden bricht!Â« Friedens - brach und Bar-ba-rei treibt die gal - li-sehen

3. treu-es Herz schlÃ¤gt fÃ¼r un - sre Sa - ehe warm, ket-tet die Ban - de e - wig fest Â«wi - sehen Ost Nord

4. Nie-der-land, das ge-walt'-ge Rus-sen-reich. Un-ser der Ruhm, die Ge-fahr zu - mal: sind wir zu End', o dann

5. Sold-ner-thums, von der FÃ¤ul-nisÂ» Bar-ba-rei. Auf,deutschesSchwert,mach' rei - ne Bahn! Frie-de sei nie, ' bis die

i. .1 \_.

*) Erschien am Z9. Juli bei Job. Aug. BÃ¶hme in Hamburg und kann auf dieselbe Weise, wie die in der vorigen Nummer

milgelheilte Â»KriegserklÃ¤rungÂ«, direct bezogen werden. â�� Hierbei sei ein stÃ¶render Druckfehler in der genannten Â»Kriegs-

erklÃ¤rungÂ« berichtigt. Seite 133 Takt 10 rauss das letzte Viertel in der Singslimme nicht A Sondern g sein, wie in der Begleitung.
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Chor

1. ia - ge nicht! Nun zeig' dich wÃ¼r - dig dei - ner

2. HÃ¶r- den her-beiâ�� Frie - denÂ» - bruch und Bar - ba

3. SÃ¼dâ��und Wertâ�� ket - tet die Ban - de e - wig

4. bleibt auch neutral. â�� Un - Â»er der Ruhm, die Oe - fahr lu

5. Ar - beitge-than.â�� Auf, deutscheÂ» Seh wert, mach' rei - ne

Pflicht: Deutschland,o Deutschland, ver - za - ge

rei treibt die gal - li-achen HÃ¶r-den her-

fest zwi - sehen Ost Nord SÃ¼d â�� und

mal: sind wir zu End'. o dann bleibt auch neu-

Bahn! Frie - de Â»ei nie, bis die Ar - beit ge-

1 â�� 4.

5.

m

tZ t ~

^ â�� 5

L 1 H

Â¥â��*. " '

q| 2 -a H-

' â�¢" -Bi "

1. nicht!

â�¢2. bei.

3. West.

4. tral!

t.

than

lÃ¼Ã¤dl

^

=fÂ£3=3 ^ J .H 1; 1 H : 'â�¢

LHJ 3J ] 5 â�¢" -HK-LJ= -

ritard.

-f â�� : 1 â�� T ii â�¢ i

Â£->V dr

-Â«

-Jâ�� H â�� 1 ^ I â�� 1

W*

auf die strengeren Formen der Kammermusik, speciell der So-

nate, von der man eben doch mehr und sirenger fordert als

von einem anderen CiavierstÃ¼ck. Der Vorwurf trifft freilich

nicht Deurer allein, sondern die gesammle Nach-Beelhoven'-

sche Kunst, sofern sie sich mit diesem Heister auf demselben

Gebiete bewegt. Man kÃ¶nnte sagen, nach der classischen und

romantischen Kunst sei nun die pittoreske gekommen, insofern

den KÃ¼nstlern mehr darum zu thun scheint im kleinen RÃ¤ume

mÃ¶glichst rasche Abwechselung zu bieten, Interessantes auf In-

teressantes zu hÃ¤ufen, als der erhabenen Einfachheit und

Strenge des Stils nachzugehen , durch welche Beethoven , bei

allem kolossalen Reichthum an Ideen, doch stets vollendete

Kunstwerke hinstellte, an welchen nichts hinwegzunehmen

noch hinzuzulhun ist. Dass wir zu den Meistern jener Â»pitto-

reskenÂ» Schule der Tonkunst auch und hauptsÃ¤chlich Schu-

mann zahlen, wollen wir ausdrÃ¼cklich bemerken, nicht allein

in seinen ClavierstÃ¼clcen, sondern auch in seiner Kammermusik

und namentlich den Symphonien , wo der Reiz der Instrumen-

tation den phantasievollen Tondichter noch Ã�fter als sonst ver-

leitete, durch eine Hasse hervorstechender EinzelzÃ¼ge die ein-

heitliche Stimmung des Ganzen zu verdrÃ¤ngen oder doch zo

beeintrÃ¤chtigen.

Dass Deurer's Musik auf Schumann und Schubert beruht,

ist schon bei frÃ¼herer Gelegenheit hervorgehoben, und wir

brauchen darauf nicht weiter zurÃ¼ckzukommen; hÃ¶chstens

dort, wo unser Componist, was ihm zuweilen begegnet, zu

nahe an deren Gestaltungen streift und sich vor Reminiscenzen

zu wenig hÃ¼tet.

Betrachten wir zuerst nÃ¤her die drei vier handigen

MÃ¤rsche Op. 5. Das sind wahrhaft kÃ¶stliche StÃ¼cke, die zu

spielen man nicht leicht mÃ¼de wird: krÃ¤ftig, frisch, lieblich,

reizend ; auf jeder Seite wird man Ã¼berrascht durch wirksame

Einfalle, namentlich harmonisch-moilulalorischer Art, durch

die FÃ¼lle schÃ¶ner und interessanter Melodien und reiche Be-
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handlung der beiden Partien (Primo-Secondo). An Nr. t slÃ¶rle

uns zuerst ein wenig die NaiverÃ¤t, mit welcher Ã¼eurer gewisse

alte rhythmische Formeln wie

oder Tbeilschluss-AusfÃ¼llungen wie [ J /3-<Lj-J-j[â��jâ��

reproducirt. Er hÃ¼lle die alten Formeln vielleicht vermeiden

oder sie weniger fÃ¼hlbar machen kÃ¶nnen; doch schliesslich

denkt man wohl, der Componist habe absichtlich dadurch die

Heiterkeit vermehren wollen, und da er das Folgende so prÃ¤ch-

tig neu gestaltet, so slÃ¶ssl man sich nicht zu arg an diesen

Kleinigkeiten. Auch sind dieselben blos im ersten der drei

Hirsche vorhanden. Nr. l in H-moll ist ein Geschwindmarsch,

an dessen Form der Schluss in D-dur auffÃ¤llt. Oder wÃ¤re das

H-moll des Anfangs nicht ernsllich und eigentlich D-dur VI ge-

mcint? â�� Von der Ungenirtheil der Deurer'sc-hen Modulalions-

weise zeugt hier der Einsatz des zweiten Thcils in C-dur nach

H-moll; doch ist das noch eine massige KÃ¼hnheil gegenÃ¼ber

Anderem, das spÃ¤ter anzufÃ¼hren sein wird. â�� Nr. 3 in G-moll

ist von romantischem GeprÃ¤ge; ein StÃ¼ck allen Rillerlhums im

Harnisch taucht im erslen Theil auf; im zweilen aber hÃ¶rt man

deutlich einladende WaldhÃ¶rner, und im Trio tanzen liebliche

Gestalten so freundlich und unschuldig, dass mans nicht genug

hÃ¶ren kann.

Wir empfehlen diese MÃ¤rsche allen Liebhabern des Vier-

hÃ¤ndigspielens auf das angelegentlichste. Sie sind ein wÃ¼rdiger

Pendant zu den Beethoven'schen und Schubert'schen MÃ¤rschen,

stehen gegen dieselben an Werlh kaum zurÃ¼ck, werden aber

gewiss ebenso Lieblinge der Clavierspleler werden wie jene.

Die aMoments lyriquest Op. "l sind acht nette Baga-

tellen von kurzer, einfacher Liedform, bald von herzlichem In-

halt, bald humoristisch; das achte SlÃ¼ck Ist eine dreistimmige

nFugheUaÂ«. TroU offenbarer BeschrÃ¤nkung in Bezug auf die

leichlere AusfÃ¼hrbarkeit, enthalten die StÃ¼cke doch viel schÃ¶nen

Clavierklang im gut-modernen Sinne, spielen sich angenehm

und bieten doch Manches, was, um es fein auszufÃ¼hren, Stu-

dium erfordert. FÃ¼r vorgerÃ¼ckte SchÃ¼ler unter Anleitung eines

guten musikalischen Lehrers sind diese 'MomentsÂ« gewiss auch

zu Nutzen und VergnÃ¼gen verwendbar, besonders da ein ge-

wisser kindlicher Ton darin herrsrbt, der Ã¤lteren Spielern viel-

leicht weniger sympathisch ist. Die Fugbetle ist wohl als gute

VorÃ¼bung fÃ¼r Bach gemeint und zu gebrauchen. Als allgemein

ansprechend mÃ¶chten wir bezeichnen die Nummern l, l und 4.

Die Gavotte Nr. 7 und das Andantino Nr. 5 werden einem hÃ¶-

heren Geschmack leicht etwas pueril erscheinen.

Wenn man sich beiden zwei Clavi ersonalen Op. 8

jeglichen Vergleichs enlsrhlagen will und kann, den nun ein-

mal der Tilel unvermeidlich hervorruft, so wird man sich der

Musik, die hier geboten wird, nicht wenig erfreuen. Betrach-

ten wir zuerst dasjenige daran etwas nÃ¤her, was den Musiker

reizen und interessiren muss; dann aber dasjenige, was uns zu

richligen Â»SonatenÂ« zu fehlen scheint.

Im erslen Satz der Fdur-Sonate finden sich, neben aus-

drucksvollen Motiven, einige Modulationen, deren KÃ¼bnheil in

Verbindung mit dynamischen Wirkungen und Motivwechsel

halb verblÃ¼fft, halb reizt und anzieht. Man sehe die Stelle auf

den beiden letzten Systemen der ersten Seile : F, H-moll, Gcs,

Ces, As-moll-dur, schliesslich Ks-dur! Alles logisch verbun-

den, aber es folgt so schnell, dass das Ohr kaum nachkommt.

Gleich darauf wirkt der Eintrill des Seilensatzes auf der Domi-

nante von C-dur schÃ¶n und Ã¼berraschend , da man eben noch

kaum aus Es heraus auf die Cmoll-Dominante gekommen

war. â�� Schroff wirkt dann Im zweilen Theil die Harmonie-

folge :

l

*

P

Orgelpunkt.

Von D nach H zu kommen, giehl es gewiss einfachere Wege

als Ã¼ber C-dur mit dessen beiden Dominanten. Der Componist

liebt es offenbar, bei solchen Gelegenheilen dick ins Zeug zu

gehen, und dass er damit den Musikern zu denken giebt, ist

keine Frage. Der ganze erste Salz enthÃ¤lt Ã¼brigens so reizende

Claviereffecte, klingt so reich und abwechselungsvoll, dass der

Spieler sich bald gefesseil fÃ¼hlt. â��

Wer im zweiten Salz (Adagio D-moll 3/t) nicht merkt, dass

Deurer u. a. auch SchÃ¼ler des Â»letzten" Beethoven und Schu-

mann's ist (Takt 9â��16), wird an der betreffenden Stelle wahr-

scheinlich auch kein Gefallen linden. Die Musiker sind aber

durch jene Meister an dergleichen gewÃ¶hnt worden. Ein

LÃ¤cheln nÃ¶lhigle uns der vierte Takt ab, wo der Componist,

um eine Quinlenparallele zu vermeiden, eine Stimme ver-

schwinden lÃ¤ssl (oder spring! e in a?). Wir glauben die Quinte

halte ehrlich gemacht werden kÃ¶nnen, oder die Verdoppelung

war schon vorher zu vermeiden. So klingt die Stelle aber, als

ob man Jemand etwas Unangenehmes zu sagen gehabt und die

HÃ¤lfte schon gesagl, das Uebrige aber verschwiegen halle, ohne

im Stande zu sein, das Erralhen zu verhindern. â�� Im Rondo

sind Stellen von Schubert'scher Lieblichkeil und Behandlungs-

weise, doch bielel es im Ganzen weniger Interesse als der

erste Salz; der Componist hat sichs mit dem Aufbau dieses

StÃ¼ckes etwas leicht gemacht. â�� Die Sonate in Des inleressirt

im ersten Satz einerseits durch Mannigfaltigkeit der Motive, im

zweilen Theil aber besonders durch die DurchfÃ¼hrung oder

vielmehr consequente FortfÃ¼hrung des rhythmischen (Trioton-)

Motivs auf einem Tone. Eine ganz neue Art von Durch-

fÃ¼hrung, bei welcher freilich der Conlrapunkl gar nichts mehr

zu schaffen hat. â�� Die vielen schÃ¶nen melodischen Stellen,

auch in der linken Hand, die in diesem Salze vorkommen,

werden keinem sinnigen Spieler entgehen. â�� Der zweite Satz

ist eine Romanze (B-dur 2/4), deren Hauplmoliv der Autor sich

gescheut haben sollte, nochmals aufzutischen, da Schubert das-

selbe mehrfach zu Themen verwen- $3^%â��f=?+^j^fzl

delhat: â�¢ VjT 't ^^ LJ J

Das Sliick entbehrt nicht des schÃ¶nen Clavlerklanges aller

Deurer'schen StÃ¼cke, doch vermissen wir darin die eigenlliche

Entwicklung zum wirksamen Ganzen.

Zwei prÃ¤chtige SlÃ¼cke sind dagegen die folgenden : Menuett

und Rondo. Dieerslere, zwar jpjfe-^â��

auf ein bekannles Motiv Vy " r.

gebaut, ist voll interessanter und schwungvoller ZÃ¼ge und fei-

ner Ã¼ebergÃ¤nge, auch trotz mannigfaltiger Molive durchaus

einheitlich. Das Rondo mit seinem plÃ¤lschernden Thema und

melodiÃ¶sen GegensÃ¤tzen, seinen kurzen und lÃ¤ngeren Perioden,

dann in seiner breileren Anlage (fast sieben Seilen) ist ein voll-

kommenes MusikstÃ¼ck, reizend munier, und wieder schwung-

voll und brillant, so dass der Ciavierspieler sich dabei hÃ¶chlich

ergÃ¶tzen kann und wird, wenn er auch wieder zuweilen an

Schubert sich gemahnt findet, und ein Uebergang (von As nach

H, Seile 13) ihm etwas stark und erzwungen vorkommen wird.

Was ist es nun, was wir an diesen Ã¼berwiegend schÃ¶nen

StÃ¼cken als â�¢SonatenÂ«, auszusetzen finden und vergessen mÃ¼s-

sen, wenn wir ihrer recht froh werden wollen?

Wir sind von Beethoven her gewÃ¶hnt, in einem Sonaten-

Salze ein Thema zu finden, das selbst sireng charakteristisch,

dem ganzen Satz einen bestimmten Typus, eine bestimmte

Stimmung verleiht. Deuter ist zuweilen entweder in der Wahl

der Thema* nicht sorgfSIlig genug, oder er stelll mehrere The-

men oder Molive nebeneinander, so dass man nicht weiss,

welches eigenllich das Haupllhema ist. Dadurch geschieht es
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aber, dass das Interesse zu sehr gptheilt wird, oder dass keine

feste Stimmung im StÃ¼ck selbst entsteht, was dann natÃ¼rlich

auch auf den HÃ¶rer sich Ã¼bertrÃ¤gt. Dies ist z. B. beim ersten

Salz der Fdur-Sonate der Fall, wo mehrere Perioden aufein-

ander folgen, von denen keine genÃ¼gende Festigkeit und PrÃ¤g-

nanz als Thema aufzuweisen hat. Was im Adagio sodann der

mehr lÃ¤rmende als interessante Ddur-Salz will, ist uns nicht

klar geworden. Das so bescheiden ruhige StÃ¼ck bauscht sich

da auf einmal ohne ersichtlichen inneren Grund zu einem Effect-

stÃ¼ck auf, das mit der Sonalenart nichts mehr gemein hat.

Im Rondo scheint uns verfehlt, dass das Thema in seiner

natÃ¼rlichen Form (die Melodie in der Oberstimme) nicht ein

einziges Mal wiederkehrt, was ganz gegen die Natur des Rondo.

Dass es dabei dennoch an EinfÃ¶rmigkeit leidet, dass keine ge-

nÃ¼gend contrastirende Nebenthemas auftauchen, die den Wie-

dereintritt des Hauptlhemas nothwendig und erfreulich machen,

scheint ebenfalls kein Vorzug eines Sonatensatzes.

In der Des-Sonate verhÃ¤lt es sich in den zwei ersten

SÃ¤tzen Ã¤hnlich: Vielheil der Motive im ersten, ohne genÃ¼gende

Greifharkeil der Hauplmelodie. In der Romanze ein Schweifen

und Abirren vom natÃ¼rlichen Gang schon im Thema (Takt l (),

dann eine ermÃ¼dende GleichmÃ¤ssigkeit in der Sechszehntel-

bewegung, die in einem Â»PhanlasiestÃ¼ckÂ« unter UmstÃ¤nden zu

rechtfertigen wÃ¤re, im Sonatensatz aber das Princip der Gegen-

sÃ¤tze und deren endliche VersÃ¶hnung bei Seile lÃ¤sst. â�� Die

beiden letzten SÃ¤tze dieser Sonate dagegen scheinen uns im

Wesentlichen unanfechtbar, wie wir schon frÃ¼her betonten.

Kommen wir endlich noch zur Violinson ate. Dieselbe

ist nach heutiger Art der Kammermusik von grosser Anlage,

nach Umfang und verwendeter Technik mehr fÃ¼r den Conrerl-

vortrag als fÃ¼rs Â»HausÂ« oder die Â»KammerÂ« (a la camera) be-

rechnet. In Bezug auf Form werden an dieser Sonate weniger

Ausstellungen zu machen sein als an dem im Jahrgang 1868

dieser BlÃ¤lter recensirlen Trio; Langen und umnotivirte Zwi-

schensÃ¤tze kÃ¶nnten wir nicht anfÃ¼hren. Dagegen von HÃ¤rten,

starken modulatorisclien SprÃ¼ngen, kÃ¶nnen wir auch dieses

Werk nicht freisprechen. Und was die Sonatenform als solche

betrifft, so hallen wir oben Gesagtes auch auf sie anwendbar.

Der erste Satz (Es-dur 4/4) bringt eine Figur, die an ein Men-

delssolin'sches Quartett anklingt

aber nicht so charaktervoll und wie aus Eisen gegossen dasteht

als dort, daher fÃ¼r das Thema eines ersten Salzes nicht bedeu-

tend genug scheint. Der Componist verlSssl sie auch nach

dreimaliger AuffÃ¼hrung und geht in Anderes Ã¼ber, ohne zu

einem festen Kern zu gelangen. Der enharmonische Uebergang

von Ces nach Es auf dem dritten und vierten System mitten In

der laufenden Periode hat fÃ¼r uns etwas Hartes und Erzwunge-

nes, wozu besonders das eintretende g des Basses nnch dem

ges der Violine als Quersland bedenklich klingt. Reizend sind

dann die kleinen Melodien, die, in B-moll beginnend, allmÃ¤lig

in die Dominante B-dur fÃ¤hren. Die dann folgenden SprÃ¼nge

rj

Ei, Ges, Â»j D-moll u. s. w. sind wieder recht gewagt und

schroff, wÃ¤hrend der Ausgang des ersten Theils mit der Ver-

wendung des ersten Motivs von liebenswÃ¼rdigster Art ist. Der

zweite Theil, der sogenannte DurrhfÃ¼hrungssalz leidet offenbar

an Zerfahrenheil in Folge des mangelnden bedeutsamen Haupt-

Ã¶der eines anderen Motivs. Besonders durch den auf einmal

wie hinein geschneiten 6/9-Takl verliert der Componist den

Boden unter sich und gerÃ¤th , wie man zu sagen pflegt, vom

Hundertsten ins Tausende. Man begrÃ¼sst daher das wieder

eintretende Hauptlhema zwar gern als etwas bereits Bekann-

tes, aber wo bleibt die logische Nothwendigkeil, der innere

Zusammenbang, die Steigerung zum Hauptgedanken* â�� Im

Ã¼brigen verlÃ¤uft der zweite Theil analog dem ersten, nur dass

der Componist jenen 'â�¢ â��-Takt nochmals, und am Ende an der

Hand der Hauptfigur eine tÃ¼chtige Steigerung bringt, die den

Satz wenigstens nach Seite des Ã¤usseren Etfects zu einer Spitze

treibt. â�� Der zweite Salz bringt ein Thema in C-moll mit sehr

freien Variationen, die den Beinamen Â»interessantÂ» in hohem

Maasse verdienen. Sie entfallen die Mittel des Contrapunkts

und der rhythmisch prÃ¤gnanten Gestaltungen in bedeutender

Ausdehnung, und der Phantasie ist der weiteste Spielraum ge-

geben. Als Varialionenform sieht der Satz, wie uns scheint,

auf der HÃ¶he, welche sie in diesem Jahrhundert gewonnen. â��

Der letzte Satz (Rondo Bs-dur 4/4) ist von schwungvoller Art

und sehr gut gearbeitet, doch mÃ¶chte man sich nicht getrauen

ihn Â»originell! zu nennen. Drei Melodien in Es streiten eigent-

lich um das Primat als Hauptlhemen. Daraus entsieht wieder

eine gewisse Zerfahrenheit, die freilich nur fÃ¼r den merklich

ist, der die strenge Form liebt und die Themen wie Personen

im Schauspiel betrachtet, von welchen eina die Hauptperson

sein soll. Harmonisch-modulalorisch verlÃ¤uft der Salz Ã¼brigens

lÃ¼clilig und logisch, keine sonderbaren SprÃ¼nge und unmoli-

virte UebergÃ¤nge stellen sich ein, hÃ¶chstens die vier ersten

Takte auf Seite 26 kÃ¶nnte man anfechten, doch ist die Sache

nicht so auffallend wie anderwÃ¤rts.

Wir enthalten uns wohl bei unserem Deurer heule etwas

von Fortschritt zu reden, da man nicht wissen kann, wie lange

diese neuen Werke schon im Pulte liegen oder ob sie wirklich

Â»neuÂ« sind. Nach Allem aber glauben wir, dass des Autors

StÃ¤rke in der Form des freien CiavierstÃ¼cks, nicht in der ge-

bundeneren der Sonate , liegt, und hoffen, dass er einerseits

dieses sein glÃ¼ckliches Gebiet immer fruchtbarer machen, an-

dererseits aber, wenn er sich noch Ã¶fter der Sonalenform be-

dienen will, diese Form bei dem Hauptmeister derselben in

seinen gemeingÃ¼ltigen und durchaus selbstÃ¤ndigen Werken

noch eifrig sludiren werde.

Nachrichten und Bemerkungen.

â�¢Â£ Salzburg ist auch dieses Jahr der Sommeraufenlhall musika-

lischer Vii.ilniii.ilcn, unlor welchen wir nur das Ehepaar Joachim

und Brahma nennen. Letzterer hat unlÃ¤ngst den Antrag erhalten,

die Concerte der Â«Gesellschaft der MusikfreundeÂ« in Wien zu diri-

giren, und bat derselbe gewisse Bedingungen gestellt, unter welchen

er die Leitung Ã�bernehmen werde. Die Unterhandlungen hierÃ¼ber

scheinen noch nicht zum AbschlÃ¼sse gediehen zu sein.

â�¢K Anfangs Juli ist Jul. Stock hausen von seiner Concert-

reise aus London wieder nach Stuttgart zurÃ¼ckgekehrt und hat in

England einen vollstÃ¤ndigen Erfolg gehabt. Im SpÃ¤therbst wird der-

selbe abermals nach London gehen, zunÃ¤chst, um in Chappell'Â»

Manday populÃ¤r ConctrÃ¼ lu Â»Ingen, fÃ¼r welche er sammtlich engaglrl

ist, und sicherlich werden mehrere andere Engagement* d<>nn folgen,

namentlich fÃ¼r grÃ¶ssere oratorische Auffuhrungen. Das Â»AthenÃ¤umÂ«

wies schon kÃ¼rzlich darauf hin, dtss Stockhausen in Londoner Ora-

torien-AuffÃ¼hrungen eine LÃ¼cke ausfÃ¼llen kÃ¶nne, und dies wird

voraussichtlich bald der Fall sein. Man hat dort allerdings an Santley

einen trefflichen, sehr slimmbegabten und beliebten Sanger, der

aber doch nicht Ã¼berall singen kann und welchem Stockhausen auch

an kÃ¼nstlerischer Vielseitigkeit entschieden Ã�berlegen ist. Santley

bat sich Ã�berdies neuerdings auch mit der Oper befasst und soll den

Papageno in der Zanberflate hÃ¶chst ergÃ¶tzlich darstellen. Von Stock-

hausen's Gesangskunsl spricht man in England allgemein mit der

hÃ¶chsten Anerkennung und rÃ¤umt ihm den ersten Rang ein. In der

Londoner 'Philharmonie Society, ist er bisher noch nicht aufgetreten,

weil sein Honorar (40 Pfd. St. fÃ¼r den Abend) dieser altbertthmlen,

aber in Kolge einer kuriosen Ã¶konomischen Leitung nichts weniger

als reichen Concerlgesellsrhaft unerschwinglich war. Im nÃ¤chsten

Winter wird sie aber wohl in den sauren Apfel beissen mÃ¼ssen.
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ANZEIGER

MÂ»Â«] Im Verlage von J. Bieter-Biedermann in Leipzig

und Winterthur erschien:

Portrait

in Kupfer gestochen von G. Gonsenbach. Gross Royal-

Format. Preis 22'/2 Sgr.

Dieses Portrait entstand durch Ueberarbeitung der besten

frÃ¼heren Vorlagen, unter besonderer Benutzung der bei Leb-

zeiten des Heisters abgenommenen Gesichtsmaske; es sei hier-

durch allen Verehrern des grossen Heisters bestens empfohlen.

l"71 Studien-Werke

aus dem Verlage von

J. Bieter - Biedermann in Leipzig und Winterthur.

A. Piauoforte

Bergson, Hlehrl, Op. AU. LeÂ» Caraeteriatiques. Etudes de

Style et de Perfectlooneinenl. Cah. 4. 1 Thlr. Cah. i. IS Ngr.

Adoptees aux Conservaloires de Berlin et Geneve.

Brahma, Jobs., Op. 35. Studien. Variationen Ã¼ber ein Thema

von Paganini. Heft 4. 2 a 4 Thlr.

Eggbard, Jiil., Op. 84. Douze Etudes de moyenne difficulte.

Cah. 4. 15 Ngr. Cah. 1. l Tblr.

tieriisbelm. Fr., Op. i. PrÃ¤ludien fÃ¼r Pianofurte. 4 Thlr.

Kirchner, Th., Op. 9. PrÃ¤ludien. Heu 4. Ã¤ Ã¤ 4 Thlr. 5 Ngr.

KÃ¶hler, l,., Op. 4iÃ¼, ImmerwÃ¤hrende EtÃ¼den in Doppelpas-

sagen fÃ¼r den Klavierunterricht als technische Grundlage zur Vir-

tuositÃ¤t. 4 Thlr.

EingefÃ¼hrt in der Â»Neuen Akademie der TonkunstÂ« und im Slern'-

schen Conservatorium in Berlin.

Op. 03. Klavier-EtÃ¼den fÃ¼r Ge'flufigkeit und gebundenes

Spiel zur gleichen Uebung beider HÃ¤nde. Heft 4. 10 Ngr. Heft a.

4 Tblr. 5 Ngr.

EingefÃ¼hrt In der Â»Neuen Akademie der TonkunstÂ« und im Stern'-

scben Conservatorium zu Berlin.

Op. 9 i. Sechs melodische Sakra - EtÃ¼den. Heft 4. a a

Â»** Ngr.

EingefÃ¼hrt im Slern'scben Conservatorium zu Berlin.

Krause, Anton, Op.9. ZwÃ¶lf EtÃ¼den in gebrochenen Akkorden.

Heft 4. 1SJ Ngr. Heftl. 15 Ngr.

Angenommen am Cooservatorium zu Leipzig.

B. testig.

Panofka, Uenrl, Op. 85. Vingt-quatre Vocallaee progressives

daiis l'Etendue d'une Octave et demie pour toutes les voix, !a voix

de hasse exceptee. Cah. 4. 4 Thlr. 5 Ngr. Cah. 1. 4t Thlr.

Adoptees par les Contervatoircs de Prague et Vienne.

Op. 86. Douze Vocallaes d Artist t- pour Sopran ou Mezzo-

sopran. Preparation Ã¤ l'Executiun et au Style dos Oeuvres mo-

dernes de l'Ecole italienne. a Cahiers Ã¤ 4 Tblr. 40 Ngr.

â�� Op. 87. Erholung und Studium. ZwÃ¶lf instruktive Gesang-

slttcke mit italienischem und deutschem Texte. 4 Thlr. 40 Ngr.

â��â�� Oeaangs-ABC. Vorbereitende Methode zur Erlernung des An-

satzes und der Feststellung der stimme zum Gebrauch in Semina-

rien, Gesangschulen, Gymnasien und Instituten. 15 Ngr.

EingefÃ¼hrt an den Conservatorien zu Prag und Wien.

HÃ¼hr, l.uuin. Op. 25. Materialien fÃ¼r technische Studien im

Gesang zum Gebrauch in Gesangschulen und beim Privatunter-

richte. 4 Thlr. 7i Ngr.

C. Yioloiircll.

BÃ¼cbler,Ferd., 24Studien mit theilweiser willkÃ¼hrlicher Beglei-

tung eines zweiten Violoncells. Heft 4. l Ã¤ 4 Thlr. 4 0 Ngr.

EingefÃ¼hrt an dem Couservatorium zu Wien.

D. Â«rgel.

Bach, Job. Seb., Die Kunst der Fuge. FÃ¼r die Orgel Ã¼bertra-

gen und zu Studienzwecken mit genauer Bezeichnung des Vor-

trags, sowie der Manual- und Pedal-Applikalur versehen von G.

Ad. Thomas. Heft 4. 4 Thlr. Heft 4â��6 Ã¤ Sit Ngr.

M*s] Verlag von

J. Rieter - Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Franz von Holstein.

Op.-i*. Andante und Variationen f. Pianoforte. SJ-JNgr.

Op. 13. Reiterlieder aus August Becker's Â»Jung Friedel,

der SpielmannÂ« fÃ¼r eine tiefe Slimme. 25 Ngr.

Nr. 4. Auszug: Â»Blas, Trompeter, blas das LiedÂ«.

- 1. Vorn langen JÃ¶rg: Â»Der lange JÃ¶rg stund immer vornÂ«.

- 3. Lustiges Reiterleben : Â»Holiah, hei! welch lustig Heiler-

lebenÂ«.

- 4. Der Trompeter bei Muhlberg: Â»Bei MÃ¼hlberg halten wir

harten StandÂ«.

- 5. Das gefeite Hemd : Â»Am Chrislnachtabend sass mein jÃ¼ng-

stes SchweslerleinÂ«.

Op. U. TannhÃ¤USer: Â»Frau Venus, o lass mich gehn ge-

schwindeÂ«. Romanze von Herrn. Lingg. Duett fÃ¼r Sopran

und Bass. 4 7l Ngr.

Op. IS. Vierzehn Lieder fÃ¼r zwei weibliche Stimmen. (Im

Freien zu singen.j 8.

Heft 1. Partitur 40 Ngr.

Nr. 4. Â»Und war' ich ein VÃ¶g'leinÂ«, von A. Becker.

- 1. Im Sonnenlicht: Â»Sonnenlicht, Sonnenschein fallt mir ins

Herz hinein 'â�¢< von A. Becker.

- 3. Sonntagilieri : Â»Sonntag ist's, und hÃ¶rbar kaum klingen

ferne GlockenÂ«, von A. Becker.

- l. Liebesleid: Â»Ach Gott, wie bat es sich gewend tÂ», von

A. Becker.

- 5. Lockung: Â»Ich hÃ¶rt' ein Vdglein singenÂ«.

- 6. Der GÃ¤rtner: Â»Auf ihrem LeibrÃ¶sslein so weiss wie der

SchneeÂ«, von E. MÃ¶rike.

- 7. Die Rheinischen SchitTsleul' : Â»Wie ich bin am Rhein ge-

gangenÂ«, von A. Becker.

- 8. Abends am Strande: Â»Das Mondlicht glÃ¤ttet die WogenÂ«.

Heft II. Partitur 40 Ngr.

Nr. 9. Â»0 wie freu'n wir unsÂ«, von Hoffmann v. Fallersleben.

- 40. MÃ¤gdlein am Brunnen : Â»MÃ¤gdlein an dem Brunnen stehnÂ«,

von A. Becker.

-44. Nixenleich: Â»Die Wasserlilien im WaldÂ«, von A. Becker.

- 48. Mausfallen-Sprucblein: Â»Kleine GÃ¤ste, kleines HausÂ«, von

E. MÃ¶rike.

- 48. Am See: Â»Still lieg ich in des Berges KleeÂ«, v. A. Becker.

- 4Â«. Nachllied im Walde: Â»Da lieg' ich nun des Nachts im

WaldÂ«, von A. Becker.

Op. 46. FÃ¼nf Lieder fÃ¼r eine mittlere Stimme, l 7^ Ngr.

Nr. 4. Am Bach : Â»Rausche, rausche, froher BachÂ«, von Fr. Oser.

- 3. Jagerlied: Â»Zierlich ist des Vogels Tritt im SchneeÂ«, von

E. Morike.

- 3. Winlerlied: Â»Geduld, du kleine KnospeÂ«, v. A. v. Platen.

- 4. Als ich wegging: Â»Du bracht'st mich noch bis auf den

BergÂ«, von Claus Groth.

- 5. Komme bald: Â»Immer leiser wird mein SchlummerÂ«, von

H. Lingg.

Op. 10. Sechs Lieder fÃ¼r eine Singslimme. 15 Ngr.

Nr. 4. Waldfraulein: Â»Am rauschenden WaldessaumeÂ« von W

Hertz.

- 1. Â»Wenn Etwas leise in dir sprichtÂ«, von H. Lingg.

- 3. Im FrÃ¼hling: Â»BlÃ¼thenschnee weht durch die LandeÂ«,

Ungenannter Dichter.

- 4. Â»Ich wohn' in meiner Liebsten BrustÂ«, von Fr. RÃ¼ckert.

- 5. Â»Sagt mir nichts vom ParadieseÂ«, von Fr. RUckert.

- 6. Â»Gieb den KUSS mir nur heuteÂ«, von Fr. RÃ¼ckert.

Op. i l Zwei Tranungslieder von Th. Fechner fÃ¼r vier-

stimmigen Chor. 8. Partitur 10 Ngr. Stimmen Ã¤ 1^ Ngr.

Nr. 4. Â»Das, was der Himmel hat gefugt.Â«

- 1. Â»Auf euch wird Gottes Segen ruhn.Â«

Verantwortlicher Redakteur: Wilhelm Werner in Leipzig.

Verleger: J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur. â�� Druck von Breitkopf und HÃ¤rtel in Leipzig.
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V. Jahrgang.

Inhalt: Anzeigen und Beurtbeilungen Das Rulli. â�� Corapositionen von Cornelius Gnrlitt). â�� Mendelssohns Wirksamkeit als Musik-

director an Immermann's Theater in DÃ¼sseldorf. 4883â��4834. (Fortsetzung von Nr. lt.) â�� Die Mensuralnotenschrift des XII. und

XIII Jahrhunderte. â�� Berichte. Nachrichten und Bemerkungen. â�� Anzeiger.

Anzeigen und Beurtheilungen.

â�¢u RÃ¼tli. Ein Liederbuch fÃ¼r MÃ¤nnergesang. 5" unver-

Ã¤nderte Auflage. St. Gallen, Druck und Verlag von

J. J. Sonderegger. (870. 560 Seiten in 8. Pr. 16 Ngr.

Eine Sammlung wie diese kÃ¶nnten die Kreise, fÃ¼r welche

sie bestimmt ist, unter allen UmstÃ¤nden willkommen Iltissen,

wie vielmehr jetzt, wo Jedermann wieder zu allen patriotischen

Liedern zurÃ¼ckgreift und das zum Theil Vergessene aufs neue

sieb einprÃ¤gt. Es liegt hier aber nicht, wie man vermulhen

kÃ¶nnte, eine Sammlung rein patriotischer Lieder vor, sondern

ein Gesangbuch fÃ¼r alle Zwecke und Gelegenheiten. Eine

Â»Weibe des GesangesÂ« macht den Anfang (bei welcher Mozart

als Componist genannt ist, was aber so hatte ausgedrÃ¼ckt wer-

den mÃ¼ssen, dass die Musik nach Â»O Isis und OsirisÂ« arrangirt

sei, weil man sonst hinsichtlich der Originalcomposiiiouen allen

Halt verliert) und ein Â»ToastÂ« von unserm unerschÃ¶pflich mÃ¤nner-

vierstimmigen Franz Abt den Beschluss, in welchem TafelslÃ¼cklein

Ã¼brigens kein weiterer Fehler Ist, als der Druckfehler r statt fis

zu Anfang. Einen grossen Theil des Bandes nehmen die von

verschiedenen neueren Musikern vierstimmig ausgesetzten

Volkslieder ein, und unter diesen wie auch unter den Ã¼brigen

StÃ¼cken befinden sich Liebeslieder in grÃ¶sserer Menge, als zum

Â»RÃ¼tliÂ« passen mÃ¶chte. Die bekannten humoristischen und ge-

mÃ¼tblichen GesellschaflsgesÃ¤nge sind auch fast vollzÃ¤hlig vor-

handen. Aber selbst religiÃ¶sen MÃ¤nnergesÃ¤ngen ist nicht nur

der Eingang gestaltet, sondern ein betrÃ¤chtlicher Raum ge-

gchenkt, ein zu grosser, wie uns bedÃ¼nken will. Denn mit der

vierstimmigen MÃ¤nnererbauung ist es eine eigene Sache. Stim-

mungslieder, die sich an die Natur und namentlich au die

Abendglocken halten, gehen schon an; aber eigentlich reli-

giÃ¶se, d. h. kirchliche Texte fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen zu setzen, ist

schon in der Anlage verfehlt und kann daher nie ein erfreu-

liches Resultat erzeugen. Der blosse MÃ¤nnergesang ist absolut

irdisch, aller IdealitÃ¤t baar, an das Gesetz der Schwere gebun-

den, sollte daher auch nie den Versuch machen, mit religiÃ¶sen

Hymnen sich in eine fremde SphÃ¤re aufschwingen zu wollen.

Der Hinzutritt einer einzigen Frauen- und besonders Knaben-

stimme thut Wunder, sobald es sich um religiÃ¶sen oder Ã¼ber-

haupt erhabenen Ausdruck bandelt. GesÃ¤nge dieser Art kÃ¶nn-

ten daher im Â»RÃ¼tliÂ« fehlen, und sollten es, meinen wir, schon

desshalb, damit aus einer solchen Sammlung auch die letzte

Spur confessioneller ReligiositÃ¤t verwischt werde.

Eine Einseitigkeit anderer Art, nÃ¤mlich in den patriotischen

Liedern, ist dagegen ganz in der Ordnung, weil hierin das

deutsche Sprachgebiet die Grenze bildet. Der Â»AnhangÂ« bringt

V.

freilich auch die Marseillaise, aber nur den franzÃ¶sischen Text,

was eigentlich keinen Sinn bat; es sollte dann auch die Musik

gegeben werden, und das englische God save the lang nebst

/(Â«'â�¢â�¢ l!ni'i/i:rn hÃ¤tten ein gleiches Anrecht. Ueberbaupt ist die

Sammlung nicht eben mit grosser Sorgfall bewerkstelligt; der

ungemein billige Preis erklÃ¤rt sich zum Theil daraus, dass das

Zusammenbringen des Materials nicht allzuviele MÃ¼hen und

Kosten verursacht hat. Dieser Billigkeit, <6Sgr. fÃ¼r 3.'i| Bogen,

also nicht ganz 5 Pfennige per Bogen, wollen wir gern unsere

Anerkennung zollen, wie dieselbe denn auch die Ursache war,

dass das Â»RÃ¼tliÂ« in einer Zeit von zwei Jahren bis in die fÃ¼nfte

Auflage hinaufstieg, und wir empfehlen das Werk Allen, denen

daran gelegen ist, die Hauptmasse der jetzt gesungenen Lieder

fÃ¼r mehrstimmigen MÃ¤nnergesang in einem handlichen Tascben-

bucbe beisammen zu haben. CAr.

CtrneliÂ« tirlitt. Op. 18. teÃ¼ige aus Quickborn. 20 Ngr.

Op. 2t. Nonata Nr. i. 1 Thlr.

Op. 26. He Jahreeieiten. Liedercyklus von Oser mit

verbindendem Gedicht von H. Zeise. Vierstimmiger

MÃ¤nnerchor. Partitur und Stimmen 2% Thlr.

Op. 28. rraludirn und fhorÃ¼le zur hauslichen Er-

bauung fÃ¼r Pianofortc zu vier HÃ¤nden. 1 % Thlr. netlo.

Op. 31. ,4m elgem leerd. TonstUcke in Sonalen-

form. Heft I, II Ã¤ 20 Ngr.

sind sÃ¤mmtlicb bei Breitkopf und HÃ¤rte) erschienen in einer

Ausstattung, die sich mancher dunkle Ehrenmann in der VÃ¤ter-

zeit vergeblich wÃ¼nschte, mancher heutige kaum erschwingen

wird. WÃ¼nschen wir dem Autor zu solcher VerÃ¶ffentlichung

GlÃ¼ck, weil und insoweit die Sachen nicht ganz ohne Verdienst

sind. Hohe Gedanken, geniale oder durch Neuheit Ã¼ber-

raschende sind nicht darin; aber eine durchgÃ¤ngig saubere

Factur und die Ehrlichkeit, sich selber nicht gewaltsam zu

Ã¼bersteigern, ist in dieser tbeuren Zeit auch etwas werth. Dnd

wenn wir anerkennen, was darin frisch gesungen und gelungen

ist, so wird damil das Mangelhafte anderer Sachen nicht ver-

deckt, aber einigermaassen vergÃ¼tet.

Statt Opuszahl, Person und Lebensalter, die wir den Histo-

rikern und Biographen Ã¼berlassen, achten wir vielmehr auf den

Unterschied der Sing- und SpielstÃ¼cke, der, beim Verfasser

deutlicher als bei anderen bervorlrelend, wohl zu beachten ist.

Unter den Singsachen sind manche anmutbende, einige ganz

volksthÃ¼mlich wohlgestaltet. von den Instrumenlalien erscheinl

manches nicht eben spanisch, aber fremdartig.

Von den Vocalien sind die Jahreszeiten, als Ganzes
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angesehen, in der iiusseren Anlage verunglÃ¼ckt, weil eine nackte

Liederreihe nicht fesselt. Selbst in Fr. Schubert's gewaltig

schÃ¶ner Winterreise hÃ¤lt man die U Lieder nicht gut in Einem

Zuge aus, noch weniger die JO MÃ¼llerlieder, wie sehr auch

dramatisch aufsteigende Richtung hie und da obwaltet. Denn

alles Liedhafte ist specilisch an sich, isolirl vollbildlich (Monas,

Monodia), und wird auf einen Haufen ausgeschÃ¼ttet immer ge-

schmacklos ermÃ¼dend wirken: wer mag zwanzig StÃ¼ck Pariser

Ballbouquets auf einem Breie sehen? â�� Solchem Uebel vorzu-

beugen ist nun ein verbindender Text angeheftet von H. Zeise,

womit jedoch die Sache eher gefÃ¤hrdet als verlieblicht wird.

Denn selbst wenn diese Spruchverse lauteres Gold brÃ¤chten â��

I/HUI/ non! â�� dennoch wÃ¼rde man die lÃ¤ngstbegrabene Melo-

dramform kaum im engsten FreundeskreisÂ« ohne Ueberdruss

ertragen; und nun gar: Lied dem Liede vorredend? â�� es ist

zu Singular! â�� Jeder grossgewachsene Deutsche weiss ja aus

dem Wandsbecker Boten Warum 'n Lied 'n Lied ist, und kein

Rhinoceros â�� Dieser Missgriff in thesi hindert jedoch nicht,

dass einzelne der Gurlitl'schen Lieder in praxi wohllautend

sind, und als solche d. h. vereinzelt vorgetragen, bei einer

frÃ¶hlichen SÃ¤ngerfahrl dankbar mitzunehmen sind. â�� Os er's

Lieder sind sehr singbar , an Geibel's Weise erinnernd , von

milder SprachschÃ¶nheit, aber weniger erfindungsreich, zuwei-

len eintÃ¶nig.

Unter den Compositionen sind merkenswert!): Kr. 1. FrÃ¼h-

liogsahnung, in guter StimmfÃ¼hrung, mit hallender Klang-

wirkung, sauberer, nicht origineller Melodie, dem MÃ¤nner-

Viergespann angemessen bis auf das gefÃ¤hrliche hohe 6 â��vier

Takte Orgelpunkl! an dessen gleichen schon manche Stimme,

die eines besseren Schicksals werth war, zu schÃ¤nden gewor-

den ; Kr. 2 versteigt sich sogar zu A'. â�� In Hr. 3 sind schÃ¶ne

WaldklÃ¤nge. â�� Kr. 4. Sommermorgen, beginnt cano-

oisch, geht dann in chromatischen Sequenzen nicht Ã¼bel fort;

doch ist der Schluss des ersten Theils unklangsam, und selbst

wenn Ten. II S. < 0 im Schlusstakt das A in i corrigirt, unan-

genehm wegen der unrhythmischen, mindestens ungelenken

Vorausnahme des Fdur-Accords. Dennoch ist das Lied nicht

zu verwerfen, zumal der zweite Theil mit einer klangvollen

chromatischen Periode scbliesst, die zwar nicht den Worten

malerisch nachgeht, aber mehr ist als sie. â�� Kr. 5. Wald-

lied ist etwas phrasenhaft declamirt, doch klingls resolut und

kÃ¶nnte gern zwei Verse tragen statt eines. â�� Kr. 10. Win-

ternacht ist ausdrucksvoll gesungen; die getheilten ChÃ¶re

mit umgekehrter Melodie geben ein warm lebendiges Bild; der

choralartige Scbluss ist schwÃ¤cher, giebt kein rhythmisches

Gegenbild zum Ã¼brigen. â�� Kr. 12. Winlerlied mit Schnee

und Eis und blauem Himmel hat wirksame ZÃ¼ge und wÃ¼rde

noch mehr gefallen, wenn nicht eine Art Gezwnngenbeit zu-

weilen hindurchklÃ¤oge, wohl mitveranlasst durch die Worte,

die mehr Angst vor dem Winter als Freudigkeit aussprechen:

mindestens ist das Â»Trotz dem Eiswinda und der Scbluss Â»Nicht

der FrÃ¼hling allein, auch der Winter ist schÃ¶nÂ« â�� nicht die

Art wie die lustigen Norrlandsjungen sich Ã¤ussern, wenn sie

mitten im Sommer nach dem Winter gelÃ¼sten. Leider macbts

der HollandssÃ¤nger Richard Hol eben so: ihm ist der Herbst

nicht anders kund als in welken wÃ¤ssrigen Bildern

Tot vaal en somber geel vrrschoot het lentfettoen . . .

Zu fahlem trÃ¼ben Gelb verschoss das Lenzfeston

(verfÃ¤rbte sich der FrÃ¼hlingskranz) ...

De zon blikt watrig op het landschap . . .

und der Winter vollends

De hemel is duister || tot ys wtrd de vliet,

het veld mÃ¼t tyn Ivutre || zyn geur en zyn lied â��

misvormd lyn de dreven || ontbladrt Staat de boom,

verlald tÂ» het leven || 't is alles een droom . . .

Ganz anders als diese verkÃ¤lteten Friesen und Sachsen wissen

die poetischen Schwaben ihre Midi nordische Heimath zu

loben: wie bildreich singt Vater Haydn seinen Herbst und

Winter, und Schubert seine edle Winterreise: sie singen das

Was, nicht das Nichts. â�� Von den neuesten Winter-Natur-

Menschen ist Gurlitl der gesundeste: Hol ist weinerlich, Mar-

kull ertrÃ¤glich, aber gespreizt â�� von Ihm liegen auch Oser-

lieder vor.

Am besten gelungen unter Gurlitt'g Sachen sind wohl die

sechs GesÃ¤nge aus Quickborn, denen besonders nachzurÃ¼hmen

ist, dass die Melodien oft die Worte Klaus Groth's weil Ã¼ber-

treffen. Kr. l ist ganz volkstÃ¼mlicher Sangbarkeit, die Cla-

vierbegleitung nicht zudringlich, nur mildumfassend . auch

kann mans frei singen ohne Saitenklang â�� Kr. 2 etwas lei-

denschaftlicher, bleibt doch in vocalen lyrischen Schranken â��

Kr. 3 maller â�� Kr. 4 warm anmuthend, mit Mendelssohn'-

schem GeprÃ¤ge: den Schluss mÃ¶chte man wohl wÃ¼rziger

haben. â�� Kr. 5 Die Melkgeschichte Ist fÃ¼r unsere gebildete

SocielÃ¤t doch gar zu naiv â�� Kr. 6 ist desto lebendiger, Â«in

kerniger Abschluss zu den hÃ¼bschen Genrebildern: Der Nacht-

reiter singt: > Kid ik keen Sadelpeerd, bruk ik keen toom Â« ein

kecker lustiger Geselle, der seines GlÃ¼cks bi sin leefite kind

gewiss ist.

Es sei zum Lobe gesagt, dass Gurlitt's GesÃ¤nge alle sing-

bar und einfach lyrisch sind , ohne dramatische Coloratur und

Ã¼bermÃ¤ssige Seufzer-Accorde. Wegen der Instrumenta-

li e n wollen wir nicht jenen Canon beschwÃ¶ren. demgemÃ¤ss

aller Genius nur nach einem Specimen organo-clavicymba-

listicun zu prÃ¼fen sei; doch schwimmen wir selber zu tief in

dieser ZeitstrÃ¶mung, um nicht das Richtige in jenem paradoxen

Canon zu erkennen. Offenbar sind Gurlitt's Ciaviersachen ge-

ring neben jenen Liedern, und die vierhÃ¤ndige Hausandacht

entspricht schwerlich einem tiefgefÃ¼hlten BedÃ¼rfnisse. Gut,

dass sie sich auf das heimliche Ciavier beschrÃ¤nken : ein Orgel-

Pcdal-Bass wÃ¼rde das GebÃ¤ude zerschmettern, zumal wenn

auch die Peil al itÃ¤ten, wie hier die Manualia, sich jeweilig

kreuzen sollten â��ja kreuzen' welche neuerlich salon-

gÃ¼ltige seelenvolle Erfindung laut Gutachten eines bÃ¶swilligen

ReactionÃ¤rs mehr sociale als musikalische Bedeutung hat,

aber â�� Pereat die Reaction! â�� Nun also: die PrÃ¤ludien sind

durchgehends interessanter als die ChorÃ¤le; in jenen ist zu-

weiten hÃ¼bsche Erfindung, thematisch canonisch aus dem Can-

tus finnus abgeleitet, wÃ¤hrend unter den ChorÃ¤len nicht viele

sind, die dem gesuchten oder versuchten Orgelklang nahe kom-

men. LÃ¶blich ist, dass die Mehrzahl der gewÃ¤hlten ChorÃ¤le aus

der guten Kirchenzeit stimmen; nur drei unter den I4 sind

neuesten GeprÃ¤ges : i von dem Erfurter Fischer, i von C. Rein-

thaler, < von C. Gurlitt. â�� Aus den PrÃ¤ludien sind folgende

hervorzuheben: Kr. 6. Dies sind die heiigen zehn Ge-

bot, ein einfaches wohlklingendes StÃ¼ck, dem man nur im

zweiten und vierten Takt fortfliessende Bewegung wÃ¼nscht.

Kr. 6. Auf meinen lieben Gott, ganz modern clavierig,

ansprechend, nur dem nachfolgenden Choralsalz wenig ent-

sprechend , obwohl ilas Thema Ã¤usserlich durchklingt. Kr. 7

Ã¤hnlich gestaltet, doch berÃ¼hmteren Vorbildern anempfindend,

ist Jesus meine Zu versi cht prÃ¤ludirt; leider ist die ein-

fach flÃ¼ssige Original-Harmonie Joh. CrÃ¼ger's im nachfolgenden

Choral verlassen, um einem achtstimmig verzierten und dick-

flÃ¼ssigen Tongequirle Raum zu geben. Kr. 8. Die feste

Burg hÃ¤tte wohl ein edleres PrÃ¤ludium verdient als solche

chromatisch syncoptisch wimmernde Spielerei. Kr. 9 instru-

mental interessant, mit Cantus firmut im Bass, wÃ¼rde mehr

eindringen, wenn die contrapunktirten Figuren minder sprin-

gend und witzelnd wÃ¤ren ; zum wÃ¼rdigen Eingang des einfach

sangvollen Allein GottinderHÃ¶h eignen sie sich vollends

nicht. Wohlklingend ist auch das PrÃ¤ludium zu Kr. 10 Wachet

auf. ruft uns die Stimme, freilich mehr galant ritterlich
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in seinen punktirleu SprÃ¼ngen, als die keusch ernste Choral-

Melodie erlaubt. Hr. 11 in warmem Tone prÃ¤ludirl, schliesst

sich dem Choraltone von Christus der ist mein Leben

sinngemÃ¤ss an. Hr. 12 ist in der Manier von Nr. 6 und 7

wohl das bestgelungene; will man einmal â�� was ja auch die

Altmeister nicht ganz verschmÃ¤hen â�� Verschiedenheit der

Stimmung zwischen PrÃ¤ludium und Choral gestatten, so ist

diese Nummer wohl geeignet, das NÃ¼tzliche und Ange-

nehme, Erbauung und Unterhaltung, zu verbinden. Am mei-

sten wird anmuthen Hr. 13 Freu dich sehr o meine

Seele, sowohl in der instrumentalen Cantilene an sich, als in

ihrem BezÃ¼ge zum Choral; nur dem strengeren Unheil mÃ¶chte

einiges Clavierige zu weit gehen. â�� Den Apelles von LÃ¶wen-

stern mit seinem: Nun preiset alle Gottes Barmher-

zigkeit â�� Hr. 14 â�� hÃ¤tten wir gern entbehrt: es ist eine

mehr gespassige als, wie die Beischrift (S. 3 <) lautet: Â»Kindlich

heitreÂ« Melodie; doch ist das canonisch angelegte PrÃ¤ludium

als Scherzo ganz geniessbar. â�� Sehr fremdartig, auch ohne

selbstÃ¤ndig instrumentalen Werlh, ist PrÃ¤ludium Hr. 17 zu dem

feierlich ernsten Allein zu dir Herr Jesu Christ. â�� Das

Klopslock'sche Auferstehn, ja auferstehn wirst du,

Hr. 18, ist hier nach der Betonung des Erfurter Fischer gut

eingeleitet mit einem fugirten PrÃ¤ludium, das noch mehr als

Nr. 13 seinem Cboral als Vorhalle dient. Von den verschie-

denen Melodien, die man auf jenes schwer singbare Lied ver-

sucht hat, ist dies nicht die geringste, kÃ¼hner wenigstens als

die gÂ»r zu sanfte von Ph. E. Bach. â�� Hr. 19. Befiehl du

deine Wege, vgl. Nr. 8. â�� Hr. 20. Gott ist mein Lied,

xu dreien die vierte Melodie l (vgl. Nr. l 8) hat ein Toccaten-

PrÃ¤ludium, das der Leser selbst nachlesen und schÃ¤tzen

wolle. â�� Hr. 22. 0 Herre Gott, dein gÃ¶ttlich Wort

bedÃ¼rfte wohl nach der altlutheriscben keiner besseren Me-

lodie ; doch ist diese neue von Gurlilt besser gerathen als man

vom modernen Stil erwartet; auch das PrÃ¤ludium ist schÃ¶n

trotz der epigrammatischen Wandmalerei Â»mit frommem frohem

Ausdruck . .. poco marcato, quasi Violoncello'. â�� Hr. 24. Herr

Gott dich loben alle wir, ebenfalls mit gutem PrÃ¤ludium,

giebt auch was fÃ¼rs Auge â�� in der zarten Arm-Verschlingung

von der socialen Art Takt 13â��16. Wegen der ChorÃ¤le fÃ¼gen

wir dem zu Nr. 7 Gesagten bei, dass Ã¼berhaupt gar keine Be-

arbeitung aus der classischen Liederzeit gegeben ist, auch wo

deren reichlich vorhanden sind. â�� Die Beischrift der Ton-

setzernamen betritt die mutbmaasslich Ã¤lteste Quelle der Me-

lodie, nicht Ã¼berall richtig, da Hassler 11.01 die schon lÃ¤nger

bekannte Volksweise in altrbylhmiscber Form harmonisirte; â��

sonderbar ist die auch zwiefache AnfÃ¼hrung KÃ¼hnau 1599 und

1698 : das erste ist ganz unverstÃ¤ndlich , da der Ursprung der

Melodie nicht sicher bekannt ist; das zweite solltÂ« beissen

Klhnau 4698, wenn nnr nicht ein Ã¤lterer, Krieger 1667, fÃ¼r

den Urheber gÃ¶lte, and Kubnau als Cboralist sonst unbekannt

wÃ¤re.

Die Sonate Op. 21 in F bat in Hauptsatz und Schloss

hÃ¼bsche Themen, das erste energisch, das letzte anregend

flÃ¼chtig; aber die Gegenthemen in beiden sind zu schwach,

die AusfÃ¼hrung namentlich an rhythmischen Wendepunkten,

z.B. Seile 17 Z. 5â��7; S. 19, 4â��7 entsetzlich gedehnt, ohne

die schlagende Kraft, die in solchen FÃ¤llen eben die modernen

Meister als Grund und Folge der grossen Rhythmik zu zeigen

wissen. Das Adagio, ebenfalls ansprechender Grundmelodie,

zeigt Ã¤hnliche MÃ¤ngel im Verlauf des Figurenspiels in den Mil-

telsÃ¤tzen. Das Intermezzo im */4-Takt ist fÃ¼r die, so es angeht:

uns wirds bei der FÃ¼nfe leicht unheimlich, aber â�� es muss

auch solche KÃ¤uze geben! â�� Die Sonaten Op. 31 mÃ¶gen am

hÃ¤uslichen Heerd ein angenehmes Alternative geben; tiefen

Inhalts sind sie nicht, aber auch nicht zu verachten, da sie

niedliche Toccaten-Arbeit geben, muntere Rhythmik ohne

jene oben gerÃ¼gten MÃ¤ngel. Angenehm ist der zweistimmige

Satz im Finale Es-dar, etwa zwischen Pleyel und Clementi

der Anlage und Melodirung nach. Wenig bedeuten die ersten

SÃ¤tze der A dur-Sonale, das Finale dagegen Alltgro schtr-

zando e/s isl recht frisch, Modulation frei, nicht ausschweifend,

der Mittelsatz rhythmisch gesÃ¤ttigt. â�� Alles in Allem genom-

men sehen wir in unserm Autor einen Mann, der mit seinem

Pfunde nach KrÃ¤ften gewuchert und wo nicht ewige Werke,

doch aus dem Zeillichen ansprechende Bilder gebracht bat, die

eines succes destime werth sind. E. K.

Mendelssohn's Wirksamkeit als Musikdirector

an Inunermann'B Theater in DÃ¼sseldorf.

1833â��1834.

(Fortsetzung von Nr. 19.)

Mendelssohn halle eine gewisse Vorliebe fÃ¼r den Dichter

Immermann, was wir besonders bei dem Streite zwischen die-

sem und Plalen bemerken. Mendelssohn schreibt damals an

seine Schwestern aus Neapel vom S8. Mai 1831 : Â»Schadow,

der in einigen Tagen nach DÃ¼sseldorf gehl, verspricht mir, bei

Immermann neue Lieder fÃ¼r mich auszuwirken, auf die ich

mich sehr freue. Der Mann ist doch ein Dichter; das steht

ebenso in seinen Briefen, wie in Allem. Graf Platen ist ein

kleiner, verschrumpfter, goldbebrillter, heiserer Greis von

fÃ¼nfunddreissig Jahren ; er bat mir Furcht gemacht. Die Grie-

chen sehen [sahen] anders aus! Er schimpft auf die Deutschen

grÃ¤sslich, vergisst aber, dass er es auf Deutsch Ibuli. Bedingt

das VerhÃ¤llniss zwischen Dichter und Musiker gewÃ¶hnlich eine

Unterordnung des letzteren â�� wenigstens bei bedeutenden

lyrischen Gedichten â��, so traten in diesem Falle Mendels-

sohn's Jugend und Immermann's imponirende PersÃ¶nlichkeit

als mitbestimmende Factoren hinzu. Ein solches VerhÃ¤llniss

hat, wenn sich die Personen unmittelbar nahe rÃ¼cken, leicht

etwas Peinliches, DrÃ¼ckendes. Ceberdies war es Mendelssohn's

Art, seinen Drang zur SelbstÃ¤ndigkeit durch F.inscblagen eines

Seitenweges zu bethÃ¤tigen, persÃ¶nlich wie kÃ¼nstlerisch. Hier-

Ã¼ber ein ander Mal mehr. Die Hauptsache in dem VerhÃ¤ltnisse

beider MÃ¤nner blieb schliesslicb, dass Dichter und Musiker als

solche nicht im harmonischen EinklÃ¤nge standen, sondern ver-

schiedene Wege gingen, verschiedenen Idealen nachstrebten.

Mendelssohn war kein Theatermusik-Macher und -Dirigent,

und Immermann kein Opernteitdichler; Talent und Neigung

des Ersteren gingen auf Concertmusik , des Letzteren auf das

recitirende Drama.

Wer Mendelssohn's Lebensgang etwas aufmerksamer ver-

folgt bat, weiss, wie sehr seine Familie und Freunde bestrebt

waren , einen fruchlreicben Operncomponisten aus ihm zu

machen, und wie eifrig er selber einer solchen Laufbahn nach-

zustreben schien. An seinen Jugendfreund und LeibsÃ¤nger

Eduard Devrienl schreibt er am IS. Juli 1831 von Mailand aus

als Antwort auf eine ziemlich starke Mahnepistel: Â»Du willst,

ich solle nur Opern schreiben und hÃ¼lle Unrecht, es nicht schon

lÃ¤ngst getban zu haben. Ich antworte: Gieb mir einen rechten

Text in die Hand, und in ein paar Monaten ist er componirt;

denn ich sehne mich jeden Tag von Neuem danach, eine Oper

zu schreiben ; ich weiss, dass es etwas Frisches, Lust'ges wer-

den kann, wenn ich es jetzt finde ; aber eben die Worte sind

nicht da. Und einen Text, der mich nicht ganz In Feuer setzt,

componire ich nun einmal nicht. Wenn Du einen Mann kennst,

der im Stande isl, eine Oper zu dichten, so nenne mir ihn um

Gotteswillen; ich suche nichts Anderes. Aber bis ich nun einen

Text habe, soll ich doch nicht etwa lieber Nichts thun (auch

wenn ich es kÃ¶nnte) t [erzÃ¤hlt, dass er Â»die erste Walpurgis-

nÃ¤chte, and den Priester darin fÃ¼r Devrient geschrieben]. . .

Â«l*
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Ich gehe nun nach MÃ¼nchen, wo sie mir eine Oper anboten,

um zu sehen, ob da ein Mensch als Dichter ist; denn nur einen

Menschen mÃ¶chte ich, der ein bischen Glut und Talent hÃ¤tte;

ein Riese braucht es gar nicht zu sein ; und finde ich da keinen,

so mache ich vielleicht Immermann's Bekanntschaft blos des-

wegen, und ist der auch nicht der Mann, so versuche ich es in

London. Es kommt mir immer vor, als fehle noch der rechte

Kerl [!]; aber was soll ich thun, um ihn herauszufinden? Im

Hotel Reichmann ['lern bekannten MailÃ¤nder Gasthause] wohnt

er nicht und nebeuan auch nicht, und wo sonst? DarÃ¼ber

schreib mir einmal. Obgleich ich glaube, dass uns der liebe

Herrgott Alles, also auch Operntexte zuschickt, sobald wir es

brauchen, so mÃ¼ssen wir dabei doch unsere Schuldigkeit Ihun

und uns umsehen, und ich wollte, der Text wÃ¤re schon da!

Mittlerweile schreibe ich so gute Sachen, als ich nur irgend

kannÂ«. Schwerlich ist das kundgegebene Verlassen auf den

lieben Herrgott in diesem Falle als ein Zeichen innerer Kraft

anzusehen; und wenn er meint, Â»der rechle KerlÂ« sei Ã¼ber-

haupt noch nicht da, hÃ¶rt man nicht deutlich daraus die Stimme

des Zweifels und der Ermattucg in der ganzen Angelegen-

heit? â�� Am 27. August schreibt er demselben aus Luzern

weiter darÃ¼ber, woraus man sieht, dass ihm auch in musika-

lischer Beziehung, wenigstens was den Anfang anlangt, einige

Zweifel aufstiegen: Â»Ich fÃ¼hle deutlich, dass eine Oper, die ich

jetzt schriebe, lange nicht so gut werden wÃ¼rde, als eine

zweite, die ich nachher componirte, und dass ich doch den

neuen Weg, den ich mir denke, erst antreten und ein StÃ¼ck

drin laufen mÃ¼sste, um zu wissen, ob er hinfÃ¼hren wird und

wie bald, wÃ¤hrend ich in der Instrumentalmusik schon anfange

zu wissen, was ich eigentlich wollen soll, und mir selbst viel

klarer und ruhiger darÃ¼ber bin, weil ich mehr drin gearbeitet

habe â��: kurz, es treibt mich .... Wo ich aber dazu Ge-

legenheit finden soll â�� es nur anfangen kann â��, das ist mir

bis heut ganz unbegreiflich. Wenn es aber meine Aufgabe ist,

so werde ich die Gelegenheit finden, das glaube ich fest; und

finde ich sie nicht, so wird es ein Anderer sein mÃ¼ssen; dann

wÃ¼sste ich aber nicht, warum es mich so dazu bintriebeÂ«.

Warum es ihn so trieb, ist doch wohl kein grosses RSthsel,

denn wenn alle Verwandte und Freunde trieben und auf die

vor allen anderen Dingen begÃ¼nstigte, in Ã¶ffenllichcm GlÃ¤nze

strahlende Oper hinwiesen, so wÃ¤re es vielmehr ein Wunder,

wenn es ihn nicht getrieben hÃ¤tte. Was es mit dem Â»neuen

Wege, den er sich dachteÂ«, fÃ¼r eine Bewandtniss habe, wird

sich im Einzelnen um so weniger sagen lassen, weil aus Men-

delssohn's Worten genugsam erhellt, dass er selber hier voll-

stÃ¤ndig im Dunkeln tappte. Er wollte erst probiren, den Â»neuen

WegÂ« antreten und versuchsweise ein StÃ¼ck drin laufen. Aber

so â�� dies sagen wir ohne Scheu â�� sind noch nie neue Wege

TÃ¼r die Kunst aufgefunden. Den neuen Weg findet nur, wer

zunÃ¤chst in deD allen eintritt und in diesem das ganze Kunst-

handwerk, auch fÃ¼r den betreffenden Zweig, zum sichern Be-

sitz erwirbt. Es Ist gewiss ein sehr zweifelhaftes Zeichen ori-

ginaler Begabung fÃ¼r ein bestimmtes Fach, wenn man die ersten

Versuche in demselben schon mit dem Hintergedanken unter-

nimmt, auf neuen Wegen neue Erfolge zu erjagen. Das Ge-

wordene und die Zeit Beherrschende beansprucht eine gewisse

AutoritÃ¤t, vor welcher sich eben derjenige am willigsten beugt,

der die Kraft besitzt, in dasselbe eingehend es weiter zu bilden.

l>;,-.-. s an seinen Freund sich wendend, setzt Mendelssohn

hinzu: Â»Wenn Du es erreichst, nicht SÃ¤nger, Decoralionen

und Situationen, sondern Menschen, Natur und Leben Dir zu

denken und hinzustellen, so bin ich Ã¼berzeugt, dass Du die

besten Opcrntexte schreibst, die wir haben: denn wenn Einer

die BÃ¼hne so kennt wie Du, so kann er schon nichts Undra-

matisches schreiben, und ich wÃ¼ssle auch gar nicht, was Du

von Deinen Versen anders wolltest. Ist es von Innen heraus

fÃ¼r die Natur und die Musik gefÃ¼hlt. so sind die Verse musi-

kalisch, wenn sie sich auch im Textbuch noch so hinkend aus-

nehmen : schreib dann meinethalben Prosa â�� wir wollen es

schon componiren. Aber wenn Form in Form gegossen wer-

den soll ; wenn die Verse musikalisch gemacht und nicht mu-

sikalisch gedacht sind, wenn Ã¤usserlich in schÃ¶nen Worten

eingebracht werden soll, was innerlich an schÃ¶nem Leben

fehlt, â�� da hast Du recht, â�� das ist eine Klemme, aus der

kein Mensch herauskommen kann. Denn so gewiss reines Me-

trum, gute Gedanken, schÃ¶ne Sprache noch immer kein schÃ¶nes

Gedicht machen ohne einen gewissen Blitz der Poesie, der

durch's Ganze geht, so gewiss kann nur durch das GefÃ¼hl des

Lebens in allen Personen eine Oper vollkommen musikalisch

und am Ende auch vollkommen dramatisch werden Es steht

eine Stelle darÃ¼ber im Beaumarchais, den man anklagt, seine

Personen sagten zu wenig eigentlich schÃ¶ne Gedanken, und er

lege ihnen zu wenig Poetisches in den Mund. Er antwortet,

das sei nicht seine Schuld : er mÃ¼sse bekennen, dass er wÃ¤h-

rend des Schreibens immer Ã¼ber seinen Schreiblisch weg im

lebhaftesten GesprÃ¤ch mit seinen Personen sei, â�� und was

sie Ihm dann etwa antworteten, das schreibe er hin, nichts

Anderes. Mir kommt das sehr hÃ¼bsch und wahr vorÂ«. Auch

diese Bemerkungen sind, wie alles was von Mendelssohn

kommt, geistreich : aber man versuche nur auf Grund dersel-

ben drei Schritte in der Opernpraxis zu tbun, so wird man

bald inne werden, wie wenig sie ausreichen und wie eine die

andere aufhebt. Das einzig Positive darin ist der Naturalismus

also, auf die Musik angewandt, das was die Helden der Zu-

kunftsmusik nunmehr in die Wirklichkeit Ã¼berfÃ¼hrt haben, und

es ist merkwÃ¼rdig genug, dass schon Mendelssohn wie in dunk-

lem Umhertasten auf diesen Â»neuen Weg<t hinsteuerte.

Nehmen wir noch einige Aeusserungen mit, die er an dem-

selben S7. August aus demselben Luzern Ã¼ber denselben

Gegenstand an Wilh. Taubert nach Berlin richtete : Â»Haben Sie

denn bis jetzt nichts GrÃ¶sseres componirl? eine recht tolle

Symphonie? oder Oper? Ich meineslheils habe jetzt eine un-

bezwingliche Lust zu einer Oper und sogar kaum Ruhe, irgend

etwas Anderes, Kleineres anzufangen ; ich glaube , wenn ich

heut den Text hÃ¤tte, wÃ¤re morgen die Oper fertig; denn es

treibt mich gar zu sehr dahin. Sonst war mir der blosse Ge-

danke an eine Symphonie etwas so Hinreissendes, dass ich an

gar nichts Anderes denken konnte, wenn mir eine im Kopfe

lag; der Instrumenlenklang hat doch auch gar so was Feier-

liches, Himmlisches in sich; und doch habe ich jetzt schon seit

lÃ¤ngerer Zeit eine angefangene Symphonie liegen lassen, um

eine Cantale von Goethe zu componiren, bloss weil icii da noch

Stimmen und ChÃ¶re dazu hatte. Die Symphonie will ich frei-

lich nun auch beendigen ; aber ich wÃ¼nsche mir doch nicht!:

mehr, als eine rechte Oper. Wo aber der Text herkommen

soll, weiss ich noch weniger seit gestern Abend, wo ich zum

ersten Male seit mehr als einem Jahre ein deutsches Aesthetik-

blatt wieder in die HÃ¤nde bekam. Es sieht wahrhaftig auf dem

deutschen Parnass ebenso toll aus, als in der europÃ¤ischen Po-

litikÂ«. Und so geht es nun eine Weile in erregtestem Tone

fort. Man muss gestehen, Mendelssohn bringt seine zu schrei-

bende Oper in einen weitschwingenden Kreis, unter den Ge-

sichtspunkt allgemeinster Zeitbetrachtungen. Wenn man aber

gar erwÃ¤gt, was er an jenem S7. August allts bnefslellernd zu

Papier brachte, so kommen starke Zweifel, ob seine Gedanken

mit dem Laufe seiner Feder Schritt gehalten, nn l man muss

der BefÃ¼rchtung Raum geben, dass ihm das, was er so im un-

ruhigen Farbenspiel von hundert Nebendingen vorbringt, die

Operncomposition nÃ¤mlich, doch nicht eigentlich innerste Her-

zensangelegenheit gewesen sei.

(Schluss folgt.)
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Die Mensuralnotenschrift des Xu. und

XTTT. Jahrhunderts.

Inaugural-Dissertation

von

GosUr Jacobsthal.*)

Einleitung.

FÃ¼r die Forschung auf dem Gebiet der Geschichte der

Musik ist zweierlei unerlÃ¤sslich : einmal die Kenntniss des Con-

trapunktes, und dann das VerstÃ¤ndniss der Notenschriften, wie

sie in den verschiedenen Zeiten angewandt wurden.

Erschliesst uns der ContrapunlU das eigenste Wesen der

Tonkunst und ihrer Werke, so macht uns die KenntnisÂ» der

Notenschriften dieselben Ã¼berhaupt erst zugÃ¤nglich ; denn nicht

immer hat man die TÃ¶ne so nolirt, wie wir heul zu Tage.

Ich lasse die Notenschrift der Griechen, so ausgebildet sie

bereits war, bei Seite, da sie auf ganz anderen Principien be-

ruht als die, mit der sich die nachfolgenden BlÃ¤tter zu beschÃ¤f-

tigen haben ; ebenso die fÃ¼r die einstimmige Musik gebrauchten

Zeichen, wie sie zuerst in "der nachchristlichen Zeit angewandt

wurden.

Aber auch in den Zeiten des Ursprungs der mehrstimmigen

Musik, im XII. und XIII. Jahrhundert, hat die fÃ¼r die Mehr-

stimmigkeit entstandene Notation so verschiedene Stufen der

Entwickelung durchlaufen, dass in der ersten Zeit derselben

Ã¼berall Schwankungen sichtbar sind, und erst allma'lig sich die

Mensuralnolenschrift, d. i. eine Schrift, welche die Werthe der

Noten nach einem Maassslab genau misst, festsetzt. Es ist

schwer, auch nur eine ungefÃ¤hre Zeit zu bestimmen, seit wel-

cher die Mensuralnotalion ihren Anfang genommen hat; denn

bevor sie in den ersten schriftlichen DenkmÃ¤lern auftritt, haben

schon frÃ¼here Zeiten mit den Versuchen an ihrer Notation nicht

unwichtige Vorarbeiten gemacht, wenn auch durch die Men-

suralnotation selbst erst ein wesentlich neues Element, das der

strengen Messung, in die Notenschrift eingefÃ¼hrt wird.

Der Ã¤lteste Gesang in der christlichen Kirche war einstim-

mig (cantta planus; musica plana) ; eine Verschiedenheit und

infolge dessen ein Messen der Zeitdauer der einzelnen TÃ¶ne,

sowie der Tonzeichen fand nicht statt. Die Zeichen selbst

waren mannigfacher Art, je nach verschiedenen Zeilen und

Orten; man hat es mit allen mÃ¶glichen Schriften versucht und

ist dabei auf ganz eigentÃ¼mliche Darstellungsmittel geratbeo.

Alle aber lassen sich in drei Gruppen theilen, welche der Zeit

nach, in der sie entstanden, sind :

*) Diese Dissertation wurde von dem Verfasser geschrieben zur

Erlangung der Doctorwurde an der Berliner UniversitÃ¤t und dort am

4. August in einer Ã¶ffentlichen Disputation vertheidigt, nachdem ein

hÃ¶chst ehrenvoll bestandenes Examen vorangegangen war. Herr

Dr. Jacohathal ist ein Schuler von Prof. Heinr. Bellermann. Folgende

fÃ¼nf Thesen kamen zur Disputation.

1. Zwischen der griechischen Musik und dem ersten nachchrist-

lichen Kirchengesang ist der Zusammenhang nachzuweisen ans

der Gleichartigkeit der Tonsysteme.

S. Das VerstÃ¤ndniss der Musik ist nicht durch technische Fertigkeit

auf Instrumenten zu erreichen, sondern stÃ¼tzt Â«ich vielmehr auf

die Kenntniss und Hebung der Vocalmusik.

8. Die Anwendung der Notenlinien, wie sie bei H u c b a l d und auch

bei Guido vonArezzo erscheint, ist wesentlich verschieden

von der, welche sich bereits bei den Bitesten Mensuralisten findet.

*. Keine der Handschriften der Â«an cantut mnuurabila* desFranco

vonCÃ¶ln stimmt in Betreff der Lehre von den Consonanzen

und Dissonanzen mit dem comptndium dacantut magittri Franco-

iiii iilx-rcin, weshalb der zweite dieser Tractate dem Franco

von CÃ¶ln , dem Verfasser des ersten, nicht zuzuschreiben ist.

S. Ebenso zwingt der Umstand, dass der Tractat des Johann es

11 ii 11 ii \ 'aUirenatm iMii/istn Franconii* in Lehre und nament-

lich in Fassung nicht sowohl mit der ars canttu mensvrabilis als

mit einer Anzahl anonymer Tractate derselben Zeit Ã�berein-

stimmt, zu der Annahme, dass in derselben Zeit zwei Theore-

tiker desselben Namens Â»Franco gelebt haben.

{. Zeichen, welche die HÃ¶he und Tiefe der TÃ¶ne ohne HÃ¼lfe

eines Systems von Notenlinien ausdrÃ¼cken. â��

Es sei hierfÃ¼r besonders die sehr verbreitete Notation,

welche sich der sieben ersten lateinischen Buchstaben be^

dient, erwÃ¤hnt, sodann eine von Hu c bald angewandte

Notation, welche auf die griechischen Tonzeichen zurÃ¼ck-

greift, und scbliesslich eine ebenfalls von Hucbald ge-

brauchte Notenschrift, die er selbst die Dasian-Nolation

nennt, weil ihr das alte Zeichen, des Spiritus atper

(â�¢aviv/iu tauv) zu Grunde liegt.

t. Zeichen innerhalb eines solchen Systems, bei dem nur

die ZwischenrÃ¤ume als Stufen gerechnet werden. â��

Auch dieser Notation bedient sich Hucbald. Er zog

Nolenlinien und gab den ZwischenrÃ¤umen die entspre-

chende TonhÃ¶he, indem er zu Anfang des Systems in

jeden Zwischenraum das jedesmal entsprechende, ge-

wÃ¶hnlich der Dasian-Notation entlehnte Tonzeichen setzte,

dem er bisweilen noch, je nachdem der Schritt von dem

entsprechenden Zwiscbenraum zum nÃ¤chst hÃ¶heren eia

ganzer oder halber Ton war, ein T (tonus) oder S {semi-

tonium) seitwÃ¤rts hinzufÃ¼gte. Die Textworte schrieb er

sodann in die jeder Silbe ihrer TonhÃ¶he nach zukommen-

den ZwischenrÃ¤ume.

3. Zeichen in einem System, bei dem sowohl die Linien,

wie auch die von ihnen gebildeten ZwiscbenrÃ¤ume als

Stufen zÃ¤hlen. â��

Diesen Fortschritt im Gebrauch des Liniensystems

macht Guido von Arezzo. Es muss aber hinsichtlich

der Verwendung desselben ein wichtiger unterschied ge-

macht werden zwischen Guido und den Mensuralisten.

Guido gebraucht Linien und ZwiscbenrÃ¤ume in willkÃ¼r-

licher Weise; d. h. er giebt irgend einer Linie oder einem

Zwischenraum eine bestimmte TonhÃ¶he und bestimmt

hiernach die TonhÃ¶be aller Ã¤ndern. Anders verfahren be-

reits die Ã¤ltesten Mensuralisten. Sie stellen ein System

von zehn Linien auf, welches fÃ¼r das ganze aus zwanzig

Stufen bestehende, vom grossen G bis zum zweigestri-

chenen d gehende Tonsyslem ausreicht, und weisen jedem

Ton ein- fÃ¼r allemal seine bestimmte Stelle, entweder

eine Linie oder einen Zwischenraum zu. Vorn auf die

fÃ¼nf entsprechenden Linien als Ausgangspunkte werden

die fÃ¼nf clavei signatae (SchlÃ¼ssel) gesetzt. Das siud der

Buchstabennotation entlehnte Zeichen, welche die Ton-

hÃ¶he der durch sie bezeichneten Linien festsetzen, von

welchen aus alle Ã¤ndern Stufen bestimmt werden. Da nun

ein System von zehn Linien schwer zu Ã¼bersehen ist, so

griff man aus demselben gewÃ¶hnlich eine geringere An-

zahl von Linien, etwa drei, vier oder fÃ¼nf heraus, wie

es gerade dem Umfang des zu nolirenden StÃ¼ckes ent-

sprach ; wobei es aber nach dem Vorhergesagten niemals

geschehen konnte, dass eine Note, welche im ganzen

zehnlinigen System einer Linie zukam, in dem kleineren

System in einen Zwischenraum Bei, und umgekehrt.

Diese Anwendung des Liniensystems ist gang und gebe

geblieben; und es ist unrichtig, wenn man heutzutage

den Tenor im o-SchlÃ¼ssel eine Oclave zu hoch notirt, wo-

durch eine Note, der eigentlich ein Zwischenraum zu-

kommt, auf eine Linie gesetzt wird, und umgekehrt.

Von den vor der Hensuralnotation angewandten Zeichen

nun steht die ausgebildetere Neumenschrift der Mensuraluota-

tion am nÃ¤chsten; sie bedient sich als Zeichen kleiner Punkte

und Sirichelchen, die in ein System von Linien und Zwischen-

rÃ¤umen gesetzt sind.

Das mit der Zeit entstehende BedÃ¼rfniss, einzelnen Worten,

auf denen besonderer Nachdruck ruhen sollte, im Gegensatz zu

weniger hervortretenden einen lÃ¤nger dauernden Ton zu geben.
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bildete sich diese Zeichen, die ausser verschiedener TonhÃ¶he

durch ihre Gestalt auch noch eine lÃ¤ngere oder kÃ¼rzere, wenn

auch nicht gemessene, Zeitdauer und vielleicht auch manches

andere auf den Vortrag BezÃ¼gliche andeuten konnten. Und

diese Zeichen, besonders der Strich (virga) und der Punkt

(punctus) und deren Verbindungen sind die Vorbilder gewesen

fÃ¼r die Zeichen der Mensuralnotation, insbesondere fÃ¼r die

longa, fÃ¼r die brevis und deren Verbindungen (liyaturac), wie

dies unter anderem erbellt aus dem Tractat des Walter Odington,

welcher im ersten Band des Sammelwerkes von Coussemaker:

â�¢ Scriptores de musica medii arniÂ« auf S. 135, I. folgender-

maassen sagt: D longa vocatur, quae prius virga dicitur notaÂ«

und gleich darauf, fbrevis vocatur, quae prius dicitur punctusÂ«.

Von der Ã¤ndern Seite war allmÃ¤lig das BedÃ¼rfniss entstan-

den, aus der Einstimmigkeit herauszutreten: die ersten Ver-

suche brachten es freilich nur dahin, Ã¼ber einer Melodie ge-

nau dieselbe noch einmal in der Quinte oder Quarte oder auch

in einem von diesen beiden Intervallen und ausserdem noch in

der Octave erklingen zu lassen. Der Uebergang nun zu der

eigentlichen Mehrstimmigkeit, die zunÃ¤chst als Zweistimmig-

keit (diaphonia, discantus) auftritt, ist schwer zu verfolgen.

Genug, durch diese Bestrebungen kam man endlich zu einer

wirklichen Mehrstimmigkeit, welche von verschiedenen selb-

stÃ¤ndigen Melodien gebildet wurde, selbstÃ¤ndig sowohl hin-

sichtlich der Tonschritte, aus denen die Melodie besteht, wie

auch in Betreff der Zeitdauer der TÃ¶ne.

Es ist klar, dass nun auf der einen Seite sich Gesetze bil-

den mussten, welche die Schritte der Melodien nach Maassgabe

der durch sie entstehenden ZusammenklÃ¤nge regelten, und dass

ebenso andererseits die Mensuralnolation nothwendig wurde,

welche einem jeden Tonzeichen ausser der TonhÃ¶he seinen

genau gemessenen Werlh geben konnte. Und wenn man jetzt

auch noch eine dieser Melodien eines mehrstimmigen Satzes

gewÃ¶hnlich aus dem cantus planus ?ls Grundlage fÃ¼r die an-

deren dazu zu erfindenden entnahm, so wurde diese jetzt ge-

messen und bildete mit ihren langsameren Schritten einen wohl

beabsichtigten Gegensatz zu den beweglicheren hinzu erfun-

denen Stimmen.

Wenn die vergangenen Jahrhunderte sich einzig und allein

mit der Ausbildung der Melodie an sich beschÃ¤ftigt hatten, so

fiel der nun folgenden Zeit die Aufgabe zu, die Zusammen-

klinge zu regeln: and wenn daher in frÃ¼heren Zeiten die Ke-

geln der Zusammenklange lediglich aus den LehrsÃ¤tzen der

alten griechischen Theoretiker, die oftmals der Natur wider-

sprachen, entnommen waren, so fing man jetzt bald an, auch

dem GehÃ¶r ein Urtheil zu gestalten Ã¼ber Consonanzen und

Dissonanzen; was mit Leichtigkeit erhellt aus den meisten der

damaligen ErklÃ¤rungen der Worte fÃ¼r Consonanz und Disso-

nanz. So sagt Franoo von CÃ¶ln, vielleicht der klarste der

Schriftsteller Ã¼ber Musik, die gegen Ende des XII. Jahrhun-

derts schrieben, in seinem Tractat >ars cantus mmsurabilisÂ«

(abgedruckt im I. Bande der scriptores), er sagt S. (19, I. :

â�¢Concordantia (Consonanz) dicitur esse, quando duae voces vel

plures in uno tempore prolatae se compati possunt secun-

dumauditum. Discordantia (Dissonanz) vero e contra-

rio dicitur, tcilicet, quando duae voces sie conjunguntur, quod

dincordant secundum auditumÂ«.

Man probirte und fand, dass mancherlei ganz wohl zusam-

men klÃ¤nge, wenn es nach den alten Lehren auch eine Disso-

nanz hÃ¤tte sein mÃ¼ssen; und wenn die ersten Versuche auch

unsicher and nicht frei von IrrtbÃ¤mern waren, so muss man

sie dennoch als einen bedeutenden, Epoche machenden Fort-

schritt gegen die Ã¤ltere Zeit hetrachten.

Die Regeln, welche die TonverhÃ¤ltnisse betreffen, so wenig

sie auch noch ausgebildet sind, werden in den Tractaten, in

welchen die Notationslehre noch sehr lÃ¼ckenhaft und unsicher

dargestellt wird, bereits mit grosser Klarheil bebandelt, was

natÃ¼rlich ist, wenn man bedenkt, dass jene sich ohne Unter-

brechung auf gegebener Grundlage fortentwickelt haben, wÃ¤h-

rend fÃ¼r die Notation ein ganz neuer Boden gewonnen werden

musste.

So ist es auch nicht mÃ¶glich, aus dem Material, das bis jetzt

fÃ¼r die erste Zeit der Mensuralnolation zu Gebote steht, so

sichere SchlÃ¼sse zu ziehen, dass man bestimmte Regeln fÃ¼r

dieselbe aufstellen kann; man muss sich fÃ¼r jetzt noch darauf

beschrÃ¤nken, ein Bild zu entwerfen, das, wiewohl es die Keime

der spÃ¤teren klaren Mensuralnotation in sich trÃ¤gt, immerhin

nur als Beweis dafÃ¼r dienen kann, wie allmÃ¤lig sich dieselbe

entwickelt hat bis zu der sich in festen Gesetzen bewegenden

Lehre, wie sie uns am klarsten von allen uns Ã¼berliefer-

ten Traclaten entgegentritt aus der oben erwÃ¤hnten Schrift

Franc o's von CÃ¶ln.

Der Weg nun, auf dem man zu der Erkenntniss der frÃ¼he-

sten uns Ã¼berlieferten Mensuralnotationen gelangt, nimmt seinen

Anfang nicht, wie man glauben kÃ¶nnte, bei diesen selbst; er

geht vielmehr aus von den Zeiten des XV. und XVI. Jahrhun-

derts , deren Erforschung uns leichter ist, einmal, weil uns

weit reicheres Material zu Gebote steht, und dann hauptsÃ¤ch-

lich, weil wir Ã¼ber zahlreichere und sicherere Mittel der For-

schung verfÃ¼gen kÃ¶nnen. Diese Jahrbunderle tragen sowohl

in ihrer Kunstlehre, wie auch in ihrer Notation noch einige

deutliche Spuren der Ã¤lteren Zeiten, wÃ¤hrend sie andererseits

zumeist solchen Gesetzen folgen, die auch fÃ¼r uns noch maass-

gebend sind, was namentlich von der Kunsttechnik, dem Con-

trapunkle gilt. Und wo nun die LÃ¶sung der manchmal sehr

complicirten Notenschrift dieser Zeiten erschwert wird durch

Spitzfindigkeiten und WillkÃ¼r, da tritt als sicheres Mittel der

Kritik der Contrapunkl ein, indem er in entscheidenden FÃ¤llen

belehrt, ob diese oder jene Lesart mÃ¶glich ist in Anbetracht

des jedesmaligen Standpunktes seiner Entwickelung. Dieser

aber ist nicht schwer zu finden. Man gebt aus von dem festen

Punkt, den die vollkommen ausgebildete Kunstlehre des

XVI. Jahrhunderts darbietet, und macht an der Hand frÃ¼herer

Meisler und Theoretiker, deren Zahl sehr gross ist, den RÃ¼ck-

schluss auf die jedesmal vorliegende Zeit.

Diese Vorstudien sind nÃ¶lhig, um sich auf sicherem Wege

einzuleben in EigenlhÃ¼mlichkeiteiji, die namentlich das XV. Jahr-

hundert sowohl hinsichtlich der Kunstlehre wie auch in der

Notenschrift hat. und um dann in der Kenntniss dieserEigen-

thÃ¼mlichkeiten ein Forschungsmittel zu gewinnen fÃ¼r das we-

niger sichere Gebiet der Mensuralnolation im XII. und XIII.

Jahrhundert; denn diese hat ausser den oben genannten Eigen-

thÃ¼mlicbkeiten noch viele andere, die man ohne sichere Hand-

haben nicht leicht erfassl.

'Forlsetzung folgt.)

Berichte. Nachrichten und Bemerkungen.

<Â£ Berlin. Mittwoch den 8. August feierte die Berliner Univer-

sitSt wie alljÃ¤hrlich ihr Stiftungsfest, welches in diesem Jahre zu-

gleich eine Feier des hundertjÃ¤hrigen Geburtstages ihres erhabenen

Stifters, des KÃ¶nigs Friedrich Wilhelm III., war. Die Festrede hielt

der zeitige Rector Geh. Medicinal-Rath Professor Dr. E. d u Bois-

Reytnond. FÃ¼r das kommende Jahr, vom 45. October 4870â��74 ist

der Professor Dr. Bruns (juristische FacultBt) erwÃ¤hlt worden. Vor

der Rede stimmten die in Berlin anwesenden Mitglieder des akade-

mischen Gesangvereins unterstutzt und verstÃ¤rkt durch SÃ¤nger des

kÃ¶nigl. Opernchores ein vom Professor Dr. H. Bellermann nach

Worten des i und 449. Psalmes componirtes StÃ¼ck an : Â»Wohl dem,

der ohne Wandel lebet, der im Gesetz des Herrn wandeltÂ« etc. Den

Schluss der Feier bildete eine Motette desselben Componisten nach

Worten des 408. l'salrnes.
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* Wien. Im Carltheater gelangte Abert's Oper Â»AstorgaÂ«

zum ers'.-n Haie lur AuffÃ¼hrung, hauptsÃ¤chlich auf Aolass Sonl-

beim's, der sich turn Gelingen des Werkes alle erdenkliche Muhe

gab. Das StÃ¼ck fand aber nur einen seinem Wertbe entsprechenden,

d. h. geringen Beifall und bewahrte sich nicht als eine lebensfÃ¤hige

originelle SchÃ¶pfung, sondern als etwas Anempfundenes, Nachge-

machtes, bei welchem Ã¼berdies das wirksamste Moment, die Be-

nutzung des Astorga'schen 'Statut mater* in kÃ¼nstlerischer wie in

historischer Hinsicht die grÃ¶ssteu Bedenken erregen muu. Wir fu-

gen hier ein Referat der Â»N. fr. PresseÂ« Ã¼ber das Werk and die Auf-

fÃ¼hrung an. Â»Die BÃ¼cher, deren Provenienz dasCilatist, sind ab-

scheulich; es giebt aber etwas, das Ã¤sthetisch noch unangenehmer

wirkt, und das sind jene Tonstucke, welche der gebildete musika-

lische Eklektiker zu Stande bringt lediglich durch intime Kenntniss

dar grossen musikalischen Werke, technische Fertigkeit und â��

Fleiss; derartige musikalische Fehlgeburten beleidigen das Ohr des

Kenners wie des kunstliebendeo Laien ; der Erstere fÃ¼hlt sich in eine

peinliche Aufregung durch die verzerrte Form versetzt, in der ihm

seine schÃ¶nsten Erinnerungen vorgefÃ¼hrt werden, der Laie aber fin-

det nichts, was sein Herz rÃ¼hrt, und er spricht das Ã¤rgste Ã¼rthcil

Ã�ber das Â»nachempfundene WerkÂ«, das, wie Voltaire meint, Ã¼ber ein

Kunstwerk gefallt werden kann : er nennt es langweilig. Ueber die

innere Armuth kann aller Reicbthum an ausserem GlÃ¤nze, an tech-

nischer Geschicklichkeit nicht wegtauschen, ja selbst die gelungenste

Darstellung wird einem derartigen Werke nicht zu einem durch-

schlagenden Erfolge verhelfen. Die Wahrheit dieser SÃ¼lze hat neuer-

lich die Aufnahme von Abert's Â»Astorga* im Carltheater bethatigt.

Astorga, der berÃ¼hmte Compunist, dessen romantische Jugendschick-

sale wir als bekannt voraussetzen kÃ¶nnen, lebt an dem Hofe des

Herzogs von Parma und hat zur Prinzess Eleonore eine Neigung ge-

fasst, welche von der edlen Dame erwidert wird. Der Herzog merkt

die Sache und verlobt seine Tochter an den Herzog Carlos von Los

Balbacas, der den Vater Astorga s hinrichten liess. Astorga ruft diese

Geschichte dem BrÃ¤utigam vor aller Welt ins GedÃ¤chtnis?; Carlos

will ihn todlen, Angioletta aber, eine SchÃ¼lerin des Meisters, wirft

sich dem Wuthenden entgegen und rettet dadurch Astorga, der sich

nun in das Haus des MÃ¤dchens, das ihn liebt, zurÃ¼ckzieht; sein Asyl

wird dem Herzog verrathen . um den Geliebten zu warnen, begiebt

sich die Prinzessin Eleonore, als LandmÃ¤dchen verkleidet, an die

ZufluchtsstÃ¤tte; dort trifft sie zwar nicht mit dem Sanger, aber mit

ihrem nunmehrigen Galten zusammen, der hingekommen um Angio-

letta's willen , die er fÃ¼r sich mit Â»Schmeichelworlen oder GewaltÂ«

gewinnen will: der Herzog nimmt Eleonoren fÃ¼r das MÃ¤dchen und

bedroht sie mit dem Schwerte, da er seinen Irrthum erkennt; nun

erscheint Astorga, der Angioletta in Gefahr glaubt, und tÃ¶dlet nach

kurzem Gefechte den Herzog, der noch verscheidend seinen Gegner

des Mordes anklagt, auf dais er auf dem BlutgerÃ¼ste sterbe. Angio-

letta rettet den Meister von dem Schafrot, Indem sie der lange zu-

rÃ¼ckgewiesenen Einladung des Grafen Lauhstan, an den Hof des

Kaisers Leopold als SÃ¤ngerin zu gehen, nun Folge giebt, dagegen,

dass der Graf bezeugt, Carlos sei im ehrlichen Streite gefallen. An-

gioletta geht, Astorga wird wahnsinnig ; die Wittwe Eleonore nimmt

Ihn in Schutz und Pflege. Zwei Jahre Ist Aslorga's Geist bereits

wahnsinnumnachtet, da wird er gerettet durch die RÃ¼ckkehr Angio-

lelta's, welche das von ihm gedichtete *Slaliat malen singt; er findet

sich und seine Vernunft wieder in den Armen der Liebe und wendet

sich ab von der Herzogin, der er den Treubruch nie verziehen. Man

sieht, das Sujet ist opernhaft genug und bietet dem Componislen

Anlass, alle TÃ¶ne anzuschlagen und jede musikalische Form zu ver-

wenden. Dies hat denn auch Abert redlich gcthan, und an Abwechs-

lung mangelt es in der Oper so wenig musikalisch als scenisch;

Einiges ist gut gedacht und wirksam durchgefÃ¼hrt, Anderes sehr gut

benutzt, so Aslorga's Â»Statut malen. Die ErzÃ¤hlung Astorga's im

ersten Acte ist charakteristisch gehalten, erfordert zwar allerdings

einen Sanger von der Meisterschaft Sontheim s, um zur Geltung ge-

bracht zu werden, giebt einem solchen aber auch reichlich Gelegen-

heit, seine volle Kunst zu zeigen, ebenso das Recitaliv und die Cava-

tine im dritten Acte. Nebst den genannten Stelleo sind die Scblusssatze

der Acte zu loben und machten auch eine echte und nicht unbedeu-

tende Wirkung; die Instrumentation ist sorgfÃ¤ltig und bietet nur

allzu hÃ¤ufig Wagner'sehe AnklÃ¤nge; einige Arien sind von jener ver-

meintlichen Gefallsamkeit, welche nichtÂ« weiter ist als klingende

Seicbtigkeil. Die ChÃ¶re gehÃ¶ren zumeist in die Kategorie jenes Mit-

telgutes , das in unseren MÃ¤nner-Gesangvereinen ein-, zweimal ge-

sungen wird und dann fÃ¼r immer von der Tagesordnung verschwin-

det. Die Oper im Grossen und Ganzen ist, wiegesagt, die Arbeit

eines tÃ¼chtigen und feiogebildeten Capellmeislers, dem aber die Na-

tur eigentliche SchÃ¶pferkraft, den gÃ¶ttlichen Funken versagt bat.

Die AuffÃ¼hrung war, so weit sie auf Sontbeim's Schultern lastete,

vorzÃ¼glich , der KÃ¼nstler erwies sich an diesem Abende als ein wahrer

Atlas, er war gleich ausgezeichnet als Singer wie als Schauspieler;

Fraul. Stelle, die Einzelnes im zweiten Acte hÃ¼bsch und innig sang,

detonirte leider im ersten sehr empfindlich : Frau). LÃ¶scher sang

ihre Partie mit Ã¼berraschend schÃ¶ner Stimme, als Darstellerin frei-

lich hatte sie sich Manches nicht zurecht gelegt. Chor und Orchester

DiÃ¤ten ihr MÃ¶glichstes, allein Abert componirt und instrumenlirt â��

schwer.Â«

* Paris. Seit der officiellen Ueberrasohung mit der Marseil-

laise in einem Hofconcert darf nunmehr Jeder dieses Lied nach

Herzenslust maltraitiren, ohne eingesteckt zu werden. Und man be-

nutzt die Freiheit denn auch in tollster Ausgelassenheit, wie sie nur

bei Solchen erklÃ¤rlich ist, die lange in einem Zustande geistiger Scla-

verei sich befanden. Die Marseillaise macht daher begreiflicherweise

in Paris noch immer Furore und volle Hauser. Man begeistert sich

an den Klangen der revolutionÃ¤ren Schlachtenbymne, ohne darÃ¼ber

nachzudenken, fÃ¼r welche Sache und fÃ¼r welches Interesse dieselbe

jetzt ausgebeutet wird. Es giebt jetzt kaum noch ein Theater oder

ein Cafe cbantant., in dem die Marseillaise nicht den Ehrenplatz auf

dem Programme einnimmt. In der Grossen Oper genÃ¼gt nicht mehr

der einmalige Vortrag des Liedes; nach der BÃ¼rgerin Sass muss ge-

wÃ¶hnlich der Burger Faure, der berÃ¼hmte Baritonist, erscheinen,

der, ganz a lÂ« RÃ¤chet, die letzte Strophe: <Amour tacrt dÂ» la potriÂ«Â«

kniend und in die Falten der Tricolore eingehÃ¼llt vortragt. In dem

Theatre Francais wird die Marseillaise von FrÃ¤ul. Agar halb gesungen,

halb declamirt. Man hat dieselbe in das zur Revolutionszeit spie-

lende StÃ¼ck Ponsard's: *Le Hon amouraa* eingelegt. In der Opera

Comique gefÃ¤llt Madame Golli-Marie damit ungemein, dagegen ist die

berÃ¼hmte GassenhauersÃ¤ngerin Theresa, auf deren Leistungen in

diesem Fache man grosses Vertrauen setzte, in der GaitÂ£ total durcb-

gefallen. Bei der zweiten AuffÃ¼hrung vertraute man den patriotischen

Vortrag dem FrÃ¤ul. Gilbert an, allein, o Jammer! gleich der unge-

heuren Mehrzahl des jÃ¼ngeren Nachwuchses waren ihr die Worte

des seit 4851 so strenge verbotenen Liedes nicht mehr gelaufig. Sie

blieb in der zweiten Strophe stecken und mnssle unter dem lauten

Murren des Publikums abtreten. Aehnlich ging es in dem Â»Alcazan,

einem sehr besuchten Cafe chantant der elysaiscben Felder. Die

Gaste verlangten, gelangweilt durch eine jener faden franzÃ¶sischen

Romanzen, die Marseillaise, allein keine der decolletirlen scbÃ¶nge-

schmuckten Damen, die auf der Batrade sassen, konnte das Lied

auswendig. Sie steckten mit Zeichen der hÃ¶chsten Verwirrung und

BetrÃ¼bniss die Chignona zusammen, und das Publikum ward sehr

ungnÃ¤diger Laune. Da wurde an einem Tische hinter einem Glase

Bock Mademoiselle Silly entdeckt, eine sehr bekannte Actrice, die

vor einigen Jahren einen unbarmherzigen Krieg bis aufs Messer mit

Mademoiselle Schneider, der Grossberzogin von Gerolstein, bestan-

den halte. Â»Silly heraus! Die Marseillaise!Â« erscholl es von allen

Seiten. Und Mademoiselle Silly Hess ihren Bock im Stich, erkletterte

die BÃ¼hne und trug zum allgemeinen EntzÃ¼cken die stÃ¼rmisch be-

gehrte Hymne vor. Inzwischen sind bereits eine Menge Lieder auf-

getaucht, grÃ¶sstentheils Spotllieder oder ephemere Auegeburten eines

sich Ã¼berstÃ¼rzenden Patriotismus, welche der Marseillaise eine all-

seitige und erfolgreiche Concurrenz machen. In einem Cafe chantant

des Boulevard Montparnaase bringt ein komisches Lied â�¢ Â»Tapex-moi

su IPrvaiml* (Â»Haut ihn, den Prenssen !Â«) sehr grossen Effect her-

vor. Im Â»EldoradoÂ« Ist das gesammte Programm des Abends anti-

preussisch. Da hÃ¶rt man der Reihe nach: die Â»Ode an den KriegÂ«,

dann : Â»Zu den Waffen, BÃ¼rger lÂ«, Â«Am Rhein!Â« eto. Bin anderes Cafe

chantant hat als SpecialllÃ¤l: Â»Der Pariser MobilgardisU, Â»Die Marke-

tenderin der ZonzonsÂ« (Zuaven), Â»FrancoÃ¼, aux armes l', Â»Die drei

Etappen Chauvin'sÂ«. Im Cafe Tivoli macht ein komischer Vortrag:

â�¢Conseils A Berlim/ot* Furore, im Cafe de la GattÂ« ein scherzhafteÂ«

Duett: Â»Off Bamarck qui la gobera- etc. etc.

# An der Spitze der Regimentsmusik des 8. Leib-Grenadier-

Regiment*., welches am 15. Juli aus Frankfurt an der Oder auf dem

KampfplÃ¤tze am Rhein anlangte, steht der General-MilitÃ¤r-Musik-

director Piefke, der bekanntlich mit seiner musikalischen Truppe

nach dem Feldzuge von 4866 in Paris war und den Kranzosen nun

abermals die VorzUglichkeit unserer Kriegsmusik demonstriren kann.

Hoffen wir, dass es Piefke gelingen wird, Napoleon abermals zu ver-

bluffen. Als nÃ¤mlich bei einem jener Concertc in Paris der Kaiser

allergnadigst geruhte an den Dirigenten Piefke einige Worte zu rich-

ten und sich nach den bei den verschiedenen militÃ¤rischen Bewe-

gungen Ã¼blichen musikalischen Signalen etc. zu erkundigen, fragte

er ihn auch nach der Musik, welche bei einem Ruck zuge geblasen

werde. Â»Sire, wird bei uns nicht eingeÃ¼btÂ«, war die naiv-uner-

schrockene Antwort des preussischen Kriegsmuslkmeislers. Napo-

leon sah verdutzt drein und schwieg. Nun, was man nicht gelernt

hat, braucht man bekanntlich auch nicht zu kÃ¶nnen. Wir hoffen

also, dass unsere deutschen Heere entschlossen sind, nur zu solcher

Musik zu marschiren, auf welche sie Â»eingeÃ¼btÂ« sind.
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ANZEIGER.

[Â«Â«] Verlag von

J. Rieter -Biedermann in Leipzig und Wintert hur.

JHufl& fÃ¼r Die Ã�rrjef.

Bach, J. SeÃ¶., PrÃ¤ludium und Fuge Ã¼ber den Namen B-A-C-H.

FÃ¼r Orgel Ã¼bertragen und mit Pedal -Applicatur bezeichnet von

G. M. Tltomta. 4 5 Ngr.

â�� Die Kunst der Fuge. FÃ¼r die Orgel Ã¼bertragen und zu Stu-

dienzwecken mit genauer Bezeichnung des Vertrags, so wie der

Manual- und Pedal-Applicalur verseben von G. Ad. Thomas. Heft 4.

t Tblr. Heft Â». S Ã¤ Â»If Ngr.

- Drei StÃ¼cke aus der MatthÃ¤us-Passion. FÃ¼r die Orgel Ã�ber-

tragen von R. Schaab. Nr. 4 Arie und Chor lii Ngr. Nr. 1. Cboral

17* Ngr. Nr. 8. Schlusschor 421 Ngr.

- Kyrie, Agnus Doi und Dona nobis paoem aus der H moll-

Messe Kur Orgel Ã¼bertragen von K Scliaab. 10 Ngr.

Fink, *'/(., Op. 23. Phantasie Ã¼ber Luther's Choral : Â»Eine feste

BurgÂ». 17t Ngr.

- Op. M. Vier Choral- Vorspiele als Trios. IS Ngr.

,lu<;kri-, lt., Op. 7. Neun Choral -Vorspiele mit genauer Be-

zeichnung der Begistrirung. t Tblr.

Merkel, Gustav, Op. 35. Adagio im freien Styl fÃ¼r die Orgel zum

Gebrauche bei Orgelconcerten. 15 Ngr.

- Op. M. Zweite Sonate fÃ¼r die Orgel. 4 Thlr.

Mozart, H. A., Fuge fÃ¼r das Pianoforte. FÃ¼r Orgel Ã�bertragen

und mit Pedal-Applicatur bezeichnet von G Ad. Thomas. Hl Ngr.

MiiÃ�'ttt, Georg, Pasaacaglia fÃ¼r Ciavier oder Orgel. 30 Ngr.

Thomas, 6. Ad,, Op. 6. Concert- Phantasie fÃ¼r die Orgel.

Auch als Fest-PrÃ¤ludium zu dem Cboral Â»Eine feste BurgÂ« zu ge-

brauchen. 45 Ngr.

- Op. 49. Sechs leicht ausfÃ¼hrbare Choralvorspiele zum

Gebrauche beim Gottesdienst. 20 Ngr.

Topf er, J. <!., Zwanzig Fugen. Zwei Hefte a 47i Ngr.

- Orosse Conoert-Phantasie Ã¼ber den Choral : Â«Mache dich,

mein Geist, bereitÂ«.

- Oroese Concert -Phantasie Ã¼ber den Choral : Â«Jesu meine

FreudeÂ«.

[480] Verlag von

J. Bieter - Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Op. 9. Acht Lieder fÃ¼r eine Singslimme mit Begleitung

des Pianoforte.

Heft I. 47i Ngr.

Nr. 4. Der Schmied: "Ich hÃ¶r' meinen SchatzÂ« von L. Uhland.

(Frau Tberese Marschner freundlichst zugeeignet.)

- 1. AH â�¢ u wag es nicht mit ihr zu scherzenÂ« von N. Lenau.

(Frau Tberese Marschner freundlichst zugeeignet.)

- 8. An den Sturmwind : Â»MÃ¤chtiger, der du die Wipfel dir

beugstÂ« von Fr. Bttckert. (Dem Hofopernsanger Grim-

minger zugeeignet.)

Heft II. 1.-. Ngr.

Nr. 4. Das Kind: Â»Die Uutter lag im TodtenschreioÂ« von Fr-

Hebbel. , Der HofopernsÃ¤ngerin Frl. Betlelheim gewidmet.)

- 5. Gestillte Sehnsucht : Â«In goldnen Abendschein getauchetÂ«

von Fr. RUckert. (Fr!. Selma Sondersbausen in Weimar

freundlichst zugeeignet.)

Heft 111. 47* Ngr.

Nr. Â«. Kehr' ein bei mir : Â«Du bist die BuhÂ« von Fr. Buckert.

- 7. Liebesprobe : Â»Lass den JÃ¼ngling, der dich liebU von Fr.

Hebbel.

- 8. Vor den ThÃ¼ren . Â»leb habe geklopft an des Reichthumi

HausÂ« von Fr. RUckert.

[Â«<] Verlag von

J. Hietfr-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Carl G. P. GrÃ¤dener.

Drei Quartette fÃ¼r zwei Violinen, Viola und Violoncell

(Seinen Freunden Carl Hafner, Otto von KÃ¶nigslÃ¶w,

Jobn BÃ¼ie).

Nr. 4 in B. Op. 4Â». 4 Thlr. 15 Ngr-

- a in Atnoll. Op. 47. 4 Thlr. 25 Ngr.

- l in Es. Op. SS. 4 Thlr. t5 Ngr.

Op. 18. HerbstklÃ¤nge. Sieben Lieder fÃ¼r eine liefe Stimme

mit Pianoforle (Frau Sophie Scbloss-Gurau gewidmet).

25 Ngr.

Nr. 4* Â»Friede den ScblummerernÂ«, von Tb. Moore.

. a. Â»Half eine HÃ¶hl' ich am StrandÂ«, von R. Burna.

- a. Â»Sie lag auf der TodtenbahrÂ», von A. Werther.

- (.. Â»Zwei KÃ¶nige Sassen auf OrkadalÂ«, von Em. Geibel.

- 5. Â»Ich muss die Lieb' aufgebenÂ«, Volkslied.

- 6. Â»Wenn sie kommen und mich grabenÂ«, von C. Fr. Sche-

renberg.

- 7. Â»Draussen tobt der bÃ¶se WinterÂ«, von W. MÃ¼ller.

Op. 32. Vier Liebeslieder fÃ¼r Sopran und Tenor. a\ Ngr.

Nr. 4. Sonnenschein Â»Schein1 uns, du liebe SonneÂ«, aus des

Knaben Wunderhorn.

- 2. Â»Nach einem hohen Ziele streben wirÂ«, aus Mirza SchaCFy

von Fr. Bodenstedt.

- 3. Â»Liebster, was kann uns denn scheiden?Â« aas Fr. RUckert's

LiebesfrÃ¼bling.

- 4. Die Heimfuhrung: Â»Ich geh' nicht allein, mein feines LiebÂ«,

von H. Heine.

Op. 44. Zehn Reise- und Wanderlieder von Wilh. Maller,

fÃ¼r eine mittlere Stimme mit Begleitung des Pianoforte

(Seinem Freunde Jul. Slockhausen).

Heft I. 27iNgr.

Nr. 4. Grosse Wanderschaft : Â»Wandern, wandern ! Gestern

dort und heute hierÂ«.

- 1. Auszug: Â»Ich ziehe so lustig zum Thore hinausÂ«.

- 3. Auf der Landitraise; Â»Was suchen doch die Men-

schen allÂ«.

- *. Einsamkeit: Â»Der Mai ist auf dem WegeÂ«.

- 5. BrÃ¼derschaft : Â»Im Krug zum grÃ¼nen KranzeÂ«.

Heft II. Â«5 Ngr.

Nr. 6. Abendreihn : Â»Guten Abend, lieber Mondenschein'Â«

- 7. Der Apfelbaum : Â»Was drÃ¼ckst du so tief in die Stirne

den Hol?Â«

- 8. Entschuldigung: Â»Wenn wir durch die Strassen ziehen lÂ«

- 9. Am Brunnen : Â»Sie schreiten fremd an mir vorbeiÂ«.

- 40. Heimkehr: Â»Vor der ThÃ¼re meiner Lieben hang' ich auf

den WanderstabÂ«.

Daraus einzeln:

Abendreihn. 7| Ngr.

Op. 50. HerbstklÃ¤nge. Sieben Lieder fÃ¼r eine mittlere

Stimme. Zweite Folge. 25 Ngr.

Nr. 4. Alte Traume: Â»Alte Traume kommen wiederÂ«, voo

H. Lingg.

- 1. Das alte Lied. Â«Es war ein alter KÃ¶nigÂ«, von H. Heine.

- 8. Klage: Â»Ach, wozu die langen Tage?Â« v.J.Th Mommsen.

- 4. Heimkehr: Â»In meine Heimath kam ich wiederÂ«, von

H. Lingg.

- 5. Der Traum: Â»Ich hob' die Nacht getrÃ¤umtÂ«, Volkslied.

- 6. Scheidelied: Â»Das ist ein eitles WÃ¤hnen lÂ« von F. Hebbel.

- 7. Lied der Velleda: Â»Hagel schmettertÂ«, von H. Lingg.

Verantwortlicher Redakteur: Wilhelm Werner in Leipzig.

Verleger: J. Bieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur. â�� Druck von Ureitkopf und Harte! in Leipzig.
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V. Jahrgang.

Inhalt: Eine musikalische Reise nach Amerika. â�� Mendelssoho's Wirksamkeit als Musikdirector an Immermann's Theater in DÃ¼ssel-
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Eine musikalische Reise nach Amerika.

leine ftebe nach Amrika. ErzÃ¤hlt und allen deutschen

SÃ¤ngern gewidmet von Wilhelm Tichirck. Magdeburg,

Heinrichshofen'.sche Buchhandlung. 1870. 88 Seileo

gr. 8. Pr. 8 Sgr.

Wenn .Irin,im) eine Reise thut, so kann er was ver-

zÃ¤hlen, meinte nicht nur der alte brave Claudius, sondern

auch unser werther Landsmann, der Kapellmeister Tschirch

in Gera, war derselben Ansicht. Er hatte auf Einladung

und eigenen Antrieb das deutsch-amerikanische SÃ¤nger-

fest in Baltimore besucht und zwar als Vertreter des

Â»Deutschen SÃ¤ngerbundes a, dessen geschÃ¤flsfuhrender

Ausscbuss seinen Sitz in Dresden hat. Die Einladung ging

von dem Gesangverein (natÃ¼rlich MÃ¤nnergesangverein)

Â»SÃ¤ngerbundÂ« in Philadelphia aus, der zugleich das Aner-

bieten machte, die nÃ¼tbigen Reisemiltel zu gewahrer. Am

43. Juni 1869 reiste der Verfasser aus Gcra ab und am

2. Juli war er in Baltimore.

Herr Tschircb ist seit einigen zwanzig Jahren in den

Kreisen des MÃ¤unergesangs ein bekannter und geschÃ¤tzter

Musiker. Er gehÃ¶rt zu denen, welche durch einen glÃ¼ck-

lichen Erstlingswurf sofort allgemein bekannt wurden.

Die ErzÃ¤hlung dieses Ereignisses leitet die gegenwÃ¤rtige

Reiseschrifl passend ein. Â»Zur Hebung des MÃ¤nnergesangs

schrieb im Jahre 1847 die in Berlin damals uocb be-

stehende Akademie fllr MÃ¤nnergesang einen Preis aus.

Als Aufgabe fÃ¼r denselben stellte sie eine Composition fllr

MÃ¤nnerchor und Orchester, und bestimmte fÃ¼r den Um-

fang derselben die AuffUhrungszeit von funfundvierzig Mi-

nuten. Die Wahl des Stoffes und der Dichtung war frei

gegeben. â�� Unter Deutschlands Componisten erregte diese

in ihrer Art erste Preisconcurrenz damals nicht wenig Sen-

sation und auch ich fasste bald den Enlschluss, mich an

derselben zu beiheiligen.

In jener Zeit wurde ein neues Werk fÃ¼r MÃ¤nnerstim-

men und Orchester, Â»Die WusleÂ« von Felicien David, mit

grossem Beifall in Deutschland aufgenommen. Ich brachte

es in Liegnilz? wo ich damals angestellt war, ebenfalls zur

Auffuhrung und wurde durch dieses phanlasiereiche Werk

auf den Gedanken geleitet, dass man, so wie hier das

Leben in der Wusle, ja auch das Leben auf dem Meere

musikalisch schildern kÃ¶nne. Zum Vorwurf meiner Com-

position wÃ¤hlte ich Â»Eine Nacht auf dem MeereÂ«, schrieb

alles, was ich darin musikalisch schildern wollte, in Prosa

nieder, worauf ein Freund von mir, E. Stiller in Liegnitz,

V.

das Ganze in Verse brachte. Nachdem dies geschehen,

ging ich mit Lust und Liebe ans Werk und vollendete

dasselbe wahrend der Monate Mai und Juni 1847, und

zwar zumeist im Freien. Das nunmehr fertige Werk reichte

ich an den Vorstand der Akademie ein und schon nach

wenigen Monaten erhielt ich die Mittheilung, dass dem-

selben von den Preisrichtern: Franz Liszt, Friedrich

Schneider und Karl LÃ¶we, als dem besten der eingereich-

ten Werke, der Preis zuerkannt worden sei. Die erste

AuffÃ¼hrung der Â»Nacht auf dem MeereÂ« sollte im Februar

1848 in Berlin stattfinden; allein die daselbst eingetretenen

Unruhen verhinderten dieselbe, und so fand sie erst am

16. Mai 1850 im Concertsaale des kÃ¶niglichen Schauspiel-

hauses in Berlin statt, und zwar unter dem Beisein des

kÃ¶niglichen Hofes und eines zahlreichen Auditoriums.

Se. MajestÃ¤t der KÃ¶nig Friedrich Wilhelm IV. verlieh mir

gnÃ¤digst die goldene Medaille fÃ¼r Kunst und Wissenschaft

und beehrte mich ausserdem mit dem Auftrage, fÃ¼r den

kÃ¶niglichen Domcbor eine Liturgie zu componiren.t

Doch wenden wir ans zu der Reise und ihren Resul-

taten. Herr Tschircb reiste mit einem Bremer Dampfer

direct nach Baltimore und bringt alles zu Buch, was ihm

unterwegs begegnet ist, so dass er zwanzig Seiten ge-

braucht, um nach Amerika zu kommen. In Halle besuchte

er Giebicbenstein und in Bremerbafen sah er KÃ¶nig Wil-

helm nebst Bismarck, Moltke und Ã¤ndern berÃ¼hmten MÃ¤n-

nern ganz nahe an der Menge vorÃ¼ber gehen. Auf der See

begegnete ihm dann Alles, was Einem begegnen kann, der

zum ersten Male den Ocean befÃ¤hrt; denn obwohl des

Verfassers erste Composition eine Nacht auf dem Meere

schildert, entnehmen wir doch aus diesen Reisenotizen,

dass er niemals zuvor in Wirklichkeil das Meer gesehen

hatte. Wir lesen hier Ã�ber das Nordlicht, den Sonnenauf-

gang, das Meerleuchlen, die fliegenden Fische u. dergl.

Allerlei, was den Wunsch erregt, der Verfasser mÃ¶chte

diesen Theil seines Tagebuches immerhin der Familie vor-

behalten haben. Und wollte er etwas davon zum Besten

gehen, so hatte er sich die Auswahl zum Muster nehmen

sollen, welche Muller in Â«MÃ¼ller und Schultze nach Ame-

rikaÂ» aus seinem Reisebuch veranstaltet bat. Wenn z.B.

MÃ¼ller schreibt: Â»Heute habe ich einen Wallfisch gesehen;

ob er mich auch gesehen hat, weiss ich nichu â�� so ist das

ebenso belehrend, als was Herr Tschircb Ã�ber das Meer-

leuchten sagt, hat aber den Vorzug grÃ¶sserer Kurze.

Am Landungsplatze wollte der Â»ArionÂ« ihn mit Gesang

in Empfang nehmen , was aber durch die VerspÃ¤tung des

18
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Schiffes vereitelt wurde. Es wurden aber nach amerika-

nischer Art trotzdem noch Ehren genug auf sein Haupt

gehÃ¤uft. Im Â»Hotel GardnerÂ« [wahrscheinlich Gardenerj

wurde er einquartiert. Â»Nach Tafel fanden sich mehrere

Zeilungsreporter ein... Wenn irgend eine PersÃ¶nlichkeit

dort erscheint, an deren Existenz sich ein allgemeines In-

teresse knÃ¼pft, wird sie von den Zeitungen auch sofort ins

Auge gefasst. Eine jede, wenigstens jede bedeutendere

Zeitung, sendet nun einen Reporter ab, der sich in mÃ¶g-

lichst unmittelbarer NÃ¤he des Betreffenden zu hallen und

Ã�ber Alles Bericht zu erstatten hat, was Bemerkenswertes

um ihn vorgeht. In gleicher Weise war auch ich, und zwar

in allen Stadien die ich besuchte, fortwÃ¤hrend von Re-

portern umgeben, die Ã�ber Alles, was ich vornahm, Ã�ber

erhaltene Ehrenbezeugungen etc. ihren Zeitungen genaue

Referate lieferten. Die Zeitungspresse nimmt in Nord-

amerika Ã¼berhaupt eine weit einflussreicbere Stellung ein,

wie [als] in DeutschlandÂ« u. s. w. Letzteres ist bekannt

genug; wir hÃ¤tten statt dieser Allgemeinheilen lieber einige

Proben von amerikanischen Tschirch-Berichten gelesen.

Die Zeil vor den Festlagen wurde benulzt zu AusflÃ¼gen

nach allen Richtungen, besonders von Philadelphia aus,

welches Herr Tschirch als seine dorlige Heimalh ansehen

mussle, weil der Â»SÃ¤ngerbundÂ« in Philadelphia ihn geladen

hatte und gastfreundschaftlich die Koslen Irug. Ausser

dem Â»SÃ¤ngerbundÂ« nennt Herr Tschirch noch fÃ¼nf andere

MÃ¤nnergesangvereine, fÃ¼gt aber Â»u. s. w.u hinzu, und man

kann sich ohnehin denken, dass den 900,000 deulscben

Bewohnern der herrlichen, im Ganzen 800,000 Menschen

fassenden Stadt Philadelphia sechs Vereine dieser Art

nicht genÃ¼gen wurden, es ist aber zu bedauern, dass der

Verfasser sich nach der Zahl und Verbreitung dieser Ver-

eine nicht genauer unigesehen und uns so annÃ¤hernd eine

Statistik der Gesangvereine wenigstens aus den Stadien

geliefert hat, die er selbst besuchte. Er beschreibt seinen

Aufenthall nach allen Seilen hin und vergisst, dass seine

Leser doch vor allem von denjenigen GegenstÃ¤nden etwas

hÃ¶ren wollen, Ã¼ber welche er als Fachmann sprechen

kann, von den musikalischen. Was die ErzÃ¤hlung Ã¼ber

alles und jedes niii/.i, davon ein Beispiel. Im Hafen Phila-

delpbia's besah er sich am 6. Juli die Kriegsflotte. Â»Sie

bestand AUS 15 Monitoren und einer Anzahl grÃ¶sserer und

kleinerer Kriegsschiffe Ã¤lterer Bauart. Nach eingeholter

Erlaubniss begaben wir uns auf einen der Monitors... Das

GeschQlz kann durch Maschinerie mit wenig Kraftanwen-

dung, obgleich die Kanone von kolossaler Dimension ist,

nach allen Richtungen gestellt werden. Hierin besteht der

Vortheil der Monitore gegenÃ¼ber den Kriegsschiffen bis-

beriger Bauart... Den Beweis dafÃ¼r hat im letzten Ameri-

kanischen Kriege der Monitor aMerimackÂ« geliefert, der

u. A. die Korvetle der ConfÃ¶derirten Â»KearsageÂ« in Grund

und Boden scboss.Â« (S. 31.) Die Sache verhiell sich etwas

anders, nÃ¤mlich so. Die Gonfuderirlen baulen ein Widder-

schiff von furchtbarer StÃ¤rke, welches sie Â»MerrimacÂ«

nannten. Als es auslief und seine Verheerungen begann,

trat ihm plÃ¶tzlich ein unscheinbares kleines Ding entgegen,

welches Ericson in Newyork erfunden halle und Â»MonitorÂ«

li 'ess In etwa dreislUndigem Kampfe halte er den Â«Merri-

macÂ« vernichlel. Die ConfÃ¶derirten rÃ¼steten spÃ¤ter noch

ein zweites Ungeheuer aus, Â»KearsageÂ« genannt, dem es

aber nicht besser erging. Dessbalb wurden die so con-

slruirten Schiffe Monilors genannt; halle dagegen der con-

fÃ¶derirle Â»MerrimacÂ« gesiegl, so wÃ¼rde dieser fÃ¼r den

Schiffsbau inaassgebend geworden sein und wir hÃ¤tten

dann nicht Monitors, sondern Merrimacs. Als jener drei-

stÃ¼ndige Kampf mit seinen Einzelnheiten in England

bekannt war, wurde man blass vor Schrecken. Die Be-

gebenheit ist kaum acht Jahre alt; wenn sie seiner Zeit

bei dem Herrn Verfasser spurlos vorÃ¼ber ging, so balle er

jelzt auch diese Beschreibung sparen kÃ¶nnen.

Von einer Gesellschaft erzÃ¤hlt er: Â»Die Conversalion

bewegte sich, weil die anwesenden Vankys derselben

mÃ¤chtig waren, in deulscber SpracheÂ«. Es heisst nicht

Yankys, sondern Yankees, gehÃ¶rt aber Ã�berhaupi nicht

zum guten Tone, sich dieses Ausdrucks zu bedienen , am

wenigsten in der Schriftsprache.

Endlich war das Musikfest da. Sonntag am 14. Juli

begann es iu Baltimore. HÃ¶ren wir, wie Herr Tschircb

diesen Anfang und damit die Leistung des ersten Tages

beschreibt. Er sagt: Â»Abends 8 Uhr fand in dem grossen

Saale des Maryland-Instiluts die AuffÃ¼hrung von HÃ¤ndel's

Messias statt, und es ist nur lobend anzuerkennen, dass

bei diesem SÃ¤ngerfeste ein grÃ¶sseres classisches Werk zur

AuffÃ¼hrung gelangle. Sie erfolgte unter Leitung des Fest-

dirigenten, Professor Lenschow, und war [ist] im Gan-

zen als eine gelungene zu bezeichnen. Die Solopartien

waren in guten HÃ¤nden. Sopran: Frau Johanna Roller,

Alt: FrÃ¤ulein Friederici, Tenor: Herr Franz Himmer und

Bass : Herr Joseph Herrmanns. Die Leistungen derselben

waren vortrefflich, nur reichte die Stimme des FrÃ¤ulein

Friederici nichl immer aus, das grosso Local zu fÃ¼llen.

Die ChÃ¶re waren sehr gut einstudirl und klangen frisch

und sicher. Hingegen liess das Orchester viel zu wÃ¼nschen

Ã¼brig, sowohl in seiner Besetzung als in seiner LeistungÂ«.

(S. 35.) Das ist der ganze Bericht Ã¼ber den ersten Tag

und Ã¼ber ein solches Werk â�� kaum halb so lang, als der

Bericht Ã¼ber die Monitors! Mehr also wusste er Ã¼ber eine

derartige AuffÃ¼hrung in der neuen Well nichl zu sagen?

(Schluss folgt.)

Mendelssohn's Wirksamkeit als Musikdirector

an immermann's Theater in DÃ¼sseldorf.

1833â��1834.

(SchluM.J

Oben bemerkten wir, ein naiv-unbefangenes Eingehen auf

das die Zeit Beherrschende sei Jedem nothwendix und natÃ¼r-

lich, der durch die rechten Pforlen in die rechte Bahn gelangen

und sodann den Gegenstand weiterfÃ¼hren will. Es sollte sich

fÃ¼r Mendelssohn bald eine Gelegenheit finden, in dieser Hin-

sichl Stellung zu nehmen. In einigen Monaten ging er nach

Paris und hÃ¶rte hier das gepriesene Werk des Tages, Meyer-

beer's Â»Roberl der TeufelÂ«. Am 41. Januar Â«83J berichtet er

darÃ¼ber an Immercnann: Â«Bei der Academie royale giebt man

fortwÃ¤hrend Meyerbeer's Robert le diable mit sehr grossem Er-

folg ; das Haus ist immer gefÃ¼llt, und die Musik hat allgemein

gefallen. Es ist ein Aufwand aller mÃ¶glichen Vorslellungsmittel,

wie ich es nie auf der BÃ¼hne gesehen habe; wer in Paris

singen, tanzen, spielen kann, singt, spielt und tanzt mit. Das

Sujet ist romantisch, d. h. der Teufel kommt darin vor (das

genÃ¼gt den Parisern zu Romantik und Phantasie). Es ist aber

doch sehr schlecht, und wenn nicht zwei brillante VerfÃ¼h-

rungsscenen vorkÃ¤men, wÃ¼rde nicht einmal Etfect darin sein.

Der Teufel ist ein armer Teufel, erscheint in Rilterlracht, um

seinen Sohn Roberl, einen normannischen Ritter, der eine sici-

lianiscbe Prinzess liebt, zu verfÃ¼hren; bringt ihn auch richtig

dazu, all sein Geld und sein ImmobiliarvermÃ¶gen, d. h. sein

Schwert, beim WÃ¼rfeln zu verspielen, ISsst ihn dann einen

sacrilege begehen, giebt ihm einen Zauberzweig, der ihn ins

Schlafzimmer besagter Prinzess versetzt und ihn unwidersteh-

lich macht. Der Sohn tbut das auch Alles sehr gern; wie er

aber am Ende sich selbst seinem Vater verschreiben soll der

ihm erklÃ¤rt, er liebe ihn und kÃ¶nne ohne ihn nicht leben, da
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fÃ¼hrt der Teufel oder vielmehr der Dichter Scribe eine BÃ¤uerin

herbei, die ein Testament von Robert's seliger MÃ¼ller besitzt,

eÂ» ihm vorliest und ihn dadurch so zweifelhaft macht, dass der

Teufel um Mitternacht unverrichteler Sache in die Versenkung

fahren muss ; darauf heiratliet Robert die Prinzess , und die

BÃ¤uerin ist das gute Princip gewesen. Der Teufel heisst

Bertram. Auf solch' eine kalte berechnete Phantasieanstalt

kann ich mir null keine Musik denken, und so befriedigt mich

auch die Oper nicht; es ist immer kalt und herzlos, und dabei

empfinde ich nun einmal keinen Effecl. Die Leute loben die

Musik, aber wo tuir die WÃ¤rme und die Wahrheit fehlt, da

fehlt mir der MaassslabÂ«. FÃ¼r Mendelssohn's Art und Gaben

eine der merkwÃ¼rdigsten Aeusserungen, die wir von ihm be-

silzen. Berichtete er hier als deutscher Journalist aus Paris, so

wÃ¤re alles ganz in der Ordnung; derartige Urtheile Ã¼ber

Meyerbeer'sche oder sonstige franzÃ¶sische Bflectopern sind un-

ter unseren Musikreferenten fast stereotyp geworden. Aber

fÃ¼r einen angebenden Operncomponislen, sollte man denken,

mÃ¼sste eine sarkastisch kÃ¼hl ablehnende Haltung einer solchen

Erscheinung gegenÃ¼ber eine reine UnmÃ¶glichkeit sein, denn

sein GefÃ¼hl mÃ¼ssle ihm sofort sagen, dass er hier vor dem in-

teressantesten PhÃ¤nomen seiner Kunst steht, mit welchem er

bei seinen eigenen Versuchen zu rechnen, mit welchem er sich

unter allen UmstÃ¤nden auseinander zu setzen hat. Was Men-

delssohn an dem Â»RobertÂ« hervorhebt, geht eigentlich nur das

Teitbuch und nicht einmal die Thealerhandlung an, denn auf

der BÃ¼hne erscheint dag StÃ¼ck schon in einem ganz Ã¤ndern

Liebte; noch weniger trifft es den Kern und die damit zusam-

men hÃ¤ngende Musik. Hier soll nicht â�� wie man leicht glau-

ben wird â�� eine Verteidigung Meyerbeer's geschrieben

werden; wir wollen lediglich hervorheben, was damals ein

junger Componist von wirklich entschiedener BefÃ¤higung zur

Operncomposition beim erstmaligen AnhÃ¶ren des Â»Roberte em-

pfinden mÃ¼sste. Ein solcher wÃ¼rde von den romantischen

Albernheiten kaum berÃ¼hrt, aber von den fÃ¼r die Musik Ã¤usserst

gÃ¼nstigen Momenten, welche der Text darbietet, lebhaft ergrif-

fen worden sein. Jene Anregung des Scribe'schen Textes zur

Musik ist, wie wir hinlÃ¤nglich wissen, vielfach nur eine Ã¤usser-

liche und insofern verwerfliche, weil raflinirle und auf Effecl

berechnete; sie ist aber auch eine innere, und das sichert

diesen Werken ihre bleibende Bedeutung. Bin aller, musik-

ergiebiger Herzensconflict, der zwischen Frauen- und Kindes-

liebe, wird hier mit dem Aufgebot aller mÃ¶glichen und unmÃ¶g-

lichen Mittel noch gesteigert durch die Entscheidung, in welche

der leichtsinnige Sohn sich schliesslich zwischen Vater und

Mutter gestelll sieht. Wie man auch Ã¼ber die BÃ¤uerin Alice

spotten mÃ¶ge, sie bleibt doch eine der glÃ¼cklichsten Erfin-

dungen der modernen Oper. In dem Zusammenballen solcher

Conflicle bestand Scribe's und Meyerbeer's HauptstÃ¤rke, wie

alle ihre gemeinsamen Producte zeigen. Mendelssohn besah

(ich Ihr Werk nur von Aussen, die innere Maschinerie blieb

Ihm verborgen. Soweit wir in der Kunstgeschichte sehen

kÃ¶nnen, hal aber noch Niemand in irgend einem Gebiete einen

Schritt Ã¼ber die Gegenwart hinaus zu thun vermocht, der nicht

zuvor in glÃ¤ubiger Unbefangenheit den vorigen Schritt nach-

ahmend mitgemacht hatte. Bei Mendelssohn war dieses nicht

der Fall, wohl aber bei Wagner; desshalb ist auch nicht der

erstere, wohl aber der letztere in der Oper tonangebend ge-

worden. Ob uns das daraus entstandene Resultat gefÃ¤llt, ist

eine andere Frage; hier handelt es sich nur um die Andeutung

des allein naturgemÃ¤ssen Weges, den Mendelssohn aus per-

sÃ¶nlichen wie kÃ¼nstlerischen Ursachen nicht finden zu kÃ¶nnen

schien.

Als aus der MÃ¼nchener Opernbestellung nichts wurde und

auch Planche in London, der Verfasser des Weber'schen Oberen,

kein passendes StÃ¼ck lieferte, wurde die Opernlexl-Suche auf

anderen Wegen fortgesetzt. Mit Immermanrr war damals eine

Bearbeitung des Shakespeare'schen > Sturm â�¢ besprochen; in

dem angefÃ¼hrten Briefe erinnert er ihn hieran, aber auch dieser

Plan gelangte nicht zur AusfÃ¼hrung, was man schon aus dem

baldigen Ende der gemeinsamen Theaterleilung abnehmen wird.

Bei mÃ¼ndlicher Beratbung ergaben sich wohl allerlei Schwie-

rigkeiten und Bedenken, die Mendelssohn gegen diesen Stoff

wieder misslrauisch machten, denn als noch in den vierziger

Jahren der in Braunschweig lebende Poet Griepenkerl ihm

ebenfalls einen Operntext Ã¼ber den Â»SturmÂ« anbot, wusste Men-

delssohn (in einem noch ungedruckten, mir zur Einsicht Ã¼ber-

lassenen Briefe) gar Vielerlei dagegen geltend zu machen.

An Spohr schreibt Mendelssohn unterm 8. MÃ¤rz 1835:

Â»Auch eine neue OuvertÃ¼re Zur schÃ¶nen Mehislne habe ich vor

einiger Zeit componirt, und habe eine andere wieder im Kopfe.

Nun mÃ¶chte ich gar zu gern eine Oper machen, aber ich sehe

weit und breit keinen Text und keinen Dichter. Diejenigen,

welche dichten kÃ¶nnen, mÃ¶gen Musik nicht ausstehen [z. B.

Immermann, hÃ¤tte er hinzusetzen kÃ¶nnen], oder sie kennen

das Theater nicht; und die Ã¤ndern kennen wieder keine Poesie

und keine Menschen, sondern nur Bretter und Lampen, und

Coulissen und Leinewand. So komme ich nicht dazu, eine

Oper zu finden, nach der ich so viel und vergeblich schon mich

bemÃ¼ht habe; es thut mir aber mit jedem Tage mehr leid,

drum liollc ich endlich doch noch einen Mann zu finden, wie

ich ihn mir dazu wÃ¼nscheÂ«. â�� An seine Matter unterm 43. Juli

4(37 : Â»Holte! lÃ¤sst nichts von sieb und dem Operntexte hÃ¶ren ;

und so rnuss ich das zweite Oratorium anfangen, so gern ich

eine Oper gerade jetzt gehabt hÃ¤tte. Mir fehlt ein ganzer

Mensch zu vielem schÃ¶nen Unternehmen; ob er noch kommen

wird, ob ich mich irre, das weiss ich nlcbt, aber bis jetzt will

er sich nicht finden lassen, und so muss ich stille halten und

wartenÂ«.

Nach einiger Zeit war sein Freund J. FÃ¼rst in Berlin be-

schÃ¤ftigt, einen passenden Operntext fÃ¼r ihn zusammen zu

bringen, und kaum hatte der gute Mann begonnen, so plagte

ihn Mendelssohn schon mit der Kritik oder dem Kritisiren-

wollen. Seine Antwort auf FÃ¼rst's Brief ist das lehrreichste,

was er in der ganzen, mehr peinlichen als nutzbringenden An-

gelegenheit kundgegeben bat und mÃ¶ge hier unverkÃ¼rzt folgen.

Â»Leipzig, i. Januar l 8iO. Lieber FÃ¼rst l Sie schelten mich

im Anfange Ihres lieben Briefes ganz fabelhaft, aber am Ende

ziehen Sie eine so schÃ¶ne Moral daraus, dass ich Ihnen fÃ¼r

Alles nur aufs Neue danken kann. Sie thun mir Unrecht,

wenn Sie glauben, ich wÃ¼nsche ein Scenarium nur darum vorher

zu sehen, um gleich von vorn herein recht viel Schwierig-

keiten zu erheben, â�� um das Kind gleich mit dem Krankheitg-

slofTe auf die Welt zu bringen. Gerade aus dem entgegen-

gesetzten Grunde wÃ¼nsche ich es, um den spÃ¤teren Schwierig-

keiten und den ausgebildeten Krankheiten entgegen zu arbeiten.

Sind sie ihm , wie Sie sagen , angeboren, so ist's am besten,

von dem ganzen Kinde zu abstrahiren, welches dann aber noch

mÃ¶glich ist, ohne Unannehmlichkeiten fÃ¼r alle Theile; sind die

SchÃ¤den beilbar, so kÃ¶nnen sie dann noch curirt werden, ohne

den ganzen Organismus anzugreifen. â�� Unbildlich zu spre-

chen, was mich von der Composition eines Textes abhalten

kann und bis jetzt immer abgebalten hat, sind niemals die

Verse, die einzelnen Worte, der Ausdruck der Behandlung (wie

Sie'g auch nennen wollen) gewesen, sondern immer der Gang

der Handlung, das dramatische Wesen, die VorgÃ¤nge, â�� das

Scenarium. Halte ich das nicht fÃ¼r in gich gut und fegt beste-

hend, so wird es nach meiner vollkommenen Ueberzeugung die

Musik auch nicht, und das Ganze erfÃ¼llt die AnsprÃ¼che nicht,

die ich nun einmal an ein solches Werk machen muss, obwohl

diese freilich von den allgemeinen und denen des Publikums

ganz abweichend sein mÃ¶gen. Indessen nach denen mich zu
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richten, habe ich doch ein- fÃ¼r allemal aufgegeben, schon des-

wegen , weil's unmÃ¶glich ist; also imiss ich meinem eigenen

Gewissen folgen, nach wie vor. Aus dem Planche'scben Texte

wird, bei dem besten Willen von beiden Theilen, nicht ein

Werk, wie ich mir's wÃ¼nsche; ich stehe im Begriff, diesen

Versuch ebenfalls fÃ¼r einen der vergeblichen zu halten. Ich

will lieber gar keine Oper componiren , als eine, die ich vom

Anfang an selbst fÃ¼r ein mÃ¼lelmÃ¤'ssiges Ding halte ; nebenbei

kÃ¶nnte ich das auch gar nicht, und wenn Sie mir das ganze

KÃ¶nigreich Preussen dafÃ¼r gÃ¤ben. Alles dieses und die vielen

Unannehmlichkeiten, die nach Beendigung eines Textes ent-

stehen , wenn ich mich wieder nicht dazu getrieben fÃ¼hle,

machen mir's zur Pflicht, lieber Schritt vor Schritt, lieber zu

langsam als zu schnell zu gehen, und dessbalb habe ich mir's

vorgesetzt, ohne Ã¼ber das Scenarium einig zu sein, nicht wie-

der einen Dichter zu einer so grossen und am Ende vergeb-

lichen Arbeit zu verleiten. Dies Scenarium mag nun ausfÃ¼hr-

lich oder kurz, detaillirt oder angedeutet sein, darÃ¼ber maasse

ich mir keine Entscheidung an. Und ebenso wenig darÃ¼ber,

ob die Oper in drei, vier oder fÃ¼nf Acten sein soll; ist sie gut

so, wie sie ist, so sind mir acht nicht zu viel und einer nicht

zu wenig. Und ebenso wenig Ã¼ber das Ballet und nicht Ballet.

Nur darÃ¼ber, ob sie meinem musikalischen und sonstigen We-

sen zusagt oder nicht; und das glaube ich eben aus dem Sce-

narium so gut wie aus dem vollendeten Texte sehen zu kÃ¶nnen,

und auch das ist allerdings fÃ¼r keinen Menschen eine Entschei-

dung als fÃ¼r mich persÃ¶nlich. â�� So habe ich Ihnen denn die

ganze Wahrheit vorerzÃ¤hll, und gebe der Himmel, dass Sie

sich durch alle diese Dinge nicht abschrecken lassen, eine Oper

zu schreiben, dass Sie sie mir zur CompOEilion anvertrauen,

und dass ich durch Sie endlich einen lÃ¤ngst geliebten [?]

Wunsch erfÃ¼llt sÃ¤he l Dass ich Ihre Entscheidung sehr sehnlich

erwarte, brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Ihm etc.

NatÃ¼rlich fÃ¼hrte das zu nichts, denn den Poeten mÃ¶chten

wir sehen, der nach einer solchen Sprache noch Mut h und

Lust behielte, ein Operntextbucb anzufertigen. Mendelssohn's

Sprache ist wahrhaft abschreckend, schon durch die sach-

lichen Forderungen, mehr aber noch durch die Art und Weise

wie sie gestellt werden. Er verlangt einen dramatisch fertigen

Entwurf â�� ganz in der Ordnung. Nun soll dieser seiner Indi-

vidualitÃ¤t entsprechen â�� auch das ist selbstverstÃ¤ndlich in der

Ordnung, weil sonst an ein vollstÃ¤ndiges Gelingen der Com-

position nicht zu denken ist. Aber welches ist seine Indivi-

dualitÃ¤t in dem betreffenden Falle und was fordert sie? Hier-

Ã¼ber fÃ¤llt nicht die geringste Andeutung. Mendelssohn spricht

nur von dem, wie e r sich's wÃ¼nscht, gesteht nach wie vor

seinem eigenen Gewissen folgen zu wollen, will an seinen

AnsprÃ¼chen hinsichtlich eines solchen Werkes festhalten selbst

wenn sie von denen des Publikums auch noch so sehr abwei-

chen sollten. Welches waren diese WÃ¼nsche und AnsprÃ¼che

und was sagte ihm sein Gewissen? Wir wissen es nicht, und

er wusste es auch nicht, er wollte es in dem betreffenden ein-

zelnen Falle erst gewahr werden. Das ist nicht Kunstgrund-

satz, sondern Laune eines Verzogenen. Die IndividualitÃ¤t steht

in starrer Unklarheit da und das Werk soll zu ihr kommen,

nicht umgekehrt sie sich ihm nÃ¤hern und durch Eingehen in

die Aufgabe diese in einem energischen LÃ¶sungsversuche erst

wahrhaft kennen lernen. Nicht das Festhalten an der Indivi-

dualitÃ¤t ist es, was wir Mendelssohn vorwerfen, denn darin

liegt alle StÃ¤rke, sondern wir wundern uns nur Ã¼ber den Eigen-

sinn, der so gern ein gewisses grosses Ziel erreichen mÃ¶chte

und unendlich viel Ã¼ber den einzig richtigen WÂ«g debatlirt,

aber ganz und gar vergissl, den ersten muthigen Schritt zu

ilnin. Es ist unnÃ¶thig nachzuweisen, dass sich in dem, was

Mendelssohn von seinem Versemacher als unumgÃ¤nglich nÃ¶thig

ordert, mehr Eigensinn als Wahrheit findet und dass das, was

er als gleichgÃ¼ltig bei Seite schiebt, fÃ¼r einen Operncompo-

nislen hÃ¶chst wichtige Dinge enthÃ¤lt. Wenn es ihm gleichgÃ¼l-

tig ist, ob Ballet oder nicht Ballet, so wÃ¼rde er schwerlich ein

BÃ¼hnenwerk geschrieben haben, in welchem der Tanz wirk-

sam zur Geltung gekommen wÃ¤re. Und wenn er hinsichtlich

der Acte seinem Dichter die Zahlen von eins bis acht zur Ver-

fÃ¼gung stellt, so hÃ¤tte er doch den Versuch machen sollen, ein

Monstrum von auch nur sechs Acten zu componiren. Fest,

selbst hartnÃ¤ckig auf drei Acten zu besteben, wÃ¤re der im

Schwange gehenden fÃ¼nfactigen franzÃ¶sischen Balletoper gegen-

Ã¼ber doppelt weise gewesen. Wagner bat in dieser Hinsicht

durchaus das Richtige getroffen. In solchen anscheinenden

Nebendingen liegt eigentlich das, was der Musiker zu fordern

hat. Er mache hier sein Recht geltend und verfolge dieses con-

sequent weiter, so wird er bald Herr des Ganzen geworden

sein. Einen musikalischen Stoff und klug angelegte musikalische

Scenen â�� das ist es, was der Musiker fordern soll; die ganze

Gestaltung liegt dann in seiner Hand. Das Â«ScenariumÂ«, mit

welchem Mendelssohn sich abquÃ¤lte und welches ihm so emi-

nent praktisch vorkam, ist im Grunde nichts als ein Abslrac-

tum. Das Scenarium kann lÃ¼ckenlos gut und die Oper dennoch

herzlich langweilig sein. HÃ¤tten unsere Operncomponisten alle-

sammt Ã¤hnliche Anforderungen gestellt, so wÃ¤ren eben die

besten Opern ungeschrieben geblieben. Das Dramatische als

solches hat in der Oper nicht die Wichtigkeit, welche Mendels-

sohn ihm beizulegen schien. Wollte er aber Ernst machen mit

der Behauptung, dass seine AnsprÃ¼che nicht nur denen des

Publikums, d. h. des grossen Haufens, sondern, wie er etwas

undeutlich beifÃ¼gt, auch Â»den allgemeinenÂ« AnsprÃ¼chen, d. h.

der bisherigen Opernpraxis Ã¼berhaupt, widersprachen, so hÃ¤tte

er selbst Hand anlegen und nach den seinen Â»AnsprÃ¼chenÂ« ent-

nommenen eigenen Maassen sich die Texte zurechl zimmern

mÃ¼ssen. Soviel uns bekannt geworden ist, hat er in dieser

Richtung niemals einen Versuch gemacht; aber die Hindeutung

auf die Bahn der Zukunflsoper oder der durch Wagner in

Schwung gekommenen Tondichlerei ist doch sehr bemerkens-

werth.

Welcher Art die AnsprÃ¼che waren, die Mendelssohn be-

wogen, %6 Jahre lang an allerlei Opernlexten herumzumÃ¤keln,

sehen wir beispielsweise an demjenigen Opus, welches er

schliesslich zur Composilion annahm, an Geibel's Loreley. Das

Scenarium mag wohl ganz befriedigend fÃ¼r beide Theile ge-

wesen sein, aber ein lebensfÃ¤higes Werk ist dennoch nicht

daraus entstanden. Ueber die Einzelheiten dieses letzten

Opernversuches sind wir durch Mendelssohn's Briefe weniger

gut unterrichtet, als Ã¼ber frÃ¼here Experimente, denn auffallen-

derweise theilt der Â«BriefwechselÂ« auch nicht ein einziges

Schreiben an Geibel mit, dessen Name in der ganzen Corre-

spondenz Ã¼berhaupt nicht genannt wird â�� ein neuer Beweis

der seltsamen Bevormundung, mit welcher Mendelssohn's

Bruder die Briefe ausgewÃ¤hlt und kunstpolizeilich beschnitten

hat. Aus dem unlÃ¤ngst erschienenen (. Bande von Geibel's

Leben, breitspurig beschrieben durch K. Goedeke, findet man

einige Aeusserlichkeiten Ã¼ber die Entstehung der Â»LoreleyÂ« an-

gegeben, aber nichts weiter. Doch das Werk selber ist deut-

lich genug. Es war der Stoff, welcher eine Saite in Mendels-

sohn's GemÃ¼th berÃ¼hrte und seiner IndividualitÃ¤t entsprach.

Insofern fand er zuletzt also wirklich, was er so lange gesucht

halle. Warum entstand nun kein fertiges bleibendes Werk,

wie bei anderen Meistern, wenn sie endlich dem ihnen ge-

mÃ¤ssen Stoffe begegneten? Wir haben es oben schon wieder-

holt angedeutet: weil ihm die natÃ¼rliche Vorbildung und damit

die unerlÃ¤ssliche Bedingung der Meisterschaft fehlte. Nur unter

dieser Bedingung ist die Individualist mit ihren Anforderungen

in der Kunst Ã¼berhaupt berechtigt. Chr.
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Die Mensuralnotenschrift des XII. and

XTTT. Jahrhunderts,

lnaugural-Dissertation

von

Gustav Jacobsthal.

(Fortsetzung.)

Von den alteren Mensuralislen lernt man ebenso am besten

die klarsten und einfachsten zuerst kennen, und unter diesen

zunÃ¤chst Franco von CÃ¶ln. Nach ihm aber ist auch Walter

Odington's Tractat von Wichtigkeit, weil er ebenso wie

Franco die Unklarheit und WillkÃ¼r der Zeitgenossen und Vor-

gÃ¤nger tadelt. Dann erst folgen auf der einen Seile die com-

plicirtÂ«ren, auf der Ã¤ndern die lÃ¼ckenhaften Systeme.

So sehen wir, wie auf diesem Wege die beiden im Anfang

angefÃ¼hrten Forschungsmiltel, der Contrapunkt und die Kennt-

niss der Notenschriften, nicht blos jedes fÃ¼r sich, sondern auch

eins mit dem Ã¤ndern zusammenwirken, indem das eine die Leh-

ren des Ã¤ndern lÃ¤utern und sichern hilft.

Doch kÃ¶nnte man leicht die Frage aufwerfeo, ob denn die

Kenntniss der Ã¤lteren Mensuralmusik wichtig genug ist, um fÃ¼r

dieselbe so complicirte Vorarbeiten zu machen, die vorlÃ¤ufig

nicht einmal zu befriedigenden Resultaten fÃ¼hren. Die Antwort

darauf ist nicht schwer.

Wenn die Geschichte jeglicher Kunst sich notwendiger-

weise zum grossen Theil mit der Enlwickelung ihrer Formen

beschÃ¤ftigt, so ist dies bei den Forschungen Ã¼ber Musik Im

hÃ¶chsten Maasse geboten. Denn da der Inhalt dieser Kunst mit

Begriffen sehr wenig fassbar ist, muss man ihm zumeist von

Seiten der Form beizukommen suchen, die ihren vollendetsten

Ausdruck hat in dem Conlrapunkt des XVI. Jahrhunderts. Die

AnfÃ¤nge aber der Entwickelung der musikalischen Form liegen

in jenen Zeiten des XII. und XIII. Jahrhunderts, in denen die

mehrstimmige Mensuralmusik ins Leben tritt.

FÃ¼r die Ausbildung der einstimmigen Musik halten die vie-

len vorangegangenen Jahrhunderte Wichtiges geleistet und

waren bereits zu einer schÃ¶nen Melodiebildung gelangt. Mit

dem XII. Jahrhundert beginnt der Versuch, mehrere solcher

Melodien zusammen erklingen zu lassen. Wie sich dieser Ver-

such zunÃ¤chst anlehnt an die allen Theoretiker, wie man sich

allmÃ¤lig davon loszureissen bestrebt, indem man dem GehÃ¶r zu

folgen beginnt, wie die Discantirregeln â�� das sind die Ge-

setze , nach denen zwei oder mehrere zusammenklingende

Stimmen ihre Schritte mit RÃ¼cksicht auf die dadurch entste-

henden ZusammenklÃ¤nge regeln â�� wie diese Gesetze in allen

Perioden mehr oder weniger das Streben zeigen, die Kunst-

Ã¼bung aus der Berechnung zur SchÃ¶nheit zu erheben : diese

das Werden der musikalischen Form betreffenden Beobach-

tungen geben den klarsten Einblick in das Wesen der Kunst

jener Zeiten; sie geben somit den Maassstab, nach welchem

man die damaligen Werke zu beurthellen hat. Sie sind aber

von unbedingter Nothwendigkeit fÃ¼r die gesammte Geschichte

der Musik. Denn es ist die Aufgabe derselben, die Entwick-

lung des Inhalts und der Form der Musik, sowie die Art der

VerknÃ¼pfung beider zu verfolgen von den frÃ¼hesten Zeiten an,

zu denen die Forschung gelangen kann. Ja erst dann, wenn

die Erkenntniss, Ã¼ber die AnfÃ¤nge der Mensuralmusik hinaus,

auch die Entwicklung und die Bedeutung der vorangegangenen

Jahrhunderte erfasst hat, erst dann ist es mÃ¶glich, einen wahr-

haft tiefen Einblick in das Werden der musikalischen Kunst zu

gewinnen.

Von den fÃ¼r diese umfassende Aufgabe wichtigen Vorarbei-

ten lÃ¶st die vorliegende Arbeit einen fast verschwindend ge-

ringen Theil. Von den Mensuralnotationen des XII. und XIII.

Jahrhunderts stellt sie mit Sicherheit nur diejenige her, welche

in Franco von CÃ¶ln ihren klarsten Vertreter findet; mit

ziemlicher Genauigkeit lehrt sie die Notenschrift eines gewissen

Pseudonymen Aristoteles; von der ganzen dem Franco

voraufgegangenen Periode giebt sie hingegen nur ein lÃ¼cken-

haftes Bild. Es ist ferner nicht erreicht worden, Regeln aufzu-

stellen, durch die mit Sicherheit zu bestimmen ist, nach wel-

cher Notationsart irgend ein gerade vorliegendes StÃ¼ck aus

damaliger Zeit aufgezeichnet ist. Doch ist der Gegenstand der

Forschung neu, das Material hingegen gering. Es steht aber zu

hoffen, dass mit dem voraussichtlichen Wachsen desselben

auch die wichtige Kenntniss der Ã¤lteren Notenschriften, und

dadurch auch das VerslÃ¤ndniss der Ã¤lteren Zeiten zunehmen

wird.

Allgemeine Vorbemerkungen.

Innerhalb der Notation des XII. und XIII. Jahrhunderts

sind drei Arten derselben zu unterscheiden:

l. Periode der Entwicklung vor Franco. (Anfang und

Mitte des XII. Jahrhunderts.)

II. Die Franco'nische Zeit. (Ende des XII. und Anfang

des XIII. Jahrhunderts.)

III. Die Notation, wie sie dargestellt ist in dem tractatus de

musica cujusdam Aristotelis (um das Ende des XII. Jahr-

hunderts).

Von diesen drei Gruppen ist die erste aus inneren GrÃ¼nden

vor die Franco'nische Zeit zu setzen ; von der Notation des

Pseudonymen Aristoteles lÃ¤sst sich mit Bestimmtheit nicht

sagen, ob sie frÃ¼her oder spÃ¤ter als die Lehre Franco's zu

setzen ist; in jedem Falle kann sie sich nur wenig von der Zeit

der letzteren entfernen.

Die Schriftsteller, welche in Betracht kommen, sind:

I. FÃ¼r die vor-Franco'nische Notenschrift:

a. Discantus positio vulyaris, welcher Tractat in dem

Coussemaker'schen Sammelwerk Â»scriptoret de

musica medii aevii abgedruckt ist im Band I., von

Seile 94 bis 97.

b. Der in demselben Band von Seite 378 bis 383 abge-

druckte Tractat eines Anonymus (der VII. in diesem

Bande).

c. Der Tractat: *Johannis de Garlandia de musica

memurabili poritio*, welcher in dem ersten Bande

des vorhergenannten Werkes zweimal nach zwei ver-

schiedenen Handschriften abgedruckt ist, die hin-

sichtlich der Lehre der Notenschrift fast Ã¼bereinkom-

men. Sie stehen, der ersle von Seite 97 bis Seite 417,

der zweite von 175 bis Seite \St.

II. FÃ¼r die Franco'nische Zeit sind von Wichtigkeit:

a. Der Tractat: tmogiitri Franconit (tc. de Coloâ��

nia) ars cantus mensurabilis Â«, abgedruckt im vorge-

nannten Band S. Â«7 bis S. <3S.

b. Der Tractat: 'Petri Picardi musica mensvrabilii*,

abgedruckt in demselben Band S. 136 bis 139. Die-

ser Tractat wiederholt in KÃ¼rze genau die Regeln

F ranco's.

c. Der Tractat, welcher in dem Coussemaker'schen

Werk Â»Aisloire de (Harmonie au moyen-ilgeÂ« unter den

documents als Nr. V. abgedruckt ist. Coussemaker

schreibt diesen Traclat dem Franco von Paris zu.

d. Der Tractat: Â»abbreviatio mogittri Franco-

ni> a Johanne dicto Balloce*, welcher abge-

druckl isl im ersten Band der scriptores von S. 191

bis 396. Der Franco, von dem hier die Rede ist,

ist nicht der von CÃ¶ln.

Der vorliegende Traclat stimmt vielmehr in Lehre

und Fassung ziemlich genau Ã¼berein mit dem oben

angefÃ¼hrten Tractat IIc., was fÃ¼r einen Beweis dafÃ¼r

gelten kÃ¶nnte, dass der letztere in der That dem

Franco von Paris angehÃ¶rt.

e. und f. Zwei Anonymi (//. ///.) abgedruckt im ersten
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Band der scriptores. â�� Anonymus //. von S. 303 bis

S. 319. â�� Anonymus ///. von S. 319 bis S. 317. â��

Beide sind wie der Traclat des Baliox ziemlich genaue

Wiederholungen des oben angefÃ¼hrten TracUts Hc.

g. Der von S. Â«81 bis 450 abgedruckte Traclal: Â»Fra-

trit Walteri Odingtonis de speculatione mtuicaet.

III. KÃ¼r die dritte Art der Notation haben wir nur den Trac-

tat: Â«inyuM/um Ariitotelii Iractatus de musica*.

Von allen diesen Schriftstellern kommen nicht immer die

ganzen Tractale fÃ¼r den vorliegenden Zweck in Betracht, son-

dern stets nur diejenigen StÃ¼cke, welche von der Notenschrift

handeln. In den beireffenden Theilen aller Tractate findet sich

nun eine Anzahl von Begriffen, die allen gemein sind, und die

jetzt erÃ¶rtert werden sollen, bevor die Lehre einzelner Schrift-

steller besprochen wird.

Es ist vor allem wichtig, die rhythmischen VerhÃ¤ltnisse der

Mensuralmusik im XII. und XIII. Jahrhundert zu betrachten.

Wir heutzutage unterscheiden einen zweitheiligen und

einen dreitheiligen Rhythmus. Wenn von zwei gleich-

langen Zeileinheiten die erste betont und die andere unbetont

ist, so ist dies der zweitheilige Rhythmus, welcher, wenn

man eine Viertelnote als Zeiteinbeil annimmt, durch ein zwei

Viertel messendes Metrum, den |-Takt, dargestellt wird. So

kann man aber jeden beliebigen, anderen Notenwerlh als Zeit-

einheit annehmen, so dass ebenso z. B. der Â£ oder ij diesem

Rhythmus angehÃ¶ren. Wenn hingegen von ilrei gleich langen

Zeiteinheiten die erste betont ist, die beiden Ã¤ndern aber un-

betont sind, so ist dies der dreitheilige Rhythmus, welchem

der f-Takt, ebenso aber auch der f- und der |-Takt je nach

der verschieden angenommenen Zeiteinheit angehÃ¶ren. FÃ¼gt

man nun zwei, vier, achl u. s. w. zweitheilige Rhythmen

zusammen, so entstehen die geraden Taktarten, wie der f-,

der |j-, der-j^-Takt. FÃ¼gt man drei, neun u. s. w. drei l h ei-

lige Rhythmen zusammen, so entstehen die ungeraden

TakUrlen, f-, J-, -ff-, {-Takt. FÃ¼gt man aber zwei, vier

u. s. w. dreitheilige Rhythmen zusammen, so entstehen

die gemischten Taklarlen wie z. B. der f-, |-, y-Takl.

Man kann nun das im f-Takt die Zeileinheit bildende Viertel in

zwei Achtel, jedes Achtel aber in drei Theile, nÃ¤mlich in drei

eine Triole bildende Sechszehntel theilen. Eben so gut kann

man aber das Viertel in drei Achtel, und jedes dieser Achtel in

zwei Sechszehntel zerlegen. Man sieht, wie mannigfache

Taklarten, und wiederum wie viele verschiedene Gliederungen

innerhalb derselben Taklart durch die Mischung der beiden

Rhythmen bei uns heutzutage mÃ¶glich sind.

Anders gestalten sich die rhythmischen VerhÃ¤ltnisse bei

den Mensuralislen des XII. und XIII. Jahrhunderts. Sie kennen

nur einen, nÃ¤mlich den drei Iheiligen Rhythmus und

nehmen als Zeiteinheit die brevit recta, welche als solche

!(in jiu- hrisst, an, so dass die aus drei breves rectae oder

lempora besiehende Gesammtheit, perfectio genannt, die ein-

zige von ihnen gebrauchte Taktarl ist. Die Zeiteinheit, die bre-

ms recta zerfÃ¤llt nun wieder nach Maassgabe des dreithei-

ligen Rhythmus in drei kleinere Tbeile, in drei temibreves

minorei. Und wenn nun innerhalb der perfectio auch Ã¼berall

der dreitheilige Rhythmus herrscht, so kann derselbe dennoch

auf mannigfache Art ausgefÃ¼llt werden. Es kann z. B. eine

einzige Note die ganze perfeclio ausmachen, oder sie zerfallt in

drei brevea rectae, oder aber in zwei Noten, von denen die

erste gleich zwei breve.t rectae, und die zweite trtoit recta igt,

oder umgekehrt; ebenso verschiedenartig ist die Theilung der

brevii in die kleinere Notengattung. NÃ¤heres hierÃ¼ber folgt in

der Auseinandersetzung der verschiedenen Lehren. Bisher sind

nur zwei Notengallungen erwÃ¤hnt worden, die brn'is recta und

die semibrevis minor. Aus der Mannigfaltigkeit aber, mit wel-

cher die perfectio ausgefÃ¼llt werden kann, ergiebt sich, dass es

noch mehrere geben muss. Die Mensurali&leu des XII. und

XIII. Jahrhunderts untersrlieiden sechs Notengattungen, von

denen immer zwei zusammengehÃ¶ren. Es sind dies:

t. Die longa perfecta, sie misst S tempora und fÃ¼llt also

eine perfectio aus.

1. Die longa imperfecta, sie misst I tempora und hat

dieselbe Gestalt wie die vorhergehende.

3. Die brevii recta, sie misst l tempus.

4. Die brevii altera, sie misst 2 tempora, und ist ebenso

gestallet wie die vorhergehende.

5. Die lemibrevi* minor, sie missl ^ tempus.

6. Die â�¢ '-mibrevi* major, sie misst f tempus und ist

ebenso gestaltet wie die vorhergehende.

Alle diese Noten sind geschwÃ¤rzt, erst gegen Ende des

XIV. Jahrbunderls, als der zweitheilige Rhythmus zur Gellung

gekommen war, brauchte man Noten mit offenen KÃ¶pfen,

welche dann ihrem Werth und ihrer rhylhmischen Bedeulung

nach von den schwarzen Noten wesentlich verschieden waren.

Da nun, wie oben ersichtlich , zwei zusammengehÃ¶rige,

aber verschiedenartige Notengatlungen immer dieselbe Gestall

haben, und da ferner Taktstriche damals noch nicht gebrÃ¤uch-

lich waren, so muss es eine Anzahl sehr genauer Regeln ge-

geben haben, welche den Werth der verschiedenen, in einer

Melodie nebeneinanderstehenden Noten in ihrem wechselsei-

tigen VerhÃ¤llniss zu einander vermÃ¶ge des dreilheiligeo

Rhythmus immer derart ordneten, dass sie in Gruppen zerfie-

len, deren jede gleich einer perfectio war. Diese Regeln wer-

den weiter unten genau besprochen werden.

Wenn nun auch noch ausserdem ein anderer Notenwerlh

die duplex longa vorkommt, die gleich zwei longae ist, so

kann man desshalb nicht behaupten, die Dreitheiligkeit sei da-

mals nicht die einzige Art der Zeilmessung gewesen. Denn

diese I/H///. .â�¢ /.i/../.' kommt nur in dem aus dem canlus planus

entnommenen tenor vor und wird nach Angabe der damaligen

Schriftsteller nur desshalb gebraucht, damit die Reihe der

lÃ¤ngeren TÃ¶ne im cantus planus nicht unterbrochen werde.

Franco von CÃ¶ln sagt hierÃ¼ber im ersten Band der scripto-

res S. 419, II: tduplex longa duas longai significai, quae idcirco

in uno corpore duplicatur, ne series plant cantui sumpti in teno-

rifrtw ditrumpatur*. Zudem ist die grÃ¶sste Gesammtheil, unter

welche eine Anzahl von Noten zusammenzufassen sind, wie

schon gesagt, die perfectio.

Ausser den oben genannten Noten, die von den Ã¤ndern ge-

Irennl neben einander sieben, (figurae simplices), gab es fÃ¼r die

lonya, brevis und semibreoit noch Verbindungen von zwei oder

mehreren NolenkÃ¶rpern, ohne dass eine kleine Entfernung je zwei

von einander trennte. Diese Verbindungen heissen ligaturae,

auch figurae compositae im Gegensatz zu den simplicet;

man wandte sie an, wenn auf eine Silbe mehr als ein einzelner

Ton gesungen werden sollte.

(Fortsetzung folgl.j

Wie Herr Charles Hugo, Sohn des Poeten Victor

Hugo, eich die franzÃ¶sische und die preussisehe

MilitÃ¤rrausik vorstellt.

Im Â»RappelÂ«, dem Journal der Familie Hugo, giebl der Sohn

Charles folgenden blÃ¼henden Unsinn in DruckerschwÃ¤rze zum

Beslen.

Â»Als ich vor einigen Jahren in Trier war, sah ich ein

preussisches Regimenl vorbeidefiliren. Das war etwas sellsam

UngewÃ¶hnliches. Wer ein preussisches Regimenl marscbiren

sieht, hat eine feudale Horde gesehen. Das sieht sich lÃ¤cher-

lich, wild und beunruhigend an. Die Pickelhaube macht uns

lachen, das martialische Aussehen aber zwingt uns zum Nach-

denken. Nichts Fremdartigeres und nichts furchtbar Lieber-



Nr. 33.

263

licheres als ein so schreckliches, mil einem Blitzableiter behelm-

tes Regiment. Man glaubt bei irgend einem Kriegs-Carneval zu

sein. Der preussische Soldat ist ein als Mars coiffirler Cbicard.

Das Kegiment defilirt, seht es euch an. Voran schreitet der

Slabstrompeterl/an/aron). Es ist dies ein gesticulirender, bunt-

scheckig aufgeputzter, tÃ¤nzelnder, singender und schreiender

Junge, der wie wahnsinnig in ein Blechinstrument blÃ¤st, das

den ganzen Umfang der preussischen MilitÃ¤rmusik hÃ¤lt. Ein

missralhener Spassmacher ist der Fanfaron. Das franzÃ¶sische

Regiment hat den Tambourmajor, das preussische seinen Slabs-

trompeter; Frankreich hat den Riesen, Preussen den Zwerg.

Hinter dem Slabslrompeter kommt die Musik mit ihren Pfeifen,

HÃ¶rnern und flachen Trommeln, die zwei Ã¼ber einander ge-

stÃ¼lpten Cymbeln glichen. Nichts Wahnsinnigeres als dies ver-

teufelte Orchester. Alles GerÃ¤usch, Toben und GetÃ¶se stimmt

sich wÃ¼lhend zu einer undeutlichen, liefgrÃ¼ndlichen Symphonie

zusammen, aus der man die musikalische Seele Deutschlands

heraushÃ¶rt, und die mit der Wuth die TrÃ¤umerei und Melancholie

verbindet. Man mÃ¶chte glauben, der Sturmwind spiele ein

StÃ¼ck von Beethoven auf. Nach der Musik marschirt der Oberst

heran. Das ist eine rein unmÃ¶gliche PersÃ¶nlichkeit. Er trÃ¤gt

eine andere Uniform als die des Regiments; sie ist verbrÃ¤mt,

federgebuschl, vergoldet, gestickt, phantastisch und extra-

vagant. Er ist behelmt, hat Epaulelten mit grossen Kugeln und

den gezÃ¼ckten SÃ¤bel, und daran allein erkennt man seinen

Rang. Er ist gefolgt von zwÃ¶lf Lakaien in grosser Livree und

Haiduken, die Turbane aufhaben. Nach seinen Lakaien kom-

men seine Adjutanten. Denn in Preussen haben, wie in Frank-

reich die Generale, auch die Obersten Adjutanten. Es sind dies

junge Leute, aber grosse Herren. Sie tragen auffÃ¤llige CoslÃ¼me.

Sie sind hochfahrend und unbÃ¤rtig. All das zusammen, der

Stabstroinpeter, die Musik, der Oberst, die Haiduken, die Ad-

jutanten, spreizt sich, courbettirt, macht SÃ¤tze, blÃ¤st und schreit

den Krieg aus, provocirt, fordert heraus, droht und verblÃ¼fft.

Die schroffe deutsche Disciplin kÃ¼ndigt sich durch ein erstaun-

liches Capriccio an. Das ist zÃ¼gellose Phantasie. Beethoven hat

die Musik, Callot die CoslÃ¼me dazu gezeichnet. Man meint zu

trÃ¤umen. Sind das Gaukler oder Krieger? Wohin ziehen sie?

In den Krieg. Das ist ein eigentlicher Todtenlanz. Man erwartet

Thespis mit preussiscben GeschÃ¼tzen heranziehen zu sehen....

Eine Art teutonischer Wildheit hat sich in ihren Brauen einge-

nistet. Sie gehÃ¶ren nicht ihrem Jahrhundert an. Man meint die

Cimbern deÃ�liren zu sehen; die Barbarei zieht vorÃ¼ber. Das

ist nicht mehr die Maskerade, das ist die Todeslegion. Diese

Armee hat eine Heimath: den Norden, einen Ruhm: Waterloo,

einen Helden: BlÃ¼cher.

Â»So sieht das preussische Regiment aus; wie ist das fran-

zÃ¶sische? Voran der Tambourmajor, bedeckt mit Stickereien,

prÃ¤chtig, lustig, kokett, stolz auf sich selber, auf seine Taille,

auf seinen Schnurrbart, auf seine Uniform u. s. w. Er hat

sieben FUSS, ist ein Coloss. Weil aber die hohe Slatur allein

nicht genÃ¼gt, hat er noch eine PelzmÃ¼tze, darauf ein KÃ¤ppchen

und darÃ¼ber den tricoloren Federbuscb, das Schwingen seines

Stabes mit Goldfransen, mit dem er um das LÃ¤cheln der Frauen

auf dem Balcon der zweiten Stockwerke wirbt. Der Tambour-

major ist die einzige gestattete Phantasie des franzÃ¶sischen Re-

giments. Nach ihm kommen die Tambours mit ihren kleinen

LederschÃ¼rzen am linken Beine, darÃ¼ber die kupferne Trom-

mel. Sie schlagen die Wirbel mit einer erstaunlichen PrÃ¤cision,

alterniren mil der Musik und verstummen sofort auf das Com-

mando des Tambourmajors. Sie sind reizend, diese kleinen

Trommler, wenn sie zur Reveille und zum Angriff schlagen.

Kleber kannte sie schon und Danton hat sie gedulzt. Sie sind

die Stimme des Volkes und der LÃ¤rm der Nation. Nach ihnen

die grosse franzÃ¶sische MilitÃ¤rmusik. Nichts Hinreissenderes

und SchÃ¶neres. Man glaubt der Seele des Vaterlandes zu lau-

schen. Poesie, Harmonie, Freiheit, Befreiung, HumanitÃ¤t: alle

diese erhabenen Noten liegen in der franzÃ¶sischen MilitÃ¤rmuslk.

Sie ergreift den Soldaten bis in die verborgensten Fasern seiner

Physis. Wenn diese Musik vorÃ¼berzieht, ist es, als ob Frank-

reich gleichzeitig sÃ¤nge und zuhÃ¶rte. Das ist die Musik der

Freiwilligen, die Musik von 1791. Die grosse Trommel bedeutet

Sambre-et-Meuse und der klingelnde Halbmond Valmy. Pfei-

fen, HÃ¶rner, Cymbeln, FlÃ¶ten, Trompeten und Trommeln, all

dieser Donner von vierzehn Armeen ist mit dem einzigen Worte

Â»MarseillaiseÂ« getauft. Nun defiÃ¼rl das Regiment. Hier der

Oberst, dort die Hauptleute, weiter die Lieutenante und Sol-

daten. Alle sind frÃ¶hlich. Die Officiere schwingen ihre SÃ¤bel

und die Soldaten tragen die Gewehre, wie es ihnen beliebt.

Alle diese MÃ¤nner sind passiv, und dennoch verleugnet Keiner

seinen freien Willen. Der franzÃ¶sische Troupier hat seinen

Willen und sein Selbslbewusstsein. Er ist keine Maschine,

sondern menschlich brÃ¼derlich. Er bat den Cultus fÃ¼r seine

Familie wie fÃ¼r die Nation; er ist eben der Soldat der grossen

Nation. Diese Armee hat ein Vaterland, ist aufgeklÃ¤rt; sie hat

ihren Ruhm : die Revolution, ihren Helden : Marceau.i

Welch ein grÃ¤uliches Chaos der Geister muss in Frankreich

herrschen, wenn selbst diejenigen, welche sich mit ihrer

republikanischen Demokratie und ihrem Hasse des December-

Mannes brÃ¼sten, von der 10jÃ¤hrigen Regierung desselben so

tief demoralisirt sind ! Die gegenwÃ¤rtige Purganz war also fÃ¼r

Alle ohne Ausnahme ein sehr nÃ¶thiges Reinigungsmittel.

Nachrichten und Bemerkungen.

# (Ein musikliebender Regiment 9 hund.) In den Zei-

tungen liest man Folgendes. Es war zu Ende des Krieges 4866, da

blvouakirte eines Abends die Regimentsmusik des ersten Posener

Infanterie-Regiments Nr. 48 in der Nabe des ungarischen Fleckens

Teilten, als sich ein niedriger, starkknochiger Hund zu ihr fand. Die

Haulboislen theillen ihre Mahlzeit mit demThiere, und der Graue

schlug seine Klinge. Beim Aufbruche des anderen Morgens geht der

Graue mit, schliesst sich den Hautboislen an wie ein jahrelanger

Bekannler und hat bis beuligen Tages die Regimenlsmusik nicht ver-

lassen ; kamen damals Flintenkugeln, so achtete er auf deren Pfeifen

nicht, crepirten jedoch Granalen in der Nahe, so schlug er sehr hef-

tig an. Der graue Musikfreund erhielt den Namen Â»TellschÂ«, zur

Hundesteuer und Menage tragt jeder Haulboist seinen Theil bei, was

fetall, legt der Director zu. Beim Parademarsch marschirte Tellsch

mit gehobener Schnauze rechts oder links beim HalbmondlrÃ¤ger,

beim Abschwenken schlug er regelmassig einmal an, bei anderem

Marschiren hielt er sich immer zu dem Hautboisten, mit welchem

er zusammen im Quartier war. Wurde zum Spiele der Kreis ge-

schlossen, so war Teltsch vor dem Director Zikoff postirt, und wehe

irgend welchem Hunde, der sich in diesen Kreis wagte, selbst wenn

er dem commaiidimiden General gehÃ¶rt hÃ¤tte, er wurde ohne Gebell

im Fluge aus dem Kreise gejagt worden sein. Teltsch wurde Weih-

nachten 4860 Capitulant, 4868 wurden ihm Tressen an das Halsband

genaht, und nun wird er den Feldzug gegen Frankreich mitmachen

und bekommt dann, nach glÃ¼cklicher, siegreicher Heimkehr, jeden-

falls die SergeanlenknÃ¶pfe angenaht. Sein Halsband hat folgende

Inschrift:

Â»Von Oeslerreich bin ich bis nieher gekommen,

Die Regimenlsmusik hat mich von dort mitgenommen,

D'rum bleib' ich ihr auch treu bis an mein End';

Mein Name ist Â»TeltschÂ« vom 4g. Regiment.Â«

Das MerkwÃ¼rdigste jedoch Ist, dass Teltscb mit niemand Anderem

gehen mochte, als mit Mitgliedern der Capelle ; mit anderen MilitÃ¤rs

oder Civilisten ging er auch keinen Schritt, trotz aller Verlockungen.

Berichtigung.

In dem AufsÃ¤tze Â»HÃ¤ndel's PassionÂ« in Nr. 14 Seile 14*. Zeile 8

der zweiten Spalte steht: Â«Darin liegt aber der von MÃ¤rt anerkannte

Reichlhum der in jenem wunderbaren Chore angewandten FugeÂ«, â��

essoll aber heissen: Â«der von Marx verkannte ReicblhumÂ«, denn

nicht in der Einsicht und Anerkennung der Schon heilen Handel'scher

Chorfugeh, sondern in der Verkennung derselben war Marx mit Dehn,

Hauptmann, Lobe und Ã¤ndern Tonlehrern seiner Zelt durchaus Eines

Sinnes, wie sehr sie auch sonst von einander abweichen mochten.
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ANZEIGER.

[4M] Zu einer musikalisch-theoretischen Arbeit, besonders zur

Zusammenstellung biographischer Notizen von TonkÃ¼nstlern u. s. w.

wird eine geeignete PersÃ¶nlichkeit gesucht, welche diese Arbeit rasch

vollenden kÃ¶nnte. Briefe besorgt Herr B. Hermann, Buchhandlung in

Leipzig.

[<Â»] Verlag von

J. Bieter-Biedermann in Leipzig und Winiertbur.

HILLER-ALBUM.

Leichte Lieder iinil TÃ¤nze

fÃ¼r das Pianoforte

componirt und

der musikalischen Jugend gewidmet

Op. H7. Pr. 3% Thlr.

Inhalt: Nr. Â«.Harsch. Nr. a. Irlandisches Lied. Nr. S. Barcarole

Nr. 4. Altfruuzosisches Lied. Nr. 5. Hirtenlied. Nr. 6. Zwie-

gesang. Nr. 7. Deutsches Lied. Nr. 8. Romanze. Nr. 9. BÃ¶h-

misches Lied. Nr. 40. Carillon. Nr. H. Chural. Nr. IS. Solda-

tenlied. Nr. U. Standchen. Nr. 44. Trauermarsch. Nr. 15. Me-

nuett. Nr. 4Â«. Ballade. Nr. 47. LJkndler. Nr. 48. Poloisches

Lied. Nr. 19.8obotUiahnI.itd. Nr. JO. Galopp. Nr. Â»4 . Elegie.

Nr. M. Gigue. Nr. S). Wiegenlied. Nr. aÂ«. JÃ¤gerlied.

Nr. Ã¤5. Ghasel. Nr. 26. Russisches Lied. Nr. Â»7. Geschwind-

tiarsch. Nr. Â»8. Fandango. Nr. tÂ». Gavotte. Nr. 30. Geist-

liches Lied. Nr. S). Italienisches Lied. Nr. 12. Courante.

Nr. 33. Kuhreigen. Nr. lÂ«. Walzer. Nr. IS. Spinnlied.

Nr. 88. Mazurka. Nr. 17. Sarabande. Nr. 88. Tarantella.

Nr. lÂ«. Schwedisches Lied. Nr. 40. Polonaise.

[41*] Verlag von

J. Rieter- Biedermann in Leipzig und Winterthur.

fÃ¼r

MÃ¤nnerstimmen

Â»i ii K der unvollendeten Oper

â��Corefeq"

von

Felix Mendelssohn BarthoMy.

Op. 98. Nr. 3.

Partitur SS Ngr. Ciavier-Auszug 25 Ngr. Orchester-

stimmen li'/i Ngr. Chorslimmen Ã¤ l '/4 Ngr.

M Â«l Verlag von

J. Bieter -Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Theodor Kirchner.

Op. t. Zehn CUflerstÃ¼cke. Heft I. 17* Ngr. Heft II. Â»5 Ngr.

- 7. AlbnmblÃ¤tter. Neun kleine Ciavierstucke. 15 Ngr.

- 8. Srhrr/n fUr das Pianoforte. (5 Ngr.

- 9. PrÃ¤ludien fÃ¼r Ciavier. (Frau Clara Schumann gewidmet.)

t Hefte Ã¤ 4 Thlr. 5 Ngr.

- 40. Zwei KÃ¶nigÂ«. Ballade von Km. Geibel fÃ¼r Bariton und

Pianoforte. (Seinem Freunde Jul. Stockhausen gewidmet.;

45 Ngr.

[410]

Verlag von J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Werke von Franz WÃ¼llner.

Op. 5. Sechs Lieder fÃ¼r eine Singslimme mit Begleitung des Piano-

forte. (Frl. Lulla von Lerchenfeld zugeeignet.) 4 Thlr.

Nr. 4. Â»Ich fuhr Ã¼ber MeerÂ«, nach dem Spanischen von P. Heyse.

Nr. 1. Â»BrÃ¤utlein meiner Seele*. nach dem Spanischen von

P. Heyse. Nr. t. Â»lieber allen Gipfeln ist Ruh1Â«, von Goethe.

Nr. 4. Was mir gefallt: Â»Und gestern Noth und beute WeinÂ«,

von E. Geibel. Nr. 5. Um Mitternacht: Â»Nun ruht und schlum-

mert AllesÂ«, von Jul. v. Rodenberg. Nr. 6. Â»Zu Boden sinkt von

meinen TagenÂ«, von H. Llngg.

Op. t. Sonate fÃ¼r eins Pianoforle (Dmoll). (Seinem lieben Freunde

Bernhard Scholz.) 4 Thlr.

Op. 8. Sechs QoaSnge aus den Liedern des Mirza SchafTy von

Friedr. Rodenstedt fÃ¼r eine Singstimme mit Begleitung des Piano-

forte. Ihrer HochfUrstlichen Durchlaucht der regierenden FÃ¼rstin

Mathilde von Schwarzburg-Sondershausen ehrfurchtsvollst ge-

widmet.) tu Ngr.

Nr. 4. Â»Wenn der FrÃ¼hling auf die Berge steigtÂ«. Nr. 1. Â»Neig',

schÃ¶ne Knospe! dich zu mirÂ«. Nr. s. Â»Ich fÃ¼hle deinen Odem

mich Ã�berall umwch'nÂ«. Nr. 4. Â»Tim1 nicht so sprÃ¶de, schÃ¶nes

KindÂ«. Nr. 5. Â»Die belle Sonne leuchtet aufs weite MI-.M hernie-

derÂ«. Nr. 6. Â»Nicht mit Engeln im blauen HimmelszeltÂ«.

Op. 40. Zwei*-* Sonate fÃ¼r das Pianoforte (Edur). (Frau Dr. Clara

Schumann verehrungsvoll gewidmet.) 4 Thlr. 7 j Ngr.

Op. 44. Sechs und zwanzig Variationen Ã�ber ein altdeutsches

Volkslied fÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden. 4 Thlr. 5 Ngr.

Op. 4 Ã¤. Sechs vierstimmige Lieder fÃ¼r gemischten Chor. (Seinem

Freunde Carl von Perfall.) 8.

Nr. 4. Abendlied : Â»Wie so leis die Blatter weh'nÂ«, von Clemens

Brentano. Nr. 2. Im FrÃ¼hling: Â»Wenn im holden grÃ¼nen HaiÂ«,

von Tb. Apel. Nr. 8. Winternacht: Â»Verschneit liegt rings die

ganze WeltÂ«, von J. v. Kicliendorff. Nr. 4. Die Sommergeister:

Â»Sommers laufen in MitlagsglulÂ«, von G. Pfitzer. Nr. 5. Die

brennende Liebe: Â»In meinem Garllein lacbeU, von J. Mosen.

Nr. Â«. Erster Verlust: Â»Ach, wer bringt die schÃ¶nen TageÂ«, von

Goethe.

Partitur und Stimmen 4 Thlr. "i Ngr. Stimmen einzeln a 6j Ngr.

Op. 4>. Ã�le Flucht der heiligen Familie von J. v. Eichendorff

fÃ¼r drei Solostimmen (Sopran, Tenor und Bariton) mit Begleitung

von kleinem Orchester oder Pianoforte.

Partitur S5 Ngr. Ciavierauszug und Singstimmen 25 Ngr. Orche-

sterstimmen complet 8. Ã¼; Ngr. Violine 1., II., Bratsche,

Violoncell und Contrabass i 2i Ngr.

Op. 40. Drei Chorlieder fÃ¼r weibliche Stimmen mit Begleitung

von kleinem Orchester oder Pianoforte componirt und den Damen

seines frÃ¼heren Aachener Chors zugeeignet.

Partitur 4 Tblr. Orchesterstimmen < Thlr. 45 Ngr. Clavierausxng

und Chorslimmen 4 Thlr. 40 Ngr.

Nr. 4. Abendlied: Â»Nun schlafen die VÃ¶glein im NesteÂ«, von Fr.

Oser. Nr. 1. Die Libellen: Â»Wir Libellen hupfen in die Kreuz

und QuerÂ«, von HoOmann von Fallersleben. Nr. 8. Trost: Â»Es

ist kein Weh auf Erden so heissÂ«, von Carl AltmÃ¼ller.

Verantwortlicher Redakteur: Wilhelm Werner in Leipzig.

Verleger: J. Bieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur. â�� Druck von Breitkopf und Harte! in Leipzig.
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Ueber Quintenfolgen.

Von W. Oppel.

Ertttr Artikel.

Die Nummern 28, 29 und 30 d. Bl. enthalten einen Artikel

Â»Zur Quintenfrage t, dessen Verfasser einige neue Gesichts-

punkte aufstellt. Die Quinlenfolgen sind lange ein Stein des

Anslosaes in unserer Theorie. Das Verbot derselben gÃ¤nzlich

aufzuheben, wie wohl schon vorgeschlagen worden, scheint

nicht rÃ¤'tblicb, da manche Quintenfolgen entschieden hÃ¤'sslich

klingen; es in seiner ganzen Strenge bestehen zu lassen, kÃ¶nnen

alle diejenigen nicht wÃ¼nschen, welche gleich mir der Meinung

sind, dass viele QuintcngÃ¤nge nicht ha'sslich, manche sogar

recht schÃ¶n klingen. Es rechtfertigt sich desshalb, den Ur-

sachen dieser Erscheinung stets von Neuem nachzugehen und

die FÃ¤lle festzustellen, in welchen solche Folgen zu gestatten

oder zu verbieten sind. Dem Verfasser jenes Aufsatzes ist es

offenbar, gleich mir selbst, nur um die Sache zu thun. Er wird

es darum nicht Ã¼bel deuten, wenn ich sage, dass mir seine

dort ausgesprochenen Ansichten zum grossen Theile unhaltbar

scheinen, und wenn ich dies in Folgendem nÃ¤her begrÃ¼nde.

Diejenigen Leser aber, welche sieb fÃ¼r solche ErÃ¶rterungen

Ã¼berhaupt inleressiren, bitte ich , zunÃ¤chst die Nr. 28 noch-

mals zur Hand zu nehmen. â��

Schon der Satz, dass Erscheinungen der Geisterweit â��

sagen wir lieber: im Leben und Weben des Geistes â�� sich

aus den Gesetzen der KÃ¶rperwelt mÃ¼ssten erklÃ¤ren lassen,

scheint mir hÃ¶chst unsicher; er entspricht allerdings der An-

sicht der neuesten sogenannten Materialisten, ist aber doch

keineswegs allgemein angenommen. Sinnliche Erscheinungen,

heisst es weiter, mÃ¼ssen wir aus den Gesetzen der Logik er-

klÃ¤ren kÃ¶nnen. Unter Logik versteht man meines Wissens das

richtige Denken und Scbliessen. Kann man nun sagen: die

schneidende Wirkung einer grossen Septime mÃ¼ssen wir aus

den Gesetzen des Denkens erklÃ¤ren kÃ¶nnen? Vielleicht war

aber der Satz nur so gemeint: Â»Die Wirkung sinnlicher Er-

scheinungen auf unsere Sinne und unsere Empfindung mÃ¼ssen

wir uns durch logische SchlÃ¼sse zu erklÃ¤ren suchent. Dann

kann man beistimmen. Allein aus dem Beispiele vom Sonnen-

aufgange scheint hervorzugehen, dass der Verfasser doch mehr

gemeint. Hier ist es nun eigentÃ¼mlich, dass den Gesetzen der

Akustik diejenigen der Bewegung entgegengestellt werden, als

ob etwa erstere der Naturwissenschaft, letzlere der Logik an-

gehÃ¶rten. Wie dem auch sein mÃ¶ge, der Satz Â»Das StÃ¤rkere

zieht das SchwÃ¤chere anÂ« bleibt unantastbar. Er wird gewÃ¶hn-

lich, als allgemeineÂ« Gravitationsgesetz, so gefasst: Â»Alle KÃ¶rper

V.

ziehen einander an, und zwar nach Maassgabe ihrer Masse

und, in umgekehrtem VerhÃ¤ltnisse, nach Maassgabe der Ent-

fernung'. Der Verfasser jenes Aufsalzes meint nun weiter,

wenn man bisher das Befremdende der Quintenfolgen in har-

monischen VerhÃ¤ltnissen gesucht habe, so hÃ¤tte diese Methode

schon dadurch fraglich werden mÃ¼ssen, dass bei der Umkeh-

rung der Quinten in Quarten das Befremdende aufhÃ¶re. Aber

ein VerhÃ¤llniss einerseils und dessen Umkehrung anderer-

seits â�� das ist doch zweierlei und nach meiner Logik wÃ¤re

es seltsam genug, wenn aus beiden das nÃ¤mliche Resultat, d. h.

derselbe Grad des Wohlklingens oder Befremdens hervor-

ginge. â�� Es soll nun zugegeben werden, dass bei dem Zu-

sammenklange einer Quinte dem tieferen Tone ein gewisses

Gewicht innewohne, weil der hÃ¶here (oder eigentlich dessen

Oclave) ein Aliquolton des tieferen ist, also gleichsam von selbst

als Theil zu ihm gehÃ¶rt. Es soll auch weiter zugegeben wer-

den, â�� indem wir zu Nr. 29 der Zeitschrift Ã¼bergeben â��

dass die obenliegende Stimme fÃ¼r gewÃ¶hnlich unsere Aufmerk-

samkeit zunÃ¤chst fesselt. Allein hier wÃ¤re doch zu fragen,

woher dies komme. Herr Sattler bat es nur als Factum hinge-

stellt. Ich kann es mir bis jetzt nur so erklÃ¤ren: Tiefe TÃ¶ne

kommen einerseits nicht so leicht und beweglich zur Ansprache

und sind andererseits nicht so leicht verslÃ¤ndlich, als hohe,

sobald es sich um einigermaassen rasche Bewegung handelt. *]

Jemehr man daher anfing, eine Stimme vor anderen sich aus-

zeichnen zu lassen, was nicht selten durch ihre grÃ¶ssere Be-

weglichkeil geschah, um so mehr war man genÃ¶thigt, dazu

eine hohe Stimme zu wÃ¤hlen. So gewÃ¶hnte man sich allmÃ¤lig

daran, die hÃ¶chste Stimme als Hauptstimme zu betrachten und

wir sind nun von Jugend auf daran gewÃ¶hnt. Nun muss ich

weiter gestehen, dass mir die Anwendung des Gravitations-

gesetzes auf TÃ¶ne nicht passend scheint. Wie kann ein Ton

einen Ã¤ndern anziehen T TÃ¶ne sind ja keine KÃ¶rper. Aber neh-

men wir das Anziehen immerbin in irgend einem bildlichen

Sinne, so scheint mir doch die Argumentation in jenem Auf-

satze unlogisch. Wir wollen bei dem Beispiele '' J bleiben.

UrsprÃ¼nglich liegt die Kraft in den TÃ¶nen c d, also auch die

Anziehung, denn das Starke zieht an. Werden nun die TÃ¶ne

g a darÃ¼ber gesetzt, so sind nur folgende vier FÃ¤lle mÃ¶glich :

a) die ganze Kraft bleibt bei den TÃ¶nen c d; dann muss auch

ebenso die Anziehung bei ihnen bleiben, denn das SchwÃ¤chere

wird stets von dem StÃ¤rkeren angezogen, gleichviel, ob es sich

oben, unten oder neben finde. Oder b) die ganze Kraft geht

*) Es iÂ»t hier nicht der Ort, zu untersuchen, warum diel 10 sei,

an der Thatsache wird Niemand zweifeln.

14
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auf g a Ã¼ber, weil dies Oberstimme ist: dann muss auch die

Anziehung auf g a Ã¼bergehen, denn nur das Starke, d. h. was

die Kran hat, zieht an. Oder c) es gebt ein Theil der Kraft auf

die Oberstimme Ã¼ber : dann tritt wieder einer der FÃ¤lle a) oder

b) ein, jenachdem das Uebergewicht auf der einen oder Ã¤n-

dern Seite ist; oder endlich d) die Kraft vertheilt sich genau

zur HÃ¤lfte auf beide Stimmen: dann hÃ¶rt die Anziehung Ã¼ber-

haupt auf, wirksam zu sein. Von einem MissverhÃ¤ltnisse zwi-

schen Kraft und Anziehung kann Ã¼berhaupt nimmer die Bede

sein, weil ja die letztere eben durch das Naturgesetz ewig an

die erslere gebunden ist. Bs scheint fast, als habe der Verfas-

ser das Â»Anziehent in jenem bildlichen Sinne Â»die Aufmerksam-

keit, das Wohlgefallen erregenÂ« genommen, wie wir etwa von

einem anziehenden Buche sprechen. Dann kann aber doch

wahrlich von keinem Naturgesetze die Rede sein.

Nach meiner obigen Auseinandersetzung wÃ¤re das Hervor-

treten der Oberstimme nur Sache der GewÃ¶hnung; wenn also

Jemand, z. B. eic BasssÃ¤nger, sich gewÃ¶hnt hÃ¤tte, sein Augen-

merk vorzugsweise auf die tiefe Stimme zu richten , so wÃ¼rde

fÃ¼r ihn der Gang Â£ ^ nicht unangenehm klingen; derselbe

Kali wÃ¼rde auch stets eintreten, wenn wir durch irgend eine

charakteristische Figur der Ã¼nterstimme genÃ¶thigt wÃ¼rden, ihr

unsere Aufmerksamkeil zuzuwenden; z. B. 'tdcdefd' was

mir doch auch sehr schlecht klingt. Nehmen wir aber nun ein-

mal an, unsere Oberstimme gebe zwar von g nach a, aber un-

sere Unterslimme von c nach /. Ist nun das a nicht auch Par-

tialton von /'T Bleibt also nicht immer die Kraft unten und die

Â»Anziehung' oben? HÃ¼sste dies also nicht gleichfalls schlecht

klingen? Ich gehe noch einen Schritt weiter. Wenn jenes Â»Miss-

verhÃ¤ltnissa Ã¼berhaupt besteht, so muss es auch bei der ein-

zelnen Quinte schon bestehen, und eine einzelne reine Quart

mÃ¼sste schÃ¶ner klingen als eine Quinl, was doch gewiss nicht

wahr ist. Sollte meine Ansicht Ã¼ber das Hervortreten der Ober-

stimme irrthÃ¼mlich sein, was ich fÃ¼r sehr mÃ¶glich halte, so

bleiben doch diese letzteren Argumente bestehen, um die Un-

haltbarkeit jener Deduction darzulbun. Nun gesellt aber der

Verfasser jenem Salze Â»das Starke zieht das Schwache anÂ« fol-

genden zu: Â»das Starke verdrÃ¤ngt das SchwacheÂ« und das soll

auch ein Naturgesetz sein. Anziehen und VerdrÃ¤ngen (oder

Abstossen, wie es dort auch heissl) sind aber doch Gegen-

thelle. Nach meiner Logik kann das Starke immer nur eines

tbuo: entweder es zieht an oder es verdrÃ¤ngt; wÃ¤ren beide

Salae wirklich Naturgeselze, so mÃ¼ssle das Slarke in allen FÃ¤l-

len das Schwache anziehen und zugleich verdrÃ¤ngen. Dess-

wegen macht mir auch der Satz: Â»In Nr. 3 ist g Grundton,

welcher die Quarte c abslÃ¶ssl oder vielmehr hier beranziehlÂ«

den Eindruck, als wenn Jemand z. B. sagen wollle: Â»Die In-

dianer fachten das glimmende Feuer zur heftigsten Glulh an,

oder vielmehr sie lÃ¶schten es bis auf den letzten Funken ausÂ«. â��

Wenn nun den Harmonikern dÂ«r Vorwurf gemacht wird, sie

vernachlÃ¤ssigten die Erforschung der natÃ¼rlichen Bewegungs-

gesetze, so fragt sich, ob gerade von diesen Gesetzen die Rede

sein dÃ¼rfe, wenn es sich nicht um einen KÃ¶rper, sondern nur um

einen. Sinoeseindruck handelt. Allerdings sind wir dabei Alle

unserm â�¢ subjeetiveii EmpfindenÂ« unterworfen. Wissen wir

aber, wie dies bei vielen QuintengÃ¤ngen der Fall ist, dass mit

unserm Empfinden das aller Anderen Ã¼bereinstimmt, so ist es

keih subjeclives mehr. â�� Ein recht wichtiger und vielleicht

bisher noch nicht hinlÃ¤nglich berÃ¼cksichtigter Satz ist der, dass

durch das Ceberwiegen des melodischen Elements eine sonst

harmonisch auffallende Stelle geniessbar werden kann. Bei

Musik aus der vorhÃ¤ndel'schen Zeit haben wir oft Gelegenheit,

dies zu bemerken. â�� Indem wir uns nun zu Nr. 30 d. Bl. und

damit zu den Nolenbeispielen wenden, so muss ich allerdings

zugeben, dass auch mir die meisten derselben zulÃ¤ssig scheinen,

wenigstens, soweit es die Quinten betrifft. Hit den angefÃ¼hr-

ten GrÃ¼nden bin ich freilich Ã¶fters nicht einverstanden. Wenn

das Argument fÃ¼r Nr. l richtig wÃ¤re, so mÃ¼sste auch, was

T ji

man gewiss nicht zugeben wird, dies gut klingen: â�¢ <

g o

Â« d

denn die Voraussetzungen sind ganz dieselben. WÃ¤re ferner

die ErklÃ¤rung richtig, welche Herr Sattler seinerseits Ã¼ber die

Marx'schen Beispiele giebt, so mÃ¼sste auch Folgendes im hÃ¶ch-

sten Grade schlecht klingen :

l l \

denn hier liegt durchgÃ¤ngig die Quint Ã¼ber dem Â»GrundtonÂ«

und wird in der Oberstimme mehrmals hervorgehoben.

Im Bisherigen glaube ich gezeigt zu haben, dass wir auf

jenem Wege der Sache nicht beikommen kÃ¶nnen. Meine eigene

Ansicht Ã¼ber das Quintenverbot darzulegen, behalte ich mir fÃ¼r

einen spÃ¤teren Artikel vor.

Eine musikalische Reise nach Amerika.

Seine KeUe nach Amerika. ErzÃ¤hlt und allen deutschen

Sangern gewidmet von Wilhelm Twklreh. Magdeburg,

Heinrichshofen'scbe Buchhandlung. 4870. 88 Seiten

gr. 8. Pr. 8 Sgr.

(Fortsetzung.)

Ist Herr Tschirch nun auch vag und wortkarg, wo es

sich um ein Â»grÃ¶sseres classiscbes WerkÂ« handelt, so wird

er doch beredt, wo das Brimborium anfÃ¤ngt. HÃ¶ren wir

ihn wieder selber.

A in zweiten Tage, Montag den 42. Juli, fand der grosse

Festzug statt. Er war imposant und unterschied sich

von unsern Sangerfeslzttgen in Deutschland hauptsachlich

dadurch, dass in demselben sich auch die hÃ¶chsten Staats-

behÃ¶rden befanden, so an der Spitze der Gouverneur von

Maryland mit seinem Stabe, mehrere Abtheilungen Mi-

litÃ¤r etc., eine Beiheiligung also, wie sie in Deutschland

bisher noch nie stattgefunden hat. Der Gouverneur rill

einen kostbaren Rappen, von dem man mir sagte, dass er

40,000 Dollars koste und erregte mit seinem glanzenden

Stabe allgemeine Aufmerksamkeit. Nach dem Gouverneur

und dessen Escorte folgten im Zuge mehrere vierspÃ¤nnige

Wagen. Im ersten war mir, als dem ReprÃ¤senlauten des

Deutschen Sangerbundes, der Ehrenplatz neben dem Fest-

prÃ¤sidenten geworden. Uns vis-Ã¤-vis sassen der Ehren-

prÃ¤sident und der Festdirigent. In weiterer Fortsetzung

des Zuges folgten die Sangervereine mit ihren prÃ¤chtigen

und kostbaren Fahnen und Bannern, zwischen ihnen ver-

Ibeilt in vierspÃ¤nnigen Wagen der Mayor der Stadt, der

Vorstand der SchÃ¼tzeDgesellschaft, die Officiere des Nord-

deutschen Lloyddampfers Â«BerlinÂ«., die Mitglieder des Exe-

cutiv-Comiles, die Vertreter der Presse, endlich, etwas[l]

nach Humbug aussehend, auf vier eigens dazu eingerich-

teten Wagen die vier Preise: zwei FlUgel und zwei tafel-

fÃ¶rmige Instrumente. An einem der letztern sass ein junger

Mann, der wahrend des Zuges in Fortissimo spieltet â��

Am Washington - Monumente wurde vom MilitÃ¤r salutirt

und alle VorÃ¼berziehenden enlblÃ¶ssten ehrfurchtsvoll das

Haupt. Endlich am Versammlungslocale Â»ConcordiaÂ«, von

wo der Zug ausgegangen war, wieder angekommen, lÃ¶ste
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sich derselbe auf, und der Gouverneur mit seinem Stabe,

die EhrengÃ¤ste, das Execuliv-ComilÂ£ etc. begaben sich in

die Â»ConcordiaÂ«- Halle. Hier wurde ein Dejeuner einge-

nommen, bei dem, angeregt durch Champagner, die Rede

eine Hauptrolle spielte und Toast auf Toast einander folg-

ten. Auch ich fand mich veranlasst, einen Toast auszu-

bringen, und zwar auf den Gouverneur, wobei ich her-

vorhob, wie schBtzenswerth und von welch gunstigem

EinflÃ¼sse die Beteiligung der StaatsbehÃ¶rden an den

SÃ¤ngerfesten sei. Mein Toast wurde sehr freundlich auf-

genommen.

Â»Ich kann nicht unterlassen, noch tu bemerken, dass

mir bei diesem Feslzoge Ehrenbezeugungen erwiesen wur-

den, wie sie den MÃ¤chtigsten der Erde kaum in hÃ¶herem

Grade zu Theil werden kÃ¶nnen. Schon als ich den Wagen

bestieg und den Ehrenplatz einnahm, erscholl ein don-

nerndes Hoch auf Â»Master Tscbircn, den Gast aus Deutsch-

land!Â« und dieser Ruf war fast ununterbrochen wÃ¤hrend

der ganzen Dauer des Zuges zu hÃ¶ren. Dabei wurde ich

mit Blumen, von schÃ¶nen Hunden aus den Fenstern zuge-

worfen, fast Ã¼berschÃ¼ttet. Einzelne Ladys verschmÃ¤hten

es sogar nicht, Ã�ber die Strasse an meinen Wagen heran-

zukommen, mich zu beglÃ¼ckwÃ¼nschen und mir Kranze

und Blumenboiiquets zu Ã¼berreichen. Unter diesen befand

sich auch eine ehemalige SchÃ¼lerin von mir. Sie nannte

mir ihren Namen, den ich aber bei dem grossen Tumulte

leider nicht verstehen konnte. Der Wagen war beim

SchlÃ¼sse des Zuges so mit Blumen gefÃ¼llt, dass es uns

schwer wurde, auszusteigen. Da ich unmÃ¶glich die vielen

kostbaren Bouquets zu mir nehmen konnte, bat ich den

Kutscher, an meiner Wohnung vorÃ¼ber zu fahren und da-

selbst alles Empfangene zur Aufbewahrung abzugeben.

Â»Abends 8 Uhr versammelte man sich im Maryland-

Institute zum Preissingen. Es nahmen an demselben

18 auswÃ¤rtige Vereine Theil, die in zwei Klassen, in Ver-

eine von unter 46 Mitgliedern und in Vereine von Ã¼ber

iii Mitgliedern getheilt waren. An vorzugliche MÃ¤nner-

gesangsvortrÃ¤ge gewÃ¶hnt, die man ja in Deutschland so oft

hon, ging ich nicht gerade mit grossen Erwartungen zu die-

sem Preissingen. Aber schon wahrend der Vortrage der

ersten Abtheilung wurde ich zur Aufmerksamkeil, spater

aber zum Staunen angeregt, als ich die der zweiten Ab-

theilung vernahm. Ich muss bekennen, dass ich eine auf

so hoher Stufe stehende Ausbildung im Mannergesange in

Nordamerika nicht erwartet habe. Was man nur immer

verlangen kann in Bezug auf Aussprache, Accentuirung,

Intonation, NÃ¼ancirung, Ausdruck etc. war in den meisten

der Vortrage auf das Vorteilhafteste zu erkennen. Den

ersten Preis in der zweiten Abtheilung (Vereine Ã¼ber 46

Mitgliederj erhielt der iDeutsche Liederkranzi in

New-York fÃ¼r den Vortrag des Liedes : Â»Wie kam die

LiebeÂ« etc. von M. Prey. Der zweite Preis in derselben

Abtheilung wurde dem Â«Jungen MannerchorÂ« in Phila-

delphia fÃ¼r den Vortrag von Â»Der Gang um MitternachtÂ«

von F. Liszl zuerkannt. In der ersten Abtheilung erhielt

den ersten Preis der Â»Quartett-ClubÂ« in Hobocken fÃ¼r

den Vortrag von Â»Das Dichtergrab am RheinÂ« von F. MÃ¶h-

ring, den zweiten Preis der Â»SÃ¤ngerbundÂ« in Washing-

ton fÃ¼r den Vortrag von Â»PrÃ¼hlingschorÂ« von F. Abt. Ge-

wiss ist die Entscheidung der Preisrichter eine wohl

Ã¼berlegte und begrÃ¼ndete; aber ich kann nicht verschwei-

gen, dass es mir wehe gethan hat, Vereine, wie den Â»ArionÂ«,

den Â»Beethoven-Ma'nnerchorÂ«, den Â»Mozart-VereinÂ« und die

Â»Deutsche SÃ¤ngerrundeÂ« in New-York, den Â»SangerbundÂ«,

den Â»MiinnerehorÂ« und die Â»Liedertafel der freien GemeindeÂ«

in Philadelphia, deren VortrÃ¤ge sÃ¤mmtlich vorzÃ¼glich

waren, leer ausgeben sehen zu mÃ¼ssen. Ich habe auch bei

diesem Preissingen aufs Neue bemerkt, dass die Wahl

der vorzutragenden GesÃ¤nge oft sehr bestechend ist und

den Vertrag selbst in den Hintergrund treten lÃ¤sst. Will

man beim Preissingen ein unbefangenes Urtheil gewinnen,

so wird man vor allem die Bestimmung treffen mÃ¼ssen,

dass in jeder Ablbeilung von den concurrirenden Vereinen

ein und dieselbe Composilion vorgetragen wird. Die ersten

Preise bestanden in zwei ConcertOÃ¼geln im Werthe von a

4500 Dollars, aus der Fabrik von W. Knabe in Baltimore.

Die zweiten Preise, zwei tafelfÃ¶rmige Pianos a 4000 Dollars

Wertb, waren aus der Maoufacturing [1] Gaehle in Balti-

more. Die Preise sind sehr respeclabel gegenÃ¼ber denen

fÃ¼r die Preiscompositionen, die bekanntlich nur auf

400 Dollars und 50 Dollars li.vin wurden!

Â»Am dritten Festtage fand Vormittags die Probe zum

sogenannten Massenconcerte statt, und Nachmittags wurde

eine Generalversammlung der Delegaten der Bundesvereine

abgebalten. Abends 8 Uhr begann im Maryland-Institute

das Massenconcert. Es wurden von sÃ¤nimllichen

SÃ¤ngern (etwa 2000) vorgetragen: 4) Â»SonnenaufgangÂ«

vou Hamma; 2) Â»HymnusÂ« von H. Mohr und 3] Â»Sieges-

gesang der Deutschen nach der HermannsschlachtÂ« von F.

Abt. Zwischen diesen GesÃ¤ngen trugen die vereinigten

SÃ¤nger von New-York unter Leitung des Prof. AnschÃ¼tz

vor: Â»Das KirchleinÂ« von Becker, die vereinigten Sanger

von Philadelphia unter Leitung des Professors Engelke

Â»Zum WaldeÂ« von Herbeck und die vereinigten SÃ¤nger von

Baltimore unter Leitung des Professors Lenschow Â»Hym-

nus an den GesangÂ«, Preiscomposition von H. Franke. Den

sÃ¤mmtlichen VortrÃ¤gen hÃ¶rte man die gute und sorgfÃ¤ltige

EinÃ¼bung an, und verdient dies um so mehr Anerken-

nung, als sonst gewÃ¶hnlich die MassengesSnge immer etwas

stiefmÃ¼tterlich behandelt werden. Nach der OuvertÃ¼re zu

Â»RobespierreÂ« von Litolff, die das Concert erÃ¶ffnete â�� ein

geniales Orchesterwerk [lies: eine wÃ¼ste Dreistigkeit] â��

trug Dr. H. Windwart ein von ihm verfasstes Festgedicht

vor, und am SchlÃ¼sse des ersten Theiles hatte ich die

Ehre, vom FestprÃ¤sidenlen der Versammlung â�� nahezu

aus 3000 Personen bestehend â�� vorgestellt zu werden.

Ich wurde mit einem Hoch empfangen, wofÃ¼r ich dankte

und alsdann an die Sanger folgende Ansprache richtete:

Â»Â»Seit einer Reihe von Jahren war es mein sehnlicher

Wunsch, einmal in die Neue Welt, in das schÃ¶ne Nord-

amerika reisen und meinen Deutschen SangesbrÃ¼dern da-

selbst einen Besuch abstatten zu kÃ¶nnen. Stand ich doch

mit denselben schon seit lÃ¤ngerer Zeit in geistiger Be-

ziehung. Mit lebhaftem Interesse verfolgte ich die ThÃ¤lig-

keit der Deutschen Gesangvereine daselbst und mit be-

sondrer Freude erfÃ¼llte es mich, wenn ich vernahm, dass

in einzelnen Vereinen und bei Sangerfesten meine Com-

positionen zur AuffÃ¼hrung gekommen und mit Beifall be-

ehrt worden waren. Heute nun, meine lieben SangesbrÃ¼-

der, bin ich so glÃ¼cklich, meinen Wunsch erfÃ¼llt zu sehen.

Ich weile in Ihrer Mitte, ich nehme an Ihrem schonen Feste

Theil. Aber meine Tbeilnahme an demselben gilt nicht blos

meiner Person. Ich erscheine in Ihrer Mitte auch als Ver-

treter des Â»Allgemeinen Deutschen SangerbundesÂ«, eines

Bundes, der fast alle Sanger Deutschlands, nahe an 60,000,

in sich fasst. Diese senden Ihnen durch mich ihren sanges-

brÃ¼derlichen Gruss. Sie sprechen durch mich ihre Freude

aus, dass Sie das Deutsche Lied auch in Ihrer neuen Hei-

malh mit Liebe pflegen und zur Gellung bringen. Wir sind

in Deutschland erstaunt Ã¼ber die Opferwilligkeit, die Sie

zeigen, wenn es gilt, das Deutsche Lied zu glorificiren,

und wahrlich, das gegenwartige Fest ist wieder ein neuer

Â»*â�¢
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Beweis dafÃ¼r. â�� Ich kehre nach Deutschland zurÃ¼ck und

werde erzÃ¤hlen, was ich Staunenswertes, Grosses und

SchÃ¶nes hier in diesem herrlichen Lande gesehen habe;

ich werde miltheileu, welche vortreffliche Leistungen im

GesÃ¤nge ich von Ihnen gehÃ¶rt; ich werde berichten, dass

durch Sie, die Sanger, das Deutschtbum in Amerika eine

Achtung gebietende Stellung errungen hat, und vor allem

mitlheilen, welch liebevolle Aufnahme ich hier gefunden

und welche Auszeichnungen und Ehren mir zu Theil ge-

worden sind. â�� Und nun, meine theuren Sangesbruder,

glaube ich schliesslich meine Mission nicht besser erfÃ¼llen

zu kÃ¶nnen, als dass ich hier auf Amerikanischem Boden

mit Ihnen ein Hoch ausbringe auf das Deutsche Lied,

das ja die alleinige Veranlassung unserer Vereinigung ist,

das in der alten Well wie iu der neuen erklingt und Ã¼ber-

all, wo es eine Deutsche Zunge giebt, das, ein specielles

Eigenthum unserer Nation, uns zu allem Guten und SchÃ¶nen

erhebt und unser Herz erquickt; das Deutsche Lied,

es lebe hoch!t

Â»Diese Worte fanden enthusiastischen Beifall in der

Versammlung. FestprÃ¤sidenl Steinbach dankte mir im Na-

men des NordÃ¶stlichen Sangerbundes und sagte unter an-

derm : Â«Es sei dem NordÃ¶stlichen SÃ¤ngerbÃ¼nde besonders

schÃ¤tzbar, dass ihm der Â»Deutsche SÃ¤ngerbundÂ« dieses

Mal einen Mann von Fach, und einen Mann, der ihnen schon

durch seine Compositionen lieb geworden sei, als Delega-

ten zum Feste gesendet habeÂ«. Als ich meinen Ehrenplatz

wieder einnahm, wurde ich von allen Seiten, auch von

dem anwesenden Gouverneur beglÃ¼ckwÃ¼nscht, und junge

Damen Ã¼berreichten mir Blumenbouquets.

Â»Der vierte Festlag, Mittwoch, war einem Picknick

im Schulzenparke gewidmet. Die Vereine hallen sich hier,

einem sehr schÃ¶nen und umfangreichen Sommerlocale in

der Vorstadt, gruppenweise, zum Theil im Freien, zum

Theil in Zelten, gelagert. Es herrschte bei Allen ein hei-

terer und ungezwungener Ton. Dem Bicre wurde fleissig

zugesprochen. Ich nahm Veranlassung, am Arme meiner

jungen und schonen Wirthin, Mislress Pomplitz, einen

Rundgang bei den Vereinen zu machen, und wurde von

denselben Ã¼berall mil Jubel empfangen. Fasl alle Vereine

verehrten mir bei dieser Gelegenheit das Vereinsmitglied-

zeichen in Gold und bin ich im Besitze von 28 solcher

Ehrengaben, die ausser dem hohen Werthe der Erinne-

rung auch schon einen sehr ansehnlichen Metallwerth re-

prÃ¤sentiren.

Â»Kurz nach <2 Uhr erscholl das Signal zu den Festreden

und zur KrÃ¶nung der siegreichen Vereine. Von allen Sei-

ten eilte eine stattliche Menschenmenge nach dem Musik-

pavillon, auf welchem die Honoratioren des Tages, die

zahlreichen Vertreter der Presse etc. bereits Platz genom-

men hatten. Herr Wilhelm Bapp erÃ¶ffnete diesen Act mil

einer Deutschen Bede, worauf eine Englische von Master

R. C. Barry folgte. Beide Reden gaben Z-eugniss, wie tief

das Deutsche Lied und seine Bedeutung nichl nur bei den

Deutsch-Amerikanern, sondern auch bei den Anglo-Ame-

rikanern bereits Wurzel gefasst hal. Der EhrenprÃ¤sident,

Herr Chr. Ax, machte hierauf das Ergebniss des Preis-

richtercollegiums bekannt. Dasselbe ist vorn bereits mit-

getheill. Die nichl preisgekrÃ¶nten Vereine wussten sich

mil Humor in ihr Schicksal zu finden, und zeichnete sich

darin besonders der New-Yorker nArionÂ«, einer der tÃ¼ch-

tigsten Vereine, aus, der sein Missgeschick in einem gros-

sen, von den Mitgliedern in Iragi-komischer Weise ausge-

fÃ¼hrten Leicbenzuge, zu erkennen gab.

Â»Der nÃ¤chste, also fÃ¼nfte Festtag, wurde mit einem

grossen Commers der SÃ¤nger im Schulzenparke und so-

mit zugleich das ganze SÃ¤ngerfesl geschlossen. â�� Es war

ein herrliches Fest, dessen Arrangement den Unterneh-

mern und den Bewohnern Baltimores, die ohne Unterschied

dasselbe gefÃ¶rdert, zur grÃ¶ssten Ehre gereicht. Besondere

Anerkennung fÃ¼r die in allen Theilen gelungene AusfÃ¼h-

rung gebÃ¼hrt dem FestprÃ¤sidenlen Steinbach und dem

Festdirigenten Lenschow, die Beide, vom Executivcomite

bestens unterstÃ¼tzt, das Ganze mit Sorgfalt und Eifer

vorbereitet halten und mit Umsicht leiteten.Â« (S. 35â��41.)

Die Bemerkungen Ã¼ber die slallgefundene Parteilich-

keit sind gewiss zutreffend, aber nicht eindringlich genug.

Wie Gesangvereine sich Preise ersingen kÃ¶nnen mit Ge-

sÃ¤ngen, die gar keine Musik mehr sind, gehÃ¶rt auch zu den

vielen Geheimnissen des modernen Mannersangs.

(Schluss folgt.)

Anzeigen und Beurtheilnngen.

(Als Fortsetzung der Anzeigen etc. von Nr. 31.)

Lieder, GesÃ¤nge.

Richard Hol. Zwei GesÃ¤nge fÃ¼r 'vier) Mannerstimmen. Op. 52.

Utrechl, Roolbaan. Parlilur und Singstimmen 2 fl. 40 c.

(Holld.) Octav. Me rier Jahresieitei, fÃ¼r drei weibliche Stimmen mit

Ciavier. Op. 54. Ehendaselbsl. Partitur 3 fl. 20 c.

Folio.

rVnl. lÃ¶hrlig, Op. 72. Sechs tesÃ¤nge fÃ¼r vierstimmigen

MÃ¤nnerchor. 2 Hefte. Schleusingen, Glaser. Oclav.

t. W. Markill, Op. HO. Zehn >aturlicil.T von Oser fÃ¼r vier-

stimmigen Mannerchor. 5 Hefle. Schleusingen, Glaser.

Partitur 1 Thlr. Octav.

Von diesem Componisten ist in diesen BlÃ¤ttern Ã¶fter die

Rede gewesen, namentlich in den JahrgÃ¤ngen l SGIâ��65, dann

in dem neulich Ã¼ber Gurlilt Gesagten eine Parallele gezogen

zwar nicht der Componislen , aber der Textwahl. Wir behar-

ren bei dem mehrmal Ausgesprochenen : dass es unserem Autor

nicht ganz an melodischer Anlage fehlt, wovon ein besonderes

Zeugniss vorliegt in der Composition des geistlichen Liedes

Â» Ecce panis Angelorum, factus cibus viatorumt (Hol, Op. 33

d. Bl. 4865 S. 249); ein schlagendes Beispiel der Kunst, wie

man eine leidliche, ja wohlklingende Melodie auf einen belie-

bigen ganz fremdartigen Text heften kann: eine gestiefelte

CÃ¼rassiermelodie auf ein rÃ¼hrend liebliches Kirchenlied l â�� in

dem Genre wie weiland lustige Studenten den Ritter Toggen-

burg vortrugen. Mag der Componist sich mit glÃ¤nzenden

Muslern entschuldigen, mit renommirlen Operisten, die ihre

Helden gurgeln vibriren und trillern lassen wenn sie auf der

Mensur stehen, und fÃ¼rchterlich posaunen wenn sie den Todes-

seufzer rÃ¶cheln â�� und halte Rossini hundertmal Tolleres ge-

leistet als dieses: es ist ihm nur verziehen, weil die Handlungen

interessant, die Decorationen brillant, die Melodien amÃ¼sant

sind. Das mag auf der BÃ¼hne hingeben; wenns die Jesuiten

auch im heiligen GesÃ¤nge zulassen, da mÃ¶gen sie selbst zu-

sehen â�� wir findens unheilig; eben so gewiss wie wir

vieles Rossini'sche undramatisch finden. Aber zum Con-

cerlsaal, zum lyrischen Cborgesang (wie mans nennt) gehÃ¶rt

wie zum Oratorium wirkliche Musik, d. h. solche, die an sich

ohne Ã¤usserliche Attribute, Handlung, Decoration u. s. w., ver-

stÃ¤ndlich und vernÃ¼nftig, sei es in hohem oder niederem Stil â��

sitblimis oder tenuÃ¼. Wir glauben nun, dass R. Hol fÃ¼r das

genus tenue organisirt ist, besser als fÃ¼r das genus sublime*).

*) Wer eine dreidrÃ¼lhige Disposition liebl, erinnere sieh dank-

bar an Quintilian's genus tcnue, medium und sublime = niedere, mitt-

lere, erhabene Stilart. Das ./ tmue eignet sich vorzuglich fÃ¼r den

socialen Communismus der .Salons.
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In dieser bescheidenen, doch nicht verÃ¤chtlichen SphÃ¤re be-

wegt sich das Lied Op. 52 Nr. l, recht niedlich gearbeitet im

italienischen Slylum , wenngleich die Italiener im MÃ¤nnerchor

nicht eben stark sind.

Das schÃ¶ne Lied Â»VergangenheitÂ« von Lenau ist sentimental

sanft wiegend gesungen, nicht ohne einzelne raffmirte Effecte,

aber geniessbar; der Wechsel J J brauchte eben nicht vorge-

zeichnet, noch weniger Innerhalb der Takle eingezeichnet zu

sein; Seb. Bach thuts auch ohnedas, nicht minder deutlich.

Die zweite HÃ¤lfte hat eine Reihe fÃ¼nflakliger Perioden, dem

Klageton Ausdruck zu geben; das Ganze hat einheitliche Wir-

kung, nicht hoch, aber gefÃ¤llig. â�� Das zweite StÃ¼ck ist besser

als sein kurriger Text; letzterer besingt den eben so neuen als

schmackhaften Gedanken, es sei nicht Wein, sondern Meth der

echte GÃ¶ttertrank ; die blauslrumpfichtc Reimerei fÃ¼llt fÃ¼nf vier-

zeilige Strophen, und das muss so'n armer Cilharoedus zum

Dank noch illuslriren â�� was man sagt verschÃ¶nern! â�� Nun,

es ist ihm gelungen, etwas Witz hinein zu coloriren â�� ein-

mal gehÃ¶rt ist's â�� zum Lachen!

Desselben Verfassers Op. 54 : de vier jaargetyden fÃ¼r

drei Weiberstimmen, hat wie billig eine mannhafte StÃ¼tze an

dem florisirlen Ciavier, da der zerfliessende Duft von selbstÃ¤n-

digen WeiberchÃ¶ren auch bei amazonischen Stimmen sogar im

Salon k.-.um sÃ¤ttigt. Das Ciavier zeigt sich anstÃ¤ndig mitwir-

kend, seilen zudringlich ; Mendelssohnische Art und Klangweise

ziehen hindurch. Das erste, das KrÃ¼h l in gslied , ist weich

schaukelnd, fragend, in der Mitte anfangend ; die zweite HÃ¤lfte

hat mehr beweglichen Reiz. Die Harmonie ist einfach, ohne

modulalorische Abenteuer, ausgenommen eine Wendung, die

weder im nÃ¼chternen Texte Â»de lente naakt (nahet), wat slaapt

wordt wakken, noch in der sonst flÃ¼ssigen Melodie begrÃ¼ndet

ist, S. 5, Â»,6:

AU. Sopr. II.

gu -giÂ» a " g

wo der Sprung von der Â£-Quinlsexle zur D- Quartsexte Im

zweiten, drillen Takte nicht an sich, aber in der StimmfÃ¼hrung

klaffend und widrig klingt. â�� Auch Nr. t Â»SommerÂ« ist von

lieblich weicher Art in angemessener StimmfÃ¼hrung; die rhyth-

misch schiefen Vorausnahmen schwcrbetonter Accorde (Pro-

lepsen, Anlicipationen) wÃ¼nschten wir zwar hinweg, doch was

hilfls gegen zeilgema'sse Coquelterie eifern l sehe jeder wie ers

treibe, und fÃ¼hle selber wie das klingt, z. B.

S. 4l, 1.1-4. S. 4Â», i, 1 â�� 3.

Sva b&s

Diese Nachahmung des spÃ¤teren Beethoven, worin sich viele

JÃ¼ngere ausnehmend gefallen, klingt doch sonderbar anders

bei dieser Art Leuten als bei Beethoven, wiederum anders als

bei Bach und Paleslrina : worin? das mÃ¶chte eine Abhandlung

fordern, wozu hier nicht Zeit noch Orl ist; aber aufgeschoben

ist nicht aufgehoben.

Wegen der anderen JahreshÃ¤lfte, deren klÃ¤gliches Jammern

ohne alle Ahnung von Herbst- und Winterlusl wir neulich

schÃ¶n beklagten, ist nichts weiter zu bemerken, als dass der

Herbst dem Sommer melodisch Ã¤hnlich, dagegen elwas pi-

kanter instrumentirl ist: der Winter geht noch weiter, damit

wenigstens die Finger sich erwÃ¤rmen bei dem trotz der w.t-

schelig naiven Declamalion

JJ"3

J

l

doch herzkalten GesÃ¤nge ; das hÃ¼bsche Ciavier-Rondo wird die

Aufmerksamkeit mehr fesseln als die verkÃ¤lteten Menschen-

kinder.

Ueber Ferdinand MÃ¶hring findet sich in d. Bl. 4869

S. 5l eine Anzeige, deren Hauptinhalt sich auch in dem heut

vorliegenden Op. 74 (S Hefte) bestÃ¤tigt: Die melodische Ader

fliesst dem Autor ziemlich dÃ¼nne, dagegen ist ihm einiges Ge-

schick gegeben zum Conversationsslil, wie er den jenseil der

Meere angesiedelten Germanen des Hoboken-Clubs, dem es

dedicirl ist, wohl munden mag. â�� Im ersten Heft ist der mitt-

lere, der Jagdchor, das handlichste und munterste, gut-

klingend bis auf die Verschrobenheit der StimmfÃ¼hrung S. 9,

l, 3â��4, die jedoch durch declamalorischen Rhythmus verhÃ¼llt

Des dur.

wird. Die dynamische Formel S.5,4,1:

Â»Wird mir das Herz so weilÂ« â�� nochmals verbraucht im zwei-

Adur.

ten Heil S. <9, l, l

Â»Kwig

~-f

mÃ¶chl ich trunken seinÂ« sollte billig zu den Ã¼berwundenen

Standpunkten gerechnet werden, seil man endlich inne gewor-

den, dass jenes gequetschte gepressle Singen nichts ist als bel-

gisch-franzÃ¶sische Manier, die neben dem gewÃ¶hnlichen

schwÃ¤chlich matten GeflÃ¼ster (in Geigen und Gesang) jedes-

mal Altention! ruft, wenn sie Ihun will, als wenns ihr ernst

wSr was zu sagen. â�� Im zweiten Heft ist das didaktische

Pastoralgedicht von der Deutschen Verdienst um Amerika glÃ¼ck-

licher behandelt als der grundprosaische Text erwarten liess:

das lange Unisono zu Anfang klingt predigthafl, das Uebrige

wird frischere Wirkung thun. â�� Das dritte StÃ¼ck von der

Trunkenheit des geistreichen Orientalen Mirza Schaffy, mit dem

vorgemalten ThÃ¼rscbild Â»UebermÃ¼thig, fast trotzigÂ« â�� ist ziem-

lich lÃ¤ppisch, wie denn Ã¼berhaupt semitische Wortwitze an sich

unmusikalisch sind und bleiben, selbst wenn man â�� wie hier â��

einen leidlichen Conlrapunkt darauf klebt.

F. W. Markull, schon langer bekannt durch die Beet-

hoven'schen Arrangements fÃ¼r Holle's Verlag, erscheint uns

hier als Vocalist von einer anderen, der productiven Seile.

Um auch der anderen zu gedenken, da er selbst sie mit in die

Opuszlffern einreiht, und das Instrumentale bei Vielen als

M.-I.Iâ��i;:li der Kunslbegabung gill, mÃ¶ge hier seine Gewandt-

heit in der Ã¤usseren Handhabung anerkannt werden, wie sie

einem Manne seiner Stellung gebÃ¼hrt; Ã¼brigens stehen seine

vierbÃ¤ndigen Beethoviana, ob auch nach der Partitur ge-

arbeitet, weit zurÃ¼ck hinter Ã¤hnlichen Arbeiten von Czerny,

dem glÃ¤nzenden Ciaviermeister, oder von dem feinsinnigen

Klage: auffallend ist bei Markull zuweilen das Uebergewicht

der Secondo-Partie, woneben das Primo sich oft nÃ¼chtern aus-

nimmt, als wÃ¤re es fÃ¼r junge Damen berechnet, die durchaus

Oberstimme spielen wollen. â�� Dass Markull einige Neigung zu

neudeutschen Streiflichtern kundgebe, will man behaupten;

uns sind zu wenige seiner Ã¼brigen Werke bekannt, um hier

sicher zu urlheilen. Die vorliegenden GesÃ¤nge zeugen nicht

von melodischer SchÃ¶pferkraft: es ist ein Vorwalten rhythmisch-

declamatoriscber Anlage darin, was bei gewissen MÃ¤nnerchÃ¶ren

Beifall findet, zumal wenn ein guter Corporalslock sie in Ord-

nung hall.

Markull's Op. HO enthalt in fÃ¼nf Heften 10 Nalurlieder

von dem weichmÃ¼lhig liederreichen Ã�se r, welche hie und da
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gul getroffen, anderswo geistig umgewandeil in nichl senti-

mentale Formeln, desto besseren Eindruck machen, je mehr sie

sich Ã¼ber das Gedicht hinaus bewegen. Hr. 1. FrÃ¼hlings-

ahn n n g , scharf declamirt mit lebhaften Accenten, giebt Zeug-

niss von solchem Ueberschreiten, da Oser mehr weibliche,

Harkull mehr mÃ¤nnliche ZÃ¼ge zeigt. Stark neudeulsch gefÃ¤rbt,

minder vocal als schreiend colorirt ist die Wendung Heft I,

S. 6, 7 :

Des. __^ B.

zu den Worten â�¢ Bald sausen und brausen die StÃ¼rme mit

MachtÂ«. Der rhythmische Aufbau ist gut, die Modulation ex-

cenlrisch: Es (As G c) B 8 T. â�� Ces Ges Da 25 T. â�� B Es

7 T. â�� Hr. 2. Haien wind, ein wenig slossig, doch mit

flÃ¼ssigen MittelsÃ¤tzen, la'ssl sich hÃ¶ren mit Beachtung des epi-

grammatischen Fingerzeiges Â«Lebhaft, mit Humorâ�¢. â�� Melo-

disch bildreicher ist Hr. 3. Weide n blÃ¼the, wo die Stimmen

hÃ¼bsch concertiren, nicht Ã¼bermiissig moduliren, nur sich fÃ¼r

den sanften Text zu unruhig zeigen, auch durch das dreierlei

Tempo wÃ¤hrend des kuzen Satzes von 15 Takten, der (mit Re-

petition von drei Versen) kaum drei Minuten fÃ¼llt, die Einheit

des Baues verdunkeln. â�� Hr. 4. BlÃ¼thenbaum soll im

Volkston sein? dazu isls zu gezwungen declamalorisch, im me-

lodischen zu eintÃ¶nig: sentimentale Leute mÃ¶gens etwa gern

boren. â�� Hr. 5. Waldlied, leidet an manchen der vorigen

Gebrechen, doch ist es von jenem entzÃ¼ndlichen Reiz der

rhythmischen Einschnitte, blitzenden Punktirungen und dyna-

mischen PÃ¼ffe , dass es auf unbewachte Herzen Wirkung thun

kann. Der Text zeichnet sich aus durch die UnermÃ¼dlichkeit

des abgesungenen Themas Â» 0 Wald â�¢â�¢ â�� was haben wir mit

dergleichen: 0 Wald â�� 0 FrÃ¼hling â�� 0 Lied â�� 0 deutsches

Lied â�� schon ausstehen mÃ¼ssen '. â�� Unangenehm ist die Meyer-

beer'sche Declamation Heft III, S. 3 :

(Cismoll.)

Das ir-re Sonnge - fun - kel

welche Wendung in dem Hugenottischen d la lueur de ces

torches fun ehre s 11 a> * j-[ Schumann unhÃ¶flich und auf-

richtig benannte Gemein. â�� Etwas edler, aber doch ge-

spreizt und affectirt, erscheint eine andere Declamation in

Hr. 6. Morgenslille, Heft III, S. 6:

(Adur.)

A 5 6 Gis Â«

horch, ist der Se - gen des TagÂ» erwacht.

wÃ¤brer.j im Uebrigen Lied und Ton wohl ansprechen durch

concentrische Modulation und manches reizende Melisma. â��

Hr. 7. Wald-Abendschein hat warmen Klang; zwar ist

es unruhigeren Geistes als das sÃ¼ss flimmernde Liedworl, aber

es ist doch Musik drin. â�� Aehnlich sind die StÃ¼cke des letz-

ten Heftes gestaltet, mit denselben SchwÃ¤chen und VorzÃ¼gen,

deren Werlh sich nichl besser prÃ¼fen lÃ¤ssl, als durch hÃ¤ufige

Wiederholung. WÃ¼ssten doch alle unsere lieben Zeit-

genossen . was Singen heisst, and was SchÃ¶n Singen! Ein

armer Aristarchus hals sauer genug : immer tadeln statt besser

machen ist keine Kleinigkeit. E. K.

Die Mensuralnotcnschrift des Xu. und

TTTT Jahrhunderts.

Inaugural - Dissertation

von

Gustav Jacobsthal.

(Fortsetzung.;

Bei den Ligaturen wurden die NolenkÃ¶rper, die sÃ¤mmllich

die Gestalt der brevis halten, entweder rechtwinklig neben ein-

ander gesetzt, wobei solche Noten , welche noch weiter von

einander entfernt lagen, durch einen senkrechten Strich mit

einander \crbunden wurden. Die Anzahl der verbundenen

Noten war verschieden.

Oder man vereinigle zwei Noten in einer schiefen Figur

(figura obliqu > Hierbei zÃ¤hlen als Noten nur der Anfang und

das Ende; es ist gleichgÃ¼ltig, durch welche und wie \iele Li-

nien und ZwischenrÃ¤ume der mittlere Theil hindurchging.

Diese beiden Arten der Ligaturen konnte man auch mit ein-

ander verbinden.

Welchen Werlh nun jede einzelne Note der Ligatur hatte,

darÃ¼ber gab es Gesetze, welche

l. die Zeitdauer der ersten Note (principivm),

1. den Werlh der mittleren Nolen (mediae),

3. der letzten (finis)

festsetzten.

Die erste Note hatte entweder einen Strich oder nicht; von

dem Vorhandensein desselben hing ihr Werlh ab. Dieser Strich

ist es, von dem Franco S. (24, II. in seiner ErklÃ¤rung der

Ligatur spricht; er sagt: tligatura est conjunctio figurarum

limplicium per tractus debitoi ordtnataÂ«.

Am einfachsten nun sind die Regeln, welche die mediae

betreffen, complicirler die, welche den Werlb der ersten und

letzten bestimmen. Die letzte Nole der Ligatur macht dieselbe

perfect oder imperfect (ligatura ptrfecta oder cum perfectione,

imperfecta oder sine perfectione, auch cum imperfectione).

Von der Beschaffenheit der ersten Note hangt es ab, ob die

Ligatur ist

cum proprietale,

sine proprietale,

cum opposita proprietate.

Es soll dies bestimmen, ob die erste Nole brevii, longa oder

semibrevis isl.

Der Begriff tjiroprietast hat bei den meisten Schriftstellern

dieselbe Bedeutung wie bei Franco, welcher S. l M, l sagt:

Â»proprietas est nota primariae inventionis iigaturae plana muiica

data in principio illiuii. Das heissl: die proprietas isl das Zei-

chen, welches der Ligatur bei ihrem ersten Ursprung von der

musica plana gegeben worden isl. Dieselbe Stelle genau citirt

Hanhoys, ein weit spÃ¤terer Schriftsteller, der in seinem

Traclat Franco von CÃ¶ln sprechend einfÃ¼hrt. Ein Anony-

mus, der als Nr. VI. der docttments in der hisloire de Fharmonie

au moyen-age par E. de Covssemaker abgedruckt isl, sagt

auf S. 278, 23 Ã¤hnlich: Est (enim) proprietas nota primariae

intentionis a plana musica data velinventa.

FÃ¼r dns genauere VerstÃ¤ndniss von proprietas ist von grosser

Wichtigkeit eine den Franco erklÃ¤rende Stelle des FrancHi-

nus Gafurius, welche Bellermann in seinem Werke:

UM Mensuralnoten und Taktzeichen des XV. und XVI. Jahr-

hundertsÂ«, S. <2, angefÃ¼hrt und Ã¼bersetz) hat.

Es leuchtet aus dieser Stelle wie aus den frÃ¼her angefÃ¼hr-

ten, ein, dass die Ligatur bereits in der Nolirungsarl des con-

tus planus ihre Vorbilder gehabt hat. Dort waren alle Noten

gleichmÃ¤ssig lang, und wenn man die Form der Ligatur in die

Mensuralnotalion herÃ¼bergenommen hat, so geschah dies wahr-

scheinlich in der ersten Zeit ebenfalls in der Art, dass man den

verbundenen Nolen sowie die Gestalt auch den Werth der brevii
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gab. Halte in der spÃ¤ter ausgebildeleren Mensuralnolation des

XII. und XIII. Jahrhunderts die erste Note der Ligatur den

Werlh einer brevÃ¼, so halte man derselben ihre eigentliche

Bedeutung (proprietat) gelassen ; sie war cum proprietate. Hatte

die erste Note hingegen den Werlh einer loni/a, so war die

eigentliche Bedeutung der Ligatur verÃ¤ndert; sie war sine pro-

prietate. Den BegrilT Â»cum opposita proprielatet wird man so zu

verstehen haben , dass, wahrend der Strich, welcher der Li-

gatur die Eigenschaft cum proprietate oder rine proprietate zu

sein, verleiht, von oben nach unten gezogen Ist, dieser Strich

bei der ligalura cum opposita proprietate aufwÃ¤rts sieigt.

Uebrigens ist nach einigen Tractalen das Wort proprietat

anders zu verstehen ; wieder andere verbinden damit denselben

Begriff, haben aber im Ausdruck andere Wendungen, wie sich

bei der Besprechung der einzelnen Tractale zeigen wird.

Aelmlich den Ligaluren kommen nun auch Verbindungen

von semibrn: mit Ligaluren und notae simplices vor, welche

conjunclurat oder auch compoiitiones heissen.

In diesen eonjunctvrae jedoch behalten die itmibreves

stets ihre Gestalt, und die einzelstehenden NolenkÃ¶rper rÃ¼cken

nur naher als gewÃ¶hnlich an einander, ohne dass einer von

ihnen jedoch den Ã¤ndern berÃ¼hrte, wie dies bei den Ligaluren

geschieh). Sie haben alle den Werlh, der ihnen sonst zukommt,

und deuten an, dass sie sÃ¤mmllich auf eine Silbe gesungen

werden sollen.

Es giebl nun noch ein Tonzeichen, ebenfalls einen aufwÃ¤rts

oder abwÃ¤rts gehenden Strich, plica genannt, welcher sich

findet:

(. an allein stehenden longae und breves mit noch einem

kleinen Strich verbunden,

4. an der letzten einer Gruppe von 3 stmibrtves (ordinatio),

3. an der letzten Note einer Ligatur.

Die Bedeutung der plica ist nicht klar. Dass es eine Ver-

zierung war, bekunden mehrere Schriftsteller; wie diese aber

ausgefÃ¼hrt wurde, davon kann man sich nach den wenig

genauen Auseinandersetzungen kein genaues Bild machen.

Franco v. CÃ¶'ln sagt von ihr (S. <13, II.) : "Plica eil nota

divisionis ejutdem soni in gravem et acutum , und fÃ¼gt dann

weiter unlen hinzu : <et nota, istas plicas similem hÃ¶here po-

testatem et ximiliter in valore rrgulari quemadmodum iimplices

lupradictae (sc. ftgurae)*. Waller Odington erklÃ¤rt sie

S. 136 im ersten Band der icriptorei folgendermaassen : 'Plica

est iaflexio vocis a voce sub una figuraÂ«. Garlandia sagt in

seinem Traclat (S. 100, I. im I.Band der scriptoret): '(Plica)

non aliud est, quam signum dividens sonum in sonum daiertuma.

Die angefÃ¼hrten Stellen besagen alle: die plica ist ein Zeichen

dafÃ¼r, dass dem Ton, welchen die Note bezeichnet, noch ein

anderer von anderer TonhÃ¶he hinzuzufÃ¼gen ist, und zwar so,

dass beide zusammen nur die Zeildauer haben, welche der

Note, auch wenn sie ohne plica ist, zukommen mÃ¼sste.

Nennen wir den durch die Nole bezeichneten Ton den Haupt-

Ion, und den durch diep/ico bezeichneten den Nebenion, so

fragt es sich, welcher von beiden zuerst erklingen soll. Und

wenn der aufwÃ¤rts oder abwÃ¤rts gehende Strich auch anzeigt,

dass der Nebenlon hÃ¶her oder tiefer zu singen ist, als der

Hauption, so bleibt dennoch die Krage offen, um wie viel hÃ¶ber

oder tiefer er zu erklingen hat.

Einen wichtigen Beitrag fÃ¼r das VersISndniss der plica

bringt der Traclat des pseudonymen Aristoteles. Er sagt

S. S73, I. im Band I. der scriptores Ã¼ber die/''"â�¢; welche der

longa zugefÃ¼gt ist, wenn diese drei tempora gilt, folgendes:

â�¢Habet (aulem) omnem potestatem, regulam et naturam, quam

Habet perfecta longa. nini quotl in corpore duo tempora tenet

et unum in membris'. Dann sag! er von der plica, welche

mit der longa verbunden ist, welche zwei tempora gilt: 'Plica

imperfecta, in forma perfectae similis, sed regulam imperfectae

tenet et naturam, et continet unum tempus in corpore et re-

liquum in membris*.

Es ist hier deutlich gesagt, welche Zeit bei der plica longa

perfecta sowohl wie auch bei der plica longa imperfecta auf

Haupt- und Nebenton zu verwenden ist; den Hauplton nennt

er corpus, den Nebeoton memftra. Es erhall bei der plica

longa perfecta, wie bei-der imperfecta der Nebenton ein tem-

pus; der Hauplton bei der perfecta zwei tempora, bei der im-

perfecta nur ein tempus.

Heber die Einlheilung des Wertlies bei plica brevis und

semibrevis sprichl er nichl weiter, doch werden diese der Ana-

logie der plica longa folgen und zwar so, dass

die plica breois altera Haupt- und Nebenlon ebenso

eintheilt, wie die ph'co longa imperfecta;

die p/ico brevis recta fÃ¼r den Hauption zwei Drille! eines

tempu^ fÃ¼r den Nebenlon ein Drittel in Anspruch nimmt;

dass die plica temibrevii major (wenn diese gegen

Franco's Regel Ã¼berhaupt vorkommt) dem Hiupt- und

Nebenton, jedem ein Dritlel eines tempui ertheilt;

dass endlich die plica temibrtvis minor (falls sie vor-

kommt) in noch kleinere Theile zu zerlegen sein mÃ¼sste.

Ferner scheint aus diesen Stellen besonders aus den Wor-

ten: et continet (ic. plica) unum tempus in corpore et reli-

quum in membrit hervorzugehen, dass zuerst der Hauplton

gesungen wird und dann der Nebenton.

In demselben Tractat kommt S. 173 I. folgende ErklÃ¤rung

der plica vor : 'Plica niHil aliud est. quam dividem Â«onum in

sono diverso (sie!) per dioersas worum distantias, tarn ascen-

dendo quam descendendo, videlicet per semitonium et (onum, per

semiditonum et ditonum et per diatessaron et diapente*.

In dieser Stelle ist die Rede nicht blos von einer auf- oder

absteigenden plica , wie dies die Ã¤ndern angefÃ¼hrten Tractate

im weiteren Verlauf der angezogenen Stellen ebenfalls thun.

Aristoteles spricht ausserdem von sechs verschiedenen In-

tervallen, dem halben Ton, dem ganzen TOD , der kleinen und

grossen Terz, der Quarte und der Quinte, welche sowohl bei

der aufwÃ¤rts-, wie bei der abwÃ¤rlsgehenden plica vorkommen

kÃ¶nnen. In welcher Bedeutung sie aber vorkommen, ob sie

angeben, welches TonverhÃ¤ltniss zwischen dem Haupt- und

Nebenton der plica stattfinden kann, oder ob sie die Tonver-

hÃ¤ltnisse bestimmen, in denen Haupl- und Nebenton der plica

zu dem folgenden Ton stehen kÃ¶nnen, diese Frage ist nach

dieser einen Stelle endgÃ¼ltig nichl zu beantworten.

lieber die Art, in welcher die menschliche Stimme die Ver-

zierung der plica ausfÃ¼hrt, macht derselbe Tractal des A risto-

leles auf S. 173, l. eine freilich nur sehr unzulÃ¤ngliche An-

gabe. Er sagl: 'Fit (autem) plica in voce per cotnpositionem

epiglotti cum repercussione gutturil subtiliter mclusa*. Unter

epiglottus oder vielmehr epiglottis versteht man den Deckel der

LuftrÃ¶hre. Wie aber nach Angabe dieser Stelle der Ton zu bil-

den ist, bleibt, wie schon oben gesagt, unverstÃ¤ndlich.

Was Ã¼ber die plica mil Sicherheit gesagt werden kann, isl

in KÃ¼rze also elwa folgendes: der Nebenton der plica erklingt

nach dem Hauplton; die Zeitdauer beider isl durch die von

Aristoteles gegebenen Gesetze geregelt; der Nebenlon kann

hÃ¶her oder tiefer sein als der Hauplton.

Wenn man unter Perfeclion die einzige im XII. und XIII.

Jahrhundert angewandte Taktarl, d. h. die Gesammlheit von

drei tempora versteht, unter welche sÃ¤mmllicbe nach einander

folgenden TÃ¶ne einer Melodie geordnet werden mÃ¼ssen, so be-

stimmt der modus die verschiedenartige Vertheilung dieser

TÃ¶ne innerhalb einer oder mehrerer Perfectionen.

(Forlsetzung folgt.)
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Op. <?. Are Maria fÃ¼r weiblichen Chor mit Orchester- oder Orgel-

Begleitung.

Partitur und Stimmen 4 Thlr. SO Ngr.
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Ciavierauszug 15 Ngr.

Orgelstimmen 5 Ngr.
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Ciavierauszug 4J.J Ngr.

Op. H. Lieder und Romanzen fÃ¼r eine Singstimme mit Begleitung

des Pianoforte. 4 Thlr.

Nr. 4. Vor dem Fenster: Â»Soll sich der Mond nicht heller schei-

nenÂ», Volkslied.

- i. Vom verwundeten Knaben : Â»Es wollt' ein MÃ¤dchen frÃ¼h

aufslehnÂ«, Volkslied.

- S. Murray's Ermordung: Â»0 Hochland und o SÃ¼dland :â�¢

Schottisch, aus Herder's Stimmen der Volker.

- 4. Ein Sonett: Â»Ach kÃ¶nnt'ich, konnte vergessen sieÂ«, aus
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- 5. Trennung: Â»Wach auf, du junger GesellÂ«, Volkslied.
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7 Thlr.

Dasselbe fÃ¼r Pianoforte allein l Thlr. 40 Ngr.

â�� Arrangement fÃ¼r das Pianoforte zu vier HÃ¤nden 3 Thlr.
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Nr. 4. Der englische Gruss: Â»Gegrusset Maria, du Mutter der

GnadenÂ«.
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Op. Â»3. Variationen Ã¼ber ein Thema von R. Schumann fÃ¼r Piano-
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Nr. 4. Â»Wie rafft ich mich auf in der NachtÂ«, von A. v. Plalen.

- t. Â»Nicht mehr zu dir zu gehen, beschloss ichÂ«, von G. F.

Daumer.

- 3. Â»Ich schleich'umher betrÃ¼bt und stummÂ«, von A. v.Platen.

- 4. Â»Der Strom, der neben mir verrauschteÂ«, von A. v. Platen.

Heft 11. 13i Ngr.

Nr. 5. Â»Wehe, so willst du mich wiederÂ«, von A. v. Platen.

- 6. Â»Du sprichst, dass ich mich tauschteÂ«, von A. v. Platen.

- 7. Â»Bitteres zu sagen denkst duÂ«, von G. F. Daumer.

- 8. Â»So steh'n wir, ich und meine WeideÂ«, von G. F. Daumer.

- 9. Â»Wie bist du, meine KÃ¶niginÂ«, von G. F. Daumer.

Op. St. Romanzen aus L. Tieck's Magelone fÃ¼r eine Singstimme mit

Pianoforte Julius Stockhaiut* gewidmet).

Heft I. 4 Thlr.

Nr. 4. Â»Keinen hat es noch gereutÂ«.

- t. Â»Traun! Bogen und Pfeil sind gut TÃ¼r den FeindÂ«.

- 8. Â»Sind es Schmerzen, sind es FreudenÂ«.

Heft II. l Thlr.

Nr. 4. Â»Liebe kam aus fernen LandenÂ«.

- 5. Â»So willst du des Armen dich gnadig erbarmen?Â«

- 6. Â«Wie soll ich die Freude, die Wonne dann tragen fÂ«

Heft III. < Thlr.

Nr. 7. Â»War es dir, dem diese Lippen bebtenÂ«.

- 8. Â»Wir mÃ¼ssen uns trennen, geliebtes SaitenspielÂ«.

- 9. Â»Ruhe, Sussliebchenv

Heft IV. 4 Thlr.

Nr. 40. Â»-" tÃ¶net denn, schÃ¤umende WellenÂ«.

- 44. Â»Wie schnell verschwindet so Licht als GlanzÂ«.

- 42. Â»Muss es eine Trennung gebenÂ«.

Heft V. 4 Thlr.

Nr. 41. Sulima: Â»Geliebter, wo zaudert dein irrender FUSS?Â«

- 44. Â»Wie froh und frisch mein Sinn sich hebtÂ«.

- 15. Â»Treue Liebe dauert langeÂ«.

Op. 14. Quintett fÃ¼r Pfte., zwei Violinen, Viola und Vcll. 5 Tblr.

Op. 15. Studien fÃ¼r Pianoforle. Variationen Ã¼ber ein Thema von

Paganini. Helt l. II. Ã¤ 4 Tblr.

Op. 37. Drei geistliche ChSre fÃ¼r Frauenstimmen ohne Begleitung.

Nr. 4. Â»0 bone Jesu, miserereÂ«.

- t. Â»Adoramus te ChnsteÂ«.

- 8. Â»Regina coeli laelar.

Partitur und Stimmen tl\ Ngr.

Chorstimmen (Sopran l/U. Alt 1/11) Ã¤ i} Ngr.

Op. 39. Walzer fÃ¼r das Pianoforte zu vier HÃ¤nden. 4 Thlr. 45 Ngr.,
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Dieselben, leichte Ausgabe. S5 Ngr.
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forte. 4 Thlr.
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Stimmen einzeln > 5 Ngr.

Op. 45. Ein deutsches Requiem, nach Worten der heiligen Schrift

fÃ¼r Soli, Chor u. Orchester JOrgel ad Hb.). Partitur 8Thlr. 4Â»Ngr.

Orchesters!. 8 Thlr. Chorstimmen: Sopran u. Bass a 4?iNgr.,
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Ciavierauszug zu vier HÃ¤nden 3 Tblr. 45 Ngr.

Deutsche Volkslieder fÃ¼r vierstimmigen Chor gesetzt (Der Wiener

Singakademiegewid.net). 8.

Heft I.

Nr. 4. Â»Von edler ArtÂ«.

- 1. Â»Mit Lust that ich ausrollenÂ«.

- 8. Â»Bei nÃ¤chtlicher WeilÂ«.

- 4. Vom heiligen MÃ¤rtyrer Emmerano, Bischoffen zu Regens-

burg . Â»Komm Mainz, komm Bayern, komm OesterrelchÂ«.

- 5. TÃ¤ublein weiss: Â»Es flog ein TÃ¤ublein weisseÂ«.

- 6. Â»Ach lieber Herre Jesu ChristÂ«.

- 7. Sin. l Raphael: Â«Trost' die BedrÃ¤ngten und hilf den

KrankenÂ«.

Partitur un.l Stimmen < Thlr. 5 Ngr.

Stimmen einzeln a 5 Ngr.

Heft II.

Nr. l. Â»In stiller NachtÂ«.

- t. Abschiedslied : Â»Ich fahr' dahin, wenn es muss seinÂ«.

- 3. Der lodte Knabe: Â»Es pochet ein Knabe sachteÂ«.

- 4. Â»Die Wollust in den M.iyenÂ«.

- 5. .Morgengesang: Â»Wach auf mein Kind, steh' auf ge-

schwindÂ«.

- 6. Schnitter Tod: Â»Es ist ein Schnitter, heisst der TodÂ«.

- 7. Der englische JÃ¤ger: Â»Es wollt gut JÃ¤ger jagenÂ«.

Partitur und Stimmen 4 Thlr. 5 Ngr.

Stimmen einzeln Ã¤ 5 Ngr.

Volkskinderlieder mit hinzugefÃ¼gter Ciavierbegleitung. (Den Kin-

dern !;.â�¢',â�¢< i und Clara Schumann'Â» gewidmet.) 4 Thlr.
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Einige Bemerkungen Ã¼ber die consonirende

Quarte bei den Componisten des 16. Jahr-

hundertÂ«.

Von H. BeUermann.

Die Componisten des sechszehnlen und zum grossen

Tbeile schon die des fÃ¼nfzehnten Jahrhunderts zeichnen

sich durch ihre consequente Behandlung der Intervalle aus,

sowohl in Rucksicht auf die in der Melodie zu machenden

Schritte, als auch in symphonischer Hinsicht. Auf die Art

und Weise, wie man in jenen Zeiten die Intervalle als

Melodieoscbrilte gebrauchte, habe ich bereits in einem Auf-

satze dieser Zeitung (Nr. 87, Jahrgang 1869) hingewiesen,

und auch die grosse Regelmassigkeit in Bezug auf die Zu-

sammenklÃ¤nge angedeutet, indem ich (in Nr. 49 und 50

desselben Jahrgangs) auf eine eigentÃ¼mliche Freiheit, auf

die sogenannte Wechsel note oder nota cambiata in den

Compositionen des 15. und 16. Jahrhunderts aufmerksam

machte. Auch jetzt will ich hier eine Wendung bespre-

chen, welche von Wirkung ist und ebenfalls von dem

sonst strengen Gebrauch der ZusammenklÃ¤nge abweicht,

ich meine die consonirende Quarte. Wenn nun auch

diese consonirende Quarte heutzutage nichts Auffalliges

bat und uns ausallen guten Werken der neuen und neuesten

Zeit (Handel, Bach, Mozart u. s. w.) hinlÃ¤nglich be-

kannt ist, so will es mir dennoch von Wichtigkeit scheinen,

ihr eine kurze Betrachtung zu widmen, weil sich durch sie

einige verwandte Wendungen in den Composilionen des

45. und 16. Jahrhunderts erklÃ¤ren lassen, Wendungen, in

denen wir eine auffallende Abweichung von dem sonst so

strengen und consequenten Gebrauch der Zusammenklange

wahrnehmen.

Die Regeln des allen A capella-Satzes, sowie die Ein-

theilung der Intervalle in Consonanzen und Dissonanzen

muss ich als bekannt voraussetzen, obwohl gerade heut-

zutage durch die schÃ¤dliche Bevorzugung des Instrumen-

lenspieles das Studium dieses wichtigsten und elemen-

tarsten Gebietes der Musik (oder des Gesanges) leider sehr

vernachlÃ¤ssigt wird. (GenÃ¼gende Auskunft durfte Fux'

Gradus ad parnassum und des Verfassers Â»ConlrapunktÂ«

geben.) Die Regel Ã�ber die Quarte lautet bekanntlich : die

Quarte wird als unvollkommene Consonanz behandelt,

wenn sie zwischen zwei Mittelstimmen oder einer Mittel-

stimme und Oberstimme vorkommt, muss aber den Ge-

setzen der Dissonanzen folgen, wenn sie zum tiefsten Tone

eines Zusammenhanges auftritt. Hiernach ist dieselbe

V.

selbstverstÃ¤ndlich immer Dissonanz im zweistimmigen

Salze, und ihre Vorbereitung und AuflÃ¶sung ist eine dop-

pelte : entweder liegt dieselbe in der Oberstimme, dann

ist die AuflÃ¶sung die Terz (Beispiel a) â�� oder sie liegt in

der Unterstimme, und die AuflÃ¶sung ist die Quinte (Bei-

spiel 6):

4 Â»' -â��"4 b r r *

Der Vorbereitung bedarf jedoch diese zum Basston auftre-

tende und sich in die Terz (s. 6) auflÃ¶sende Quarte nicht, â��

(d. b. sie nimmt die Stelle einer Consonanz ein) â�� wenn

sie stufenweise, sei es aufwÃ¤rts- oder abwÃ¤rtsslei-

gend, die schlechte Taktzeit erreicht, der Bass schon vor-

her und noch ferner auf seinem Tone liegen bleibt, und sie

selbst auf der folgenden guten Taklzeit zur wirklichen

Dissonanz wird und sich so gleichsam selbst vorbereitet,

und dann auf der nÃ¤chstfolgenden schlechten Taklzeit auf-

lÃ¶st. Diese in den allen Compositionen hÃ¤ufig angewandte

und, wie oben gesagt, auch in neueren Werken nicht sel-

ten vorkommende Wendung findet man oft wirkungsvoll

vor einem Schlussfall (Cadenz) gebraucht, und durfte als

der Ursprung des spater so weit ausgebreiteten Orgel-

punktes anzusehen sein. Ich lasse statt aller weiteren Er-

Ã¶rterungen einige dreistimmige Beispiele folgen :

43

l
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Und so hier noch ein grÃ¶sseres Beispiel, in welchem sich

diese Wendung einige Male wiederholt:
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Das s t u f e n \v e i s e Erreichen der Quarte auf der schlech-

ten Taktzeit ist hier wesentlich: dass dasselbe durch einen

Sprung unierbrochen wird, ist hÃ¶chst selten, doch finden

sich bei guten Meistern einzelne Beispiele, i. B. bei Or-

landus Lassus : +

-â��r~

U. 8.

Diese Stelle ist der Motette Homo nafus de mu/iere ent-

nommen, welche zu finden ist in Orlandi Lasst musict

oraestantissimi Pasciculi aliquot sacrartim cantionum cum

auatuor, quinque, sex & octo vocibut etc. Noribergae

j582 _ Bei Haiesirin a weiss ich kein Beispiel eines

solchen Sprunges anzufÃ¼hren, und es will mir bei seiner

hÃ¶chst messenden Art die Stimmen zu fuhren auch nicht

wahrscheinlich vurkommcn, dass er sich eines solchen be-

dient habe. Die consonirende Quarte in der oben beschrie-

benen Weise kommt bei ihm aber sehr hÃ¤ufig vor; ich

halte es jedoch nicht fÃ¼r nÃ¶lhig Beispiele abdrucken zu

lassen da der Leser mit leichler Muhe dieselben im ersten

Bande'der Â»Denkmaler der TonkuustÂ« finden wird,

i B. S. 11 Takt 3 und i, - S. U Takt 5 u. s. w.

Aus dem schÃ¶nen und natÃ¼rlichen Gehrauch der con-

soniremlen Quarte hat sich schon sehr frÃ¼h, schon im

fÃ¼nfzehnten Jahrhundert, eine Wendung herausgebildet

welche gegen jeden sonstigen Gebrauch spricht und durch

ihre Harte auch heutzutage nicht zur Nachahmung in der

Composilion zu empfehlen sein durfte. Man findet nÃ¤mlich

die auf dor unbetonten Zeit (orÂ«s) stehende Quarte auch

oft so, dass sie mit einer der anderen Stimmen des Zu-

sammenklanges eine Septime (Beispiel a), oder eine Se-

cunde (Beispiel b) bildet:

Beispiele dieser Wendung sind im fÃ¼nfzehnten Jahrhundert

und zu Anfang des sechzehnten durchaus nicht selten,

vergl Josquin's Psalm 18, Coeli enarrant gloriam Dei,

welchen Â»ir im zweilen Bande d.-r Forkel'schen Geschichle

der M:isik S. 580 abgedruckl finden Aber auch spater

kommt die Wendung noch vor, z. B. beim Orlandus

Liissus. Vergl. S.10 De hn's Sammlung alterer Musik

aus dem 16. umt 17. Jahrhundert, wo wir im dritten Hefte

S. :t folgende Wendung in einem l.iede des genannten

Componisten haben:

Sopran.

Alt.

Tenor u.

Â£ _*â�¢. jÂ£^

, â�¢f- ** *â�¢ T*

Obgleich Palestrina stets nach dem reinsten Wohlklang

in seinen Compositionen strebte, und selbst geringere

Freiheiten bei ihm selten zu finden sind, so hat er dennoch

diese Wendung nicht ganz vermieden, wie eine Stelle der

fÃ¼r (deiche Stimmen (paribus vocibus) gesetzten Motelle

Tu quae genuisti (Nr. 20 des zweiten Buches der vierstim-

migen Motetten) beweist:

In all den hier angefÃ¼hrten Beispielen sehen wir immer

noch eine wirkliche Quarte zum Bassion erklingen, wenn

dieselbe auch durch Hinzutritt der Secunde oder Septime

jede consonirende Eigenschaft bereits verloren hat. Die

Componisten der alteren Zeit gingen aber noch weiter: wir

finden bei ihnen Cadenzwendungen, welche gar keine

Quarte mehr enthalten, sondern sich so gestalten:

Hier haben wir also eine Septime, welche sich selbst vor-

bereitet. Und der berÃ¼hmte Heinrich Isaac beginnt

sogar ein von Glarean Dodecacbordon S. 268 milgetheiltes

Sltick (Toto pulchra es amica mea) folgendermaassen :

Ã¶^^l

ea
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Da die sich selbst vorbereitenden Dissonanzen hauptsÃ¤ch-

lich in den Cadenz- oder Schluss-Wendungen vorkom-

men, so wollen wir scbliesslicb noch einen Blick auf die

Cadenzen Ã�berhaupt werfeu. Die Cadenzen reprÃ¤sentiren

die SchlÃ¼sse in den verschiedenen Octavengatlungen dÂ«r

dialouischen Tonleiter, also im unlransponirten System c,

d, Â«i l, 'h "' die Octave h lAsst, da man sie nicht in Quinte

und Quarte iheilen kann, keine Cadenz zu. Auf allen an-

deren sechs Stufen wird der Scliluss durch die beiden

LeitetÃ¶'ne, den aufwarlssteigenden und abwartssteigenden

eingeleitet, von denen man den aufwÃ¤rlssleigemien am

liebsten als die AuflÃ¶sung einer Dissonanz hÃ¶rl. Ich gebe

die Cadenzen hier nur zweislimmig; wie dieselben im

drei- und vierstimmigen Salze durch HinzufUgung anderer

Intervalle (Dominante und Tonica) zu vervollstÃ¤ndigen sind,

ist aus meinem Â»ContrapunktÂ« und Fux grad. adparn.

leicht zu ersehen. Es versieht sich von selbst, dass die

hier gegebenen Beispiele auch umgekehrt werden kÃ¶nnen,

d. h. dass der aufwÃ¤rlssteigomle Leiteten in die llnler-

sliimne und der abwÃ¤rlssleiiirnde in die Oberstimme ge-

legt werden kann, so dass sich dann beide Stimmen auf

dem EinklÃ¤nge vereinigen:
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Â«75

In diesen Cadenzcn liahen wir Ã�berall den aufwÃ¤rtsslei-

genden Leiteten, wenn er nicht wie bei e und /'von selbst

einen halben Ton vom Grundton abstebl, durch ein Kreuz

erhÃ¶ht, nÃ¤mlich in den Octaven </, </ und a. Dies verstand

sich bei den alten Componislen so sehr von selbst, dass

sie in ihren Composilionen die ErhÃ¶hung nicht einmal

besonders anzeigten. Nur die pbrygiscbe Octave oder der

Ton e machte hiervon eine Ausnahme; dieser behielt den

ganzen Ton d-e bei, weil durch die ErhÃ¶hung des d in dts

eine starke Dissonanz zum / (statt der grossen eine Uber-

mÃ¤s s ige Sexte] entstanden wÃ¤re. Vierstimmig gestaltete

sich der Schluss auf e in dieser Weise:

Schon in den frUhesten Zeiten bat man den C.idecuen ty-

pisch die Form gegeben, in welcher der aufwÃ¤rtssleigende

Leiteton AuflÃ¶sung einer Dissonanz ist, und es lassen sich

verhÃ¤ltnissmÃ¤ssig uur wenige Beispiele aufzÃ¤hlen, wo die-

ser Leiteton von unten kommend tonleiterweise zum Haupt-

ton fortschreitet. Die Hauptcadenz am Ende eines grÃ¶sse-

ii n Musikstuckes hat fast immer die zuerst beschriebene

Form. Hier ein vierstimmiges Beispiel der anderen Form

auf c:

Der aufwÃ¤rlssteigende Leiteton aber, wenn er wie oben

gezeigt, die AuflÃ¶sung einer Dissonanz ist, ist sehr hÃ¤ufig

durch kleinere Noten ausgeschmÃ¼ckt worden und in Her

Weise hingehalten worden, dass jene oben besprochene

consonirende Quarte entstand:

Obgleich die Cadenzen im Grunde typische Formen sind,

die tief in der Natur der harmonischen Verhaltnisse wur-

zeln, so dass sie durch keinen Zeitgeschmack (er mÃ¼sste

denn so total verdorben wie der der beuligen Zeit sein)

wesentlich verÃ¤ndert werden kÃ¶nnen, so sind dennoch die

AusschmÃ¼ckungen derselben sehr der Mode unterworfen

gewesen. Man vergleiche nur die Cadenzen eines Graun,

Bach, HÃ¤ndel mit denen eines Paleslrina, Orlandus etc. â��

Die heutige Zeit macht sehr schlechte Cadeuzen. weil die

Componislen fast alle dilettantische Naturalisten sind und

VOD dem Wenn einer guten Cadenx und der notbwen-

digen Anbringung derselben keine Ahnung haben. â�� Im

fÃ¼nfzehnten Jahrhundert herrschte z. B. die eigentÃ¼m-

liche Sitte, den aufwÃ¤rtssteigenden Leileton, der recbl

eigentlich in den Hauptton einmÃ¼nden soll, in der Weise

zu verzieren, dass ein Terzensprung entstand, z. B.

eine Wendung, die sieb im Lochbeimer Liederhuche wie-

derholentlich findet. Ein GegenstÃ¼ck hierzu ist das moderne :

r

m

nur dass es hier den abwartssteigenden Leiteton trifft.

Eine musikalische Reise nach Amerika,

â�¢eiie Kelle Â«ach AnerikÂ«, ErzÃ¤hlt und allen deutschen

Sangern gewidmet von WUkela TicUrek. Magdeburg,

Heinrichsboren'sclie Buchhandlung. 4870. 88 Seiten

gr. 8. Pr. 8 Sgr.

(Schluw.)

Nachdem die Tage des Festes vorÃ¼ber wuren, stattete

Hr. Tschircb verschiedenen grossen StÃ¤dten und Vereinen

der Union seinen Besuch ab, zunÃ¤chst Washington.

Der dortige SÃ¤ngerbund hielt in Folge des errungenen

zweiten Preises einen feierlichen Einzug in die Stadt. Das

grosse Ereigniss ging auf folgende Weise vor sich. Â»In-

zwischen war die Stunde herangekommen, lu welcher der

preisgekrÃ¶nte Â»SÃ¤ngerbÃ¼nde von Baltimore ig Washington

auf dem Babnhofe eintreffen und festlich empfangen wer-

den sollte. Wir nahmen daher den nÃ¤chsten Weg nach

dem Bahnhofe und trafen unterwegs auf einen Zug Neger,

deren es in Washington Ã�berhaupt sehr viele giebl. Sie

gingen, ein Musikchor voran, geordnet in Reihen zu drei,'

und waren gekleidet mit schwarzem Frack, weisser Hals-

binde und schwarzem Cylinderhule. Ich erfuhr, dass dies

eine Neger-Freimaurerloge sei, die sich ebenfalls nach

dem Bahnhofe begebe, um dem Â»SÃ¤ngerbundÂ« ihre Theil-

nahmezu beieigen. Auf dem Bahnhofe angekommen, fan-

den wir schon die sÃ¤mratlichen Sangervereine, zwei Mu-

sikchÃ¶re und eine grosse Anzahl anderer Personen lunt

Empfange bereit. Gegen 6 Uhr kam der Babnzug an und

mit ihm der preisgekrÃ¶nte Verein. Nach stÃ¼rmischem Em-

pfange durch Hurrah und Tusch, ordnete man sich mm

Zuge durch die Stadt. Dem Musikcbor an der Spitze folg-

ten zunÃ¤chst die Mitglieder des Sangerbundes, dann ein

vierspÃ¤nniger Wagen, in welchem die Vorsteher und meine

Wenigkeit Platz genommen, hierauf die Ã¼brigen Vereine

Washingtons und als Schluss des Zuges wieder ein Wagen,

der den erworbenen Preis, das Pianoforte, nachfuhrt >-.

Wir zogen unter bestandigem Jubel der BevÃ¶lkerung durch

die Hauptstrassen der Stadt, am Stadtbause vorÃ¼ber, vor

welchem die erst kÃ¼rzlich errichtete Statue Lincoln's steht.

Im Vereinslocale des SÃ¤ngerbundes angekommen, wurde

derselbe von den stadtischen BehÃ¶rden begrttssl und von

weiss gekleideten Jungfrauen mit dem Ã�blichen Lorbeer

bekrÃ¤nzt. Darauf wurde ich ersucht, das Pianoforte ein-

zuweihen. Ich wÃ¤hlte zum Vortrage das Nordamerika-

niscbe Nationallied tStar tpongted bannen, phantasirlÂ« Ober

SBÂ«
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HABMONIA - VICTORIA!

Lebhaft, doch nicht zu tehnell.

Ged. und comp. von FB. CHBTSANDER.

(CÃ�or.)

-Jâ��--â��

1. Der KM - nij,' Wil-helm, hoch zu ROM, noch ein- mal zieht in's Feld. [Val-le

2. O Kronprinz, du er - brachst daÂ« Thor ! Wie stob so schnell da-von â�� ,,

3. Und weisstdu, wer im Cent - rum steht ? Ja, Friedrich Carl der Held, â�� â��

4. Und kennstdu auch den Punktim Kreis? Ja, Molt-ke ist seinNam'. â�� ,,

ra!J All - deuUchland bil - det

,, dal Ã¼ - her - muth'ge

,, der mit ge-wal-tig

,, Man zog gar ei - nen

=*=*=*

^1

^F^ â�� ^ â�� :P â�� :P-

N 1 (CWor.)., fcrrS=rfi

Â«p ^^ â�� - â�� â�¢ â�� *-- â�� â�� v â�� 5, â�� ^ i ^ P P v â�� '++$ â�� Â£ â�� 5 â�� IM-Â« â�� Â« â�� Â« â�� m-rf â�� â�¢â�¢ â�� â�¢< â�� *â��

â��N fr h â�¢â��

1. nun den Tross, du grei -ser Sie - ges-held! (Vallera!] Von OÂ»t und Weit, von Nord und SÃ¼d ziehn Krie-ger oh - ne

2. wil - de Chor des gros-sen Mac Ma-hon! ,, ,, ,, Ja, Ma-hon'i Mac*)mit Sack und Pack spornstreichs nach Nan-cy

3. wucht'gem Schlag des Fein-des Stamm ge-fÃ¤llt. ,, ,, ,, Der Steinmetz frei - lieh war da- bei, wiekonnt'es an- derÂ«

4. fe - sten Ring, was Ba-zaine schlecht be-kam. ,, ,, ,, Ein Rie- sen-geist, der lei - tet so das deutsche Rie - sen-

fhH* J. i -j â�� -S-H â�� * â�� J iÂ» i * â�� fit J f-t-i â�� J â�� j â�� Â«UM â�� i â�� i â�� ; i i ~T â�� i â�� Â«tq

^p â��

-J 3 Â£

l

r*

f *f J 1

^ ^

3Â»>

^.^ â�� * â�¢*â�� i

* _

~i L â�¢ â�¢ Tt"T 1 1 *!' T

1

l â�� * ,

-f â�� Hj-f â�� -4= Â±3^ E

1

(Chor.

CHOR.

lâ��[Vallera!] zu Ihm hin, der den Weg uns wieÂ«. Wohl-auf denn, nach Pa-ris!

2. rann, ,, ,, ,, und kam hier oh - ne Man-nerwams und Da - men â�¢ klei-der an.

3. sein? ,, ,, ,, hieb wie ein Werkmannin Gra-nit wohlauf den Franzmann ein.

4. heer: ,, ,, ,, in - eins wirkt Mas - se, Kunst und Geist â�� Grossfrankreich ist nichtmehr!

Hurrau Vic-to - ri - a,

1. val-le-ra, vi - val-le - ral - le- ra! vi-vat Glo-ri - a! wir zie-hennach Pa - ris!

2. ,, ,, ,, ,, , , ,, â�� â�� ,, ,, ,, ohne Da-menklei-der an.

3. ,, .. .. .. .. .. hieb auf den Franzmann ein.

Grossfrankreich ist nicht mehr.

J | =?= -l l -T--3T:.^iU-Jf---

=^=Â±= r-^u<i^^â��-ffâ��l | -JÂ±nc:

â�¢^ 5 3 3 ^ *â�¢

3777

â�¢) Jlfacheisst Sohn.
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5. Dem Bay - ern - kÃ¶ - n ig

EEE

J IJ

K,

r-f-iii-jt=A

ifedi=m

ip

* - r

w*

l

(CÃ�or.)

- _ .n p m fâ��-\-

ew'-ger Dank, er sprach daa rech

-Â«rÂ»â��

-te Wort, [Valle- ra!| ver - lieh der drnt- neben Me-lo-die den wÂ»h- r

en Schluiau-

â��lâ��**â�� i s~iâ��l l jâ��i ^^^^â�¢^ ^-^â��! i i iâ��iâ��lâ��^ w-Â«â��-^ 1 â�� â��-

i

5^EEE^E&^=^a=a=^Â£^

3z^=rri_^_ - .1 b _g- | | _!_dEjÂ£

' ! ^S -r â�¢*â�¢ ^S-

lt-

fe^

(CÃ�or.)

t(CÂ»or.) Â« ..

-!=-==â�¢ Â«3 /i^^^j^ijii^^-j^jg^^^-^

oord. [Val-le-ra!J Qer-ma-ni-a, wie klingt der Sang, wie ra;

== â�� â�� â�� z $ * *

uscht er nun durch'Â« Land! [Vtl-le-n!]

] Wie tchwuig lieh Â»uf der

CHOR.

, ^

deutache Aar in der Tonkunit Jubel -jÃ¤hr. â�¢) Hurrah, Vic-to - ri- a! val-le- ra, â�¢n â�¢ val-le-ral-le-ra! DeuUche Har-

^ ea^^ j . â�� . j

.-â�¢L.J

mo-ni-a in der Tonkunst Ju-hel-jÃ¤hr!

â�¢) Beethovrn's JabilSum.

Anmerkung. Am 4Â». Aug. erschien bei Job. Au(t. BÃ¶hme in Hamburg ein tchenbeftei Lied unier dem Tllcl Â»Louis und sein

Sohn Lulu. ein unschuldigeÂ» Kinderlied zur Feier des Napoleonstages am 45. Aug. 4870., welches auf dieselbe Art, wie die Ã¼brigen Stocke,

bezogen werden kann.â�� In Â«NenlralÂ« Nr. S4 S. Â»44 Takt 5 der Begleitung soll zirznr naturlich ^zz^: beisseo.
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dasselbe und ging zum SchlÃ¼sse in das Deutsche Nalional-

lied Â»Heil unseren Deutschland, HeilÂ«, Ã�ber, in das dann

alle anwesenden Deutschen mit Begeisterung einstimmten.

Man war fÃ¼r diesen glucklichen Treffer sehr dankbar und

wurde dessen spÃ¤ter sogar in vielen Zeitungen rÃ¼hmend

ErwÃ¤hnung getban, wie eines pressen patriotischen Ereig-

nisses.Â« (S. 44.) â�� Auch dem BundesprÃ¤sidenten Ulysses

Grant machte unser Landsmann seine Aufwartung. Die

ganze Ceremonie wird wie folgt beschrieben : Â»Nach ge-

schehener Anmeldung und Annahme der Aufwartung wur-

den wir in das Empfangszimmer gerÃ¼hrt, in welchem bald

nachher der PrÃ¤sident erschien. Nachdem wir ihm vorge-

stellt worden waren, reichte er uns die Hund und sprach

sein Bedauern aus, dass es ihm nicht vergÃ¶nnt gewesen

sei, dem Sangerfeste in Baltimore beizuwohnen. Er wisse

recht wohl, sagte er, dass der Gesang von dem besten

EinflÃ¼sse auf die Veredlung und Bildung des Volkes sei,

und freue sich, dass die Deutschen SÃ¤ngervereine in den

Vereinigten Staaten hierin eine so grosse TbÃ¤tigkeil ent-

wickelten. Nach einigen persÃ¶nlichen Bemerkungen war

die Audienz beendigt. Ich war glucklich, der Ehre theil-

haflig geworden zu sein, den berÃ¼hmten Feldherrn und

hÃ¶chsten Beamten des mÃ¤chtigen Unions-Slaales von An-

gesicht kennen gelernt zu haben.Â« (S. 43.) Sehr angenehm

fÃ¼r Herrn Tschirch: aber was hat der Leser davon? Er-

fÃ¤hrt man doch nicht einmal, wie der grosse Amerikaner

aussieht, wie er sich ausdrÃ¼ckt, sich benimmt, sich

rÃ¤usperl etc. Selbst blosse Aeusserlichkeilen Ã�ber Grant

wÃ¤ren uns lieber, als die freigebig eingestreuten Nalur-

schilderungen u. dergl. Aber da Grant nicht deutsch und

unser Landsmann, wie wir aus Allem entnehmen, nicht

englisch spricht, so war eine eigentliche Unterhaltung von

vorn herein unmÃ¶glich. Aber wozu dann der Besuch?

Oder ist es dort Sitte, auch den armen PrÃ¤sidenten neben

Ã¤ndern MerkwÃ¼rdigkeiten auf der Tour Â«mitzunehmenÂ«'?

Sodann ging es nach New-York. Nicht nur der

Schwackenhammer besah sich dieses Wellwunder, als er

seinen Freund Breilmann besuchte, sondern auch Herr

Tschirch nahm es in Augenschein. Von beiden Beschrei-

bungen geben wir aber doch der Schwackenhammer-

Breitmann'schen den Vorzug â�� >nit Ausnahme dessen,

was Herr Tscbirch Ã�ber Newyorker und amerikanische

MÃ¤nnergesangvereine Ã�berhaupt sagt, welches uns sehr

willkommen ist und nur ausfÃ¼hrlicher hÃ¤tte gehalten sein

sollen. Â«Die MÃ¤nner-Gesangvereine AmerikasÂ« â�� schreibt

er â�� Â»beschÃ¤ftigen sich nicht ausscbliesslich mit der Pflege

des MÃ¤nnergesangs, wie dies bei uns meist geschieht, son-

dern ziehen auch andere Dinge in das Bereich ihrer ThÃ¤-

ligkeit und Unterhaltung. Ausser den Concerten, in denen

nicht blos MÃ¤nnergesang, sondern auch Orchestennusik zu

hÃ¶ren ist, ja sogar ganze Opern aufgefÃ¼hrt werden, finden

auch Vorlesungen, BÃ¤lle, Picknicks etc. slall. Daher hat

man hei den grÃ¶sseren Vereinen ausser dem Uebungssaal

noch einen Ballsaal, ein Lese/immer, ein Zimmer, in dem

ein oder mehrere Billards und andere Spiele stehen, ein

Damengesellschaftszimmer etc. Die Vereine bestehen nicht

blos aus SÃ¤ngern, sondern auch aus passiven Mitgliedern

und ist die Zahl der letzteren meist sehr gross. Diese so-

wohl wie die SÃ¤nger besuchen fast tÃ¤glich, auch wenn

nicht gesungen wird, die VereinslocalitÃ¤len und unterhal-

ten sich im Spiel- oder Lesezimmer. Ein angestellter

Hauswart liefert die nÃ¶lhigen Speisen und GetrÃ¤nke. So

gestillten sich die MÃ¤nnergesangvereine in Amerika zu

grÃ¶sseren Gesellschaften, wie wir sie in Deutschland un-

ter den Namen Â»ErholungÂ«, Â»RessourceÂ«, Â»CasinoÂ« etc.

haben. Die grÃ¶sseren Vereine sind im Besitz eigener

GrundstÃ¼cke (so bat z. B. <ier Â»Deutsche LiederkranzÂ« fÃ¼r

sein VereinsgebÃ¤ude 60,QUO Dollars verausgab! , und wo

dies nicht der Fall ist, haben sie in der Regel ein ganzes

Haus mit den erforderlicheu RÃ¤umlichkeiten Â»gerentetÂ«,

d. h. gemielhet. Auf die Pflege des MÃ¤nnergesanges bleibt

aber immer das Hauptaugenmerk gerichtet. Die SÃ¤nger

versammeln sich wÃ¶chentlich einmal, in vielen Vereinen

sogar zweimal zur Uebung. Die Uebungsabende werden

fleissig besucht und daher kommt es, dass die Vereine,

da sie fast durchweg von tÃ¼chtigen praktischen Musikern

geleitet werden, zumeist Gutes im GesÃ¤nge leisten; eine

Thatsache, von deren Richtigkeit ich drÃ¼ben mich hÃ¤uÃ�g

genug Ã�berzeugen konnte. Bei diesen gesellschaftlichen

Einrichtungen sind naturlich auch die zu zahlenden Jahres-

beitrÃ¤ge der Mitglieder viel hÃ¶her wie bei uns und be-

tragen a Person 40 bis 25 Dollars. Die Dirigenten werden

sehr gut salarirl, jÃ¤hrlich mit 600 bis 4500 Dollars, wofÃ¼r

sie dem betreffenden Vereine wÃ¶chentlich etwa zwei bis

drei Stunden an Zeit zu opfern haben. Wie schon erwÃ¤hnt,

sind die bedeutendsten Vereine New-Yorks, und zwar

ebensowohl bezÃ¼glich ihrer Gesangsleislungen , als ihrer

gesellschaftlichen Einrichtungen: der Â»Deutsche Lieder-

kranzc und der Â»ArionÂ«. Der Â»ArionÂ« ist in Folge eines

Zwiespaltes aus dem crsleren hervorgegangen. Beide Ver-

eine zÃ¤hlen etwa je 70 bis 80 active und 800 bis 4000

passive Mitglieder, die durchweg den gebildeten und wohl-

habenden StÃ¤nden angehÃ¶ren. Es herrscht zwischen bei-

den Vereinen in Bezug auf ihre Leistungen ein edler Wett-

streit. WÃ¤hrend meiner Anwesenheit in New-York forderte

der Â»ArionÂ« den Â»LiederkranzÂ« zu einem Â»Duell im SingenÂ«

auf, weil der Â»Arion a nicht zugeben wollte, dass seine

Leistungen beim Preissingen in Baltimore denen des Â»Lie-

derkranzesÂ« nachgestanden hÃ¤tten. Beide Vereine sollten

nach Vorschlag des Â»ArionÂ« ein und dasselbe Lied in be-

stimmter Zeit einÃ¼ben und alsdann vortragen und das Ur-

theil Ã¼ber die Leistung sollte von einem sachverstÃ¤ndigen

Collegium abgegeben werden. Ob das Sing-Duell zur

AusfÃ¼hrung gekommen, ist mir unbekannt geblieben: bei

meiner Abreise war darÃ¼ber noch nicht entschieden. Im

Ganzen zÃ¤hlt New-York gegenwÃ¤rtig nicht weniger als

76 MÃ¤nnergesangvereine.Â« (S. 47â��48.)

Was sonst noch Musikalisches in dieser Reiseschrift

berÃ¼hrt wird, ist nicht von Belang. Dies kann zum Theil

daher kommen, dass Amerika irotz seine* musikalischen

Heisshungrrs doch noch weit entfernt ist, das gelobte

Land der Musik zu sein; zu einem grossen Theile liegt es

aber auch daran, dass der Verfasser vollstÃ¤ndig Â»grÃ¼nÂ« ins

Land kam. Die Kenntniss englischer VerhÃ¤ltnisse hÃ¤tte

ihm Manches erklÃ¤rt und in einem anderen Lichte erschei-

nen lassen. Wenn er z. B. von den Singproduclionen der

sogenannten Neger-Minslrels meint: Â»Es sind dies ganz

eigentÃ¼mliche Darstellungen, wie man sie wohl nirgends

weiter zu sehen bekommen dÃ¼rfteÂ« (S. 52), so hÃ¤tte er

schon aus unseren Musikzeitungen entnehmen kÃ¶nnen, dass

dieselben Kerle in London allbekannte Sladtfiguren sind

und dort von ihrem Singsang eine ganze Literatur (bei

Chappell & Co. besonders) gedruckt ist.

Herr Tscbirch veranstaltete in Philadelphia auch noch

ein Abschiedsconcert und Ã�ber eine in Baltimore ihm ge-

bischte Serenade giebt er uns den Bericht einer dortigen

Zeitung. Am 28. August war er wieder daheim, aber sein

Gesangverein war nach SchmÃ¶lln zu einem Singfesle aus-

geschwÃ¤rmt und diesem musste er als Meisler und Leiter

nun sofort nachziehen. Denn so bat es nun einmal das Ge-

schick beslimmt mit Allem, was MÃ¼nnergesangverein heissl

und enger oder loser mit Vetter Michel zusammenhangt.
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Wie die Leser schon gemerkt haben, durfte Herrn

Tscbirch's Scbriflchen einer objectiv-sachliehen Beurthei-

lung nicht sonderlich Stand halten. Es wBre aber unge-

recht, wollten wir nicht anerkennen, dass dasselbe leb-

haft geschrieben ist und sich so gut liest, wie seihe

verschiedenen, auch hier mitgetheilten Ansprachen sich

angehÃ¶rt haben mÃ¼ssen, und dass das Reisebuch ohne

Zweifel allen Deutschen, mit denen er auf seiner Fahrt

bekannt und vertraut geworden ist, ganz vorzÃ¼glich ge-

fallen wird. Wer bescheidene AnsprÃ¼che hat und hie und

da ein Auge zudruckt, wird sich durch dasselbe eine an-

genehme Unterhaltung bereiten kÃ¶nnen.

Die Mensuralnotenschrift des *TT und

XTTT. Jahrhunderts.

Inaugural-Dissertation

von

(Justav Jacobsthal.

(Fortsetzung.)

Die Anzahl der modi ist bei den verschiedenen Schriftstel-

lern nicht immer dieselbe; Franc o vonCÃ¶ln hat deren fÃ¼nf.

Er erklÃ¤rt den modut, wie folgt: Â»Modus est cognilio ioni longÃ¼

brevibusgue temporibus mensurali* (\ < g, II. im I. Band der icr.).

Aehnlicn ist die ErklÃ¤rung der Ã¤ndern Traclate, unter denen

als besonders scharf hervorzuheben ist die, welche Walter

Odinglon auf S. 138, I. im I. Bd. der tcr. giebt: Â»Modus est

longarum et brevium ordinalii processio, ut nun cantui procedit

per longam et breveme.

Die modi sind den Metren der allen nachgebildet. Walter

Odington sagt hierÃ¼ber, indem er von der frÃ¼her geltenden

Zweitheiligkeit der Irmya spricht, S. 238, II. Bd. I. tcriptores:

Â»Longa autem apud priores organÃ¼tas dito tantitm hafuui tem~

pora, sie in metrist. Ferner vergleicht er in seinem Tractat

jeden der modi mit dem zugehÃ¶rigen mctrvm.

So entspricht, derjenige moduÂ», in welchem auf eine longa

imperfecta eine brevÃ¼ recla folgt, dem Trochaeus, wÃ¤hrend

der modut, in dem umgekehrt auf eine brevii recta eine longa

imptrftcla folgt, dem Jambus nachgebildet ist. Doch erwÃ¤hnt

keiner der Trictate, ob die Betonung des Jambut auch auf die

Betonung des moduÂ« angewandt wird.

Bei dem Jambus liegt die Betonung auf der langen Silbe,

so dass die kurze als Auftakt gilt, und der volle Takt mit der

langen Silbe beginnt. Ob bei dem entsprechenden moduÂ« aber

dasselbe gilt, d. h. ob die Perfection, der volle Takt mit der

bmga imperfecta, die dann betont wird , beginnt, so dass die

dann unbetonte kurze Note, die brennt recta den Auftakt bildet,

oder aber, ob die Perfection mit der dann zu betonenden kÃ¼r-

zeren Note, der brevÃ¼ recta, beginnt, so dass die lÃ¤ngere Note,

die longa imperfecta, unbetont bleibt, darÃ¼ber sagen die Trac-

late nichts; doch kommen solche dem letzten Fall entspre-

chende rhythmische Gliederungen, in denen die kÃ¼rzere Silbe

betont wird, im Hittelalter nicht selten vor, wÃ¤hrend sie von

den Griechen nicht gebilligt werden.

Cebrigens erkennt Odington selbst die theilweise Unzu-

lÃ¤nglichkeit des Vergleiches zwischen modus und metrum an,

indem er von denjenigen modi, in denen Noten von drei tem-

pora vorkommen, sagt, dass zwischen ihnen und den Metren

der Vergleich desshalb nicht ganz passend sei, weil die metra

niemals dreizeilige LÃ¤ngen enthalten.

Im Anschluss an die modi werden gewÃ¶hnlich die Pausen

(pautae, pautationes) besprochen. Ihre Anzahl schwankt

bei den verschiedenen Schriftstellern nur wenig; auch stimmen

die meisten in den Zeichen fÃ¼r dieselben Ã¼berein. Im Allge-

meinen giebt es soviel Pausen, wieNotengaltungen ; auch tragen

sie gewÃ¶hnlich die Namen der entsprechenden Noten, wie

i'a H â�¢â�¢u longa perfecta, pauia brevis recta etc. Das

Zeichen der Pausen sind Striche, welche das Liniensystem

durchschneiden.

Wie eng die Pausen mit den modi zusammenhÃ¤ngen, geht

aus folgender ErklÃ¤rung Franco's von CÃ¶ln hervor (S. 116,

L): *Pauia est omisrio (in der Cousseraaker'sehen Aus-

gabe steht: oomivMni vocit rectae in debita quantitate alicujus

modi factoÂ». Dann sagt er (S. 416, II.) : Â»Et nota pausatumet

mirabilem habere potestatem, nam per ipsas modi ad inoicem

transmutantun. Es bat nÃ¤mlich jeder modut seine eigene

Pause; findet sich innerhalb eines modus eine andere vor, so

tritt die oben ausgesprochene VerÃ¤nderung des modus ein.

Zeigt sich z. B. in einer Reihe von Noten des oben angefÃ¼hrten

modus: longa brevis etc. hinter einer longa eine /Â»Â»MVÂ« brevÃ¼

recta, so wird die neue Reihe der Noten wiederum mit longa

beginnen, und der modus bleibt derselbe; die brevÃ¼ pausa ist

also die diesem modus zukommende Pause. Findet sich hin-

gegen in der Reihe: longa brevÃ¼ etc. eine pausa longa imper-

fecta, so niiiss die neue Reihe der Noten mit brevii recta Inâ��.

ginnen; der modus: longa brevÃ¼ etc. ist verwandelt iu den

brevÃ¼ longa elc. Die pausa longa imperfecta kommt diesem

modus nicht zu.

Im ersten Fall schliessl die Heihe longa brevÃ¼ etc. vor der

Pause mit longa, das ist mit demselben Noten wert h , mit dem

sie beginnt. Im zweiten Fall endigt dieselbe Reihe vor der

Pause mit brevÃ¼, also mit einem Ã¤ndern Notenwertb, als mit

welchem sie beginnt. Die modi nun einer mit demselben No-

(enwerth beginnenden und endigenden Notenreihe nennen

einige Schriftsteller perfecti; die modi hingegen in einer No-

tenreihe, welche mit einem Ã¤ndern Notenwerth schliesst, als

sie beginnt, nennen sie imperfecti.

Nach diesen allgemeinen Vorbemerkungen folgt nun die

Lehre der einzelnen Schriftsteller; und unter diesen, um einen

sichern Ausgangspunkt zu gewinnen, zunÃ¤chst die Lehre

Franco's und der zu derselben Gruppe gehÃ¶renden Schrift-

steller. Es wird sodann die Notenschrift der vorhergehenden

Periode behandelt werden, und den Beschluss macht die No-

tation des Aristoteles.

(Schluss folgt.)

Berichte. Nachrichten und Bemerkungen.

* Berlin. Der kOnigl. Hof- und OpernsÃ¤nger Herr Julius

Krause ist vor Kurzem pensionlrt worden, obwohl er Â«ich bit auf

den beatigen Tag (trotz seiner achlundfunftlg Jahre) seine schone

wohllautende umfangreiche Bassstimme vollkommen bewahrt hat

und er unzweifelhaft in jeder Beziehung der gebildetste und gedie-

genste SÃ¤nger unserer kÃ¶nigl. Hofbuhne ist. Es war daher natÃ¼rlich,

dass die Kunde von seiner so plÃ¶tzlichen und, wie es scheint, unfrei-

willigen Emeritirung bei allen Theaterfreunden Erstaunen erregen

musate. Wie man aber vor noch nicht allzu langer Zeit zwei tÃ¼ch-

tige Kapellmeister, die beide noch im krÃ¤ftigsten Mannesalter stan-

den, zu beseitigen wosste und dafÃ¼r einen der WÂ«gne r'schen Afler-

muse befreundeteren einscbob, so scheint auch bei unserm Krause

seine nur der guten classiscben Musik zugewandte Richtung zu seiner

Pensionirung mit beigetragen zu haben. Schon bei EinÃ¼bung der

Meislersinger, in welchem elenden Chaos man ihn, einen Mann von

Bildung, mitzuwirken zwang, gerielb er nicht selten mit dem aui

MÃ¼nchen besonders verschriebenen (!) Chordirigenlen in Streit, da

derselbe in der rÃ¼cksichtslosesten Weise auf den Ruin der Stimmen,

sowohl der Chor- als der Solosanger, hinarbeitete. Dass einem Mann,

wie Krause, der schon in seiner frUhesten Jugend nach richtigen

GrundsÃ¤tzen Singen gelernt halle, und der ein ausgezeichneter Ken-

ner der wahren Musik ist, die bodenlose Wagner'sche Richtung zu-

wider sein musste, versteht sich selbst, und nur ungern Hess er sich
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darauf ein, auch in den anderen Opern desselben mitzuwirken.

Durch seine jetzige Entlassung erleidet die c l a s s i s c h e 0 p e r einen

grossen herben Verlust, und es ist in der Thal schwierig zu sagen,

wer ihn als Papageno, Figaro, Leporello und in so manchen anderen

Rollen auch nur annÃ¤hernd ersetzen kÃ¶nnte. So ausserordentliches

Krause aber auch auf dem Theater leistete, so liegt seine Starke als

Sanger doch auf einem ganz Ã¤ndern hÃ¶heren Gebiete, nÃ¤mlich auf

dem des Oratorien-GesÃ¤ngeÂ«. Wer ihn in der Bach'schen Mat-

thÃ¤us-Passion, oder im Messias, im Saul, im Judas, im Samson etc.

bat singen hÃ¶ren, wird ihm die vollste Bewunderung nicht versagen

kÃ¶nnen ; und so hoffen wir mit Sicherheit, dass sein RÃ¼cktritt vom

Theater, so krankend er im Augenblick auch fÃ¼r ihn sein mochte,

dennoch der wahren Kunst zum Vortheil gereichen wird. Bei der

grossen Liebe und Verehrung, die er unsern grossen Meistern zollt,

wird er von nun an hÃ¤ufiger bei den Oratorien - AuffÃ¼hrungen und

geistlichen Concerten in unserer Hauptstadt mitwirken kÃ¶nnen, was

ihm bei dem lÃ¤stigen Theater-Dienst bisher so hÃ¤ufig versagt war,

namentlich seit jener Zeit, wo die Opern-Sauger, wenn sie in einem

Ã¶ffentlichen Concert singen wollen, die ausdruckliche Erlaubniss

vom Herrn General-Intendanten der kgl. Schauspiele sich erbitten

mÃ¼ssen. So, dem die classische Musik liebenden Publikum naher

geruckt, wird er durch seinen edlen und correcton Vorlrag der Bass-

solopartien in oralorischen Werken auch jÃ¼ngere KrÃ¤fte anregen,

ihm auf diesem hÃ¶chsten Gebiete der Kunst nachzueifern und Ã¤hn-

licheÂ« zu leisten.

* Berlin. Am Freitag den 49. August ist die letzte Tochter

C. F. Zeltor's, die verwittwete Geh. Sanit&ls-RÃ¤thin Adelhaid

Rintel, die Mutler des jetzigen Samtalsralhes und in den Berliner

Kreisen rÃ¼hmlichst bekannten Componisten Dr. Wilhelm Rintel, in

dem hohen Alter von beinahe 82 Jahren gestorben. In ihrer Jugend

war sie ein thaliges und eifriges Mitglied der Singakademie, deren

Hebungen sie noch bis kurz vor ihrem Tode als zuhÃ¶rendes Mitglied

regelmassig beiwohnte. Zu ihrem Andenken wird die Singakademie

ein Requiem singen, worÃ¼ber wir zu seiner Zeit berichten werden.

# Prag. F.D. Frau Mall inger hat endlich auch die Stadl, in

der sie den Grund zu ihrem spÃ¤teren Ruhme legte, beehrt. Anders,

als mit erhÃ¶hten Eintrittspreisen, konnte es bei einer so berÃ¼hmten

PersÃ¶nlichkeit nicht ablaufen, und da nach nalionalokonomischen

GrundsÃ¤tzen mit dem Preise die AnsprÃ¼che des Kaufers wachsen, so

waren die Erwartungen des Publikums aufs HÃ¶chste gespannt.

Schreiber dieser Zeilen hat die Uallinger noch als SchÃ¼lerin des

Prager Conservaloriums gehÃ¶rt; damals war ihre Vortragsweise

allerdings noch nicht so ausgebildet, wie gegenwÃ¤rtig, dafÃ¼r aber die

Stimme jugendlich und frisch. GegenwÃ¤rtig legt sie das Haupt-

gewicht auf die Darstellung und Mimik, wÃ¤hrend die Stimme nament-

lich in den hÃ¶heren Lagen an ihrer vormaligen SchÃ¶nheit Einbusse

gelitten hat. Die Vorsicht beim Einsetzen der hÃ¶heren TÃ¶ne berÃ¼hrt

den ZuhÃ¶rer peinlich und reisst ihn aus jener Illusion, in der er

durch das geistreiche Spiel versetzt wird. Wenn die TÃ¶ne dann noch

dazu hohl klingen, so ist es um den Erfolg geschehen. Nachdem wir

aber in Prag noch nicht so weit vorgeschritten sind, um den Gesang

in einer Oper â�� sei sie auch von Wagner â�� als etwas NebensÃ¤ch-

liches zu betrachten, so konnte fÃ¼r Frau Mallinger hier weniger Er-

folg erblÃ¼hen, als anderswo. Als noch dazu der Krieg kam, der auch

bei uns alles Â«usstr Rand und Band brachte, da ward das Gastspiel

der genannten SÃ¤ngerin plÃ¶tzlich abgebrochen und mit ihr ihr Ruhm

trotz der hohen Eintrittspreise abgereist. DafÃ¼r hat Director Wirsing

Frl. LÃ¶we engagirt, welche, trotzdem sie noch nicht als Eva in den

Meistersingern Â»gespieltÂ» hat, daher sich noch keines solchen Ruhms

wie Frau Mallinger erfreut, unser Publikum mit ihrem schÃ¶nen Ge-

sÃ¤nge in vollem Maasse befriedigt. Dass unser Opernrepertoir trotz

des vollstÃ¤ndigen Personals ziemlich dÃ¼rftig ist, muss wohl auf

Rechnung der Sommersaison gesetzt werden, und man darf sieb

wohl der Hoffnung hingeben, dass der Winter uns etwas Ordent-

liches bieten werde. â�� Das Conservalorium hat Ende Juli wieder

eine respectuble Anzahl von ahsolvirten Musikeleven entlassen,

welche trotz ihrer Jugend bei den Ã¶ffentlichen Abiturientenprufungen

VorzÃ¼gliches geleistet haben. Namentlich muss das Verdienst der

Professoren Bennewitz {Violine; , Hegenbarlh (Cello), Pisaiowitz

(Clarineltej und Gross (Fagott) hervorgehoben werden, welche mit

unermÃ¼dlichem Eifer durch lange Jahre schon an diesem Kunstinsli-

tute wirken und deren Schuler sich einer geachteten Stellung in der

Kunstwelt erfreuen. Mi' 4. October beginnt ein neuer sechs Jahre

umfassender Lehrcursus ; und es sei dieses Institut allen Jenen, welche

sich in der Theorie der Musik und im Spiele ausbilden wollen, ange-

legentlich empfohlen.

ANZEIGER

l188' Schubert h s kleines musikalisches Co n versa t ions- Lexikon

(Biographien, Geschichtliches, FremdwÃ¶rter, Theoretisches etc.j

erscheint in 8t>r bis auf 15000 Artikel vermehrter Auflage hei Schubert!) & Co., nachdem Ã�ber 35000 Exemplare

in die Welt gegangen. â�� (Preis l Thlr.)

'orm and in mÃ¶glichst anziehender Sprache, AUei bietet, WM Musik bcÃ¤isaenen zur Be-

kgebnch bewihrte. Dasselbe dient? auch als Quelle iknlicher Werke , deren Erscheinen

;h mit dem obigen daiu beigetragen, dem AbeaU noch fÃ¶rderlicher 10 werden, sUtt gegenthcilig verdrÃ¤ngend zu wirken.

P^" Zur grÃ¶sstmÃ¼glichen BeLl.eiligung erscheint diese 8. Auflage in 40 Heften zu 8 Sgr. (jedes 3 Bogen stark). VorsUnde von

â�¢ i ICK und Musikgesellschaften, welche sich fÃ¼r dieses Werk interessiren. erhalten auf 6 Exemplare ein 7. frei, durch alle Buch-

handlungen.

Statt Ã¼blicher Anpreisung nur so viel, dasa du Lexikon in gedrÃ¤ngter Fo

lehrung nnd Unterhaltung dient, ferner aber sich ala ein unentbehrliche! Nachichlagebnch 'Â«.Â»â�¢Â«â�¢Â«>. ^Â»annn> Â«Â»>Â»Â» â�¢Â«uÂ« â�¢Â» ^uv

nach Vergleich mit dem obigen daiu beigetragen, dem AbeatÂ« noch fÃ¶rderlicher in werden, statt gegentheilig verdrÃ¤ngend zu wirken

Conservato

und Musikhandlungen.

HÂ»Â»] Im Verlage von J. Rieter â�¢Biedermann in Leipzig

und Winterthur erschien :

Portrait

vÂ«m

in Kupfer gestochen von G. Gonzenbach. Gross Royal-

Formal. Preis 22'/2 Sgr.

Dieses Portrait entstand durch Ueberarbeitung der besten

frÃ¼heren Vorlagen , unter besonderer Benutzung der bei Leb-

zeiten des Meisters abgenommenen Gesichtsmaske ; es sei hier-

durch allen Verehrern des grossen Meisters bestens empfohlen.

t1Â«Â«] ^ Verlag von

J. Rieter - Biedermann in Leipzig und Wioterthur.

Ein Cyklus von TÃ¤nzen

fllr das Pianoforte

componirt von

Constantin BÃ¼rgel.

Op. )9.

Nr. i Polonaise (7* Ngr. Nr. i. LÃ¤ndler 10 Ngr. Nr. 3. Polka

tat Ngr. Nr. t. Walzer H; Ngr. Nr. 5. lazurki tat Ngr.

Nr. 6. Menuett <0 Ngr. Nr. 7. Galopp 47} Ngr.

Verantwortlicher Redakteur : Wilhelm Werner in Leipzig.

Verleger: J. Hieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur. â�� Druck von Breitkopf und HÃ¤rtel in Leipzig.
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V. Jahrgang.

I o h a 11: Zur Quintenfrage. â�� Anzeigen und Beurtheiluogen (Geistliche Musik aus dem 16. und 17. Jahrhundert, herausgegeben von 6.

W. Teacbner. â�� Abhandlung Ã�ber die Harmonik deÂ« Arisloxenianers Kleonides von Dr. Karl v. Jan. â�� Belege der Aecbtheil von

Anton Andre's SpruchwÃ¶rtern). â�� Die Mensuralnotenschrift des XII. und XIII. Jahrhunderts (Schluss). â�� Berichte. Nachrich-

ten und Bemerkungen. â�� Anieiger.

Zar Ã¶uintenfrage.

Von U. Bellermanu.

Die Nummern 28, 29 und 30 dieser Zeitung brachten

uns einen Â»Zur QuintenfrageÂ« Oberscbriebcnen Auf-

satz von H. Sattler, in welchem das von allen guten

Meistern streng befolgte Gesetz des Verbotes paralleler

Quinten als in vielen FÃ¤llen zu streng bezeichnet wird.

Der Verfasser beginnt mit folgenden Worten: Â»LÃ¤ngst

Â«schon wird das alle Quintenverbol nicht mehr respectirt,

Â«in neuester Zeit besonders ist diesem Verbote arg zuge-

oselzl, so ddss auf gÃ¤nzliche Beseitigung desselben ge-

drungen ist. Obgleich ich nicht so radical zu Werke gehen

â�¢mÃ¶chte, so kann ich doch nicht leugnen , dass ein Â«llge-

Â»meines Verbot der Quintenparallele nur noch fÃ¼r SchÃ¼ler

Â»von Bedeutung sein kann, wÃ¤hrend Meister des barmo-

Â»niscben Salzes sich lÃ¤ngst davon befreit habenÂ«. Nach

diesem Aussprucb mÃ¼ssten sich also in den Meisterwer-

ken eines Se b. Bach, HÃ¤ndel, Haydn, Mozart und

anderer bedeutender Componisten des vorigen Jahrhun-

derts, wie Graun, Hasse u. s. w. Beispiele von Quin-

tenparallelen in so ansehnlicher Menge aufstellen lassen,

dass man daraus erkennt, dass ihnen dieses Gebot unwe-

sentlich schien. Dem ist aber nicht so, im Gegentheil:

nicht nur die genannten Meister, sondern alle Componisten

des vorigen Jahrhunderts und des Anfangs dieses, welche

noch alter Sitte gemÃ¤ss ihre Studien an der Vocal-

musik und am strengen Contrapunkt gemacht haben,

halten das Quintenverbot fÃ¼r eins der ersten und wich-

tigsten harmonischen (oder besser symphonischen) Ge-

setze, so dass man mit vollster Bestimmtheit sagen kann,

dass, wenn sich einmal in diesem oder jenem Werke bei

ihnen eine Quinlenparallele vorfindet, diese weiter nichts

ist als ein durchgelaufener FlÃ¼chtigkeitsfehler, ein Ver-

sehen, so wie sich bei Schiller und Goethe bin und

wieder ein Hiatus findet, oder wie dem nach hÃ¶chster

Formvollendung strebenden J. H. Voss, oder A. v. Pla-

ten gelegentlich auch einmal ein nicht ganz correct ge-

bauter Vers entschlÃ¼pft ist. Zwei von zwei menschlichen

Stimmen ausgefÃ¼hrte .parallele Quinten klingen immer

schlecht, mÃ¶gen sie sprung- oder stufenweise einher-

gehen;*) und da das menschliche Ohr einmal von der

â�¢ Es ul hier natÃ¼rlich nur von parallelen Quinten die Rede

(s. Beispiel o,. Quinten in der Gegenbewegung, wie wir sie im Bei-

spiel 6 sehen , und ferner die Folgen von Quinten und Duodecimen

im Beispiel e sind zu allen Zeiten erlaubt gewesen Im letzten Bei-

Natur so fein eingerichtet ist, dass es den Gang der Stim-

men auch im mehrstimmigen GesÃ¤nge wohl unterscheiden

kann, so werden dieselben auch nicht durch die Mehr-

stimmigkeit Terdeckt, â�� und wurden sie es auch fÃ¼r den

ZuhÃ¶rer, so wurden sie dennoch auf die AusfÃ¼hrenden, die

SÃ¤nger, hÃ¶chst unangenehm wirken. So wÃ¤ren z. H. in

dem ersten von Herrn H. Sattler als erlaubt aufgestellten

SÃ¤tzchen

die Bassisten und Tenoristen aufrichtig zu beklagen, wenn

jene Stelle in einer wirklichen Composilion vorkÃ¤me und

gesungen werden sollte. Und weiss denn Herr Saltler

wirklich nicht, dass, nachdem die Mensuralmusik aus ihrer

ersten Roheil und Kindheit herausgewachsen, sofort von

den Theoretikern das Quinten- und Oclavenverbot ausge-

sprochen wurde, so x. B. im vierzehnten Jahrhundert von

Johannes de Muris (vergl. meinen Artikel Ã�ber die

Einlbeilung der Intervalle in Consonanzen und Dissonan-

zen bei den Ã¤ltesten Mensuralisten in Nr. 44, 12 und 43

dieser Zeitung). Die frtlhu Aufstellung dieses Gebotes

schliesst freilich nicht aus, dass man in der folgenden Zeit,

im fÃ¼nfzehnten Jahrhundert, noch bisweilen einzelnen

Quintenparallelen begegnet; mir ist z. B. ein StÃ¼ck des

berÃ¼hmten Theoretikers A da m deFulda") bekannt, in

welchem an fÃ¼nf Stellen ganz nackte Qnintenparallelen

vorkommen. Im sechszehnten Jahrhundert hat sich jedoch

die Sache vollstÃ¤ndig geklÃ¤rt und es ist kaum noch eine

spiel mÃ¼ssen wir ans eine dritte (und vierte) Stimme hinzudenken,

da die Duodecime ihres weiten AbstÃ¤ndeÂ« wegen kaum noch im reinen

Vocalsalze bei zwei einzelnen Stimmen vorkommen durfte.

â�¢Â» b. c.

â�¢ â�� a

schlecht

g

gut

*) Das StUck, welches ich hier meine, ift eine vierstimmige

Motette 0 oero lux et gloria, durch Glarean's Dodccachordon S. 162

und 1(1 erhalten.

lÂ«
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Spur von Quinlenparallelen zu 6ndcn. Die Werke eines

Orlandus Lassus, Paleslrina und der zahlreichen

Zeitgenossen derselben sind so Ã¼beraus rein in dieser Be-

ziehung, dass mir in dein ersten Bande der von mir her-

ausgegebenen vierstimmigen Motetten Palestrina's nur

ein einziges Beispiel von Quinlenparallelen aufgestossen

ist, welches sich aber ganz deutlich als ein FlÃ¼chtigkeits-

fehler â�� (man bedenke nur die ungeheure Produclivilat

eines Hannes wie Paleslrina) â�� kennzeichnet. Dieses von

allen grossen Meistern stels mit gleicher Strenge beobach-

tete Kunstgesetz, von dessen Aufstellung wir die Zeit einer

kunstgerechteren Behandlung des mensurirten Gesanges

datiren mÃ¼ssen, â�� dieses Gesetz soll jetzt mit einem Male

seine Gellung verlieren und nur als eine dem Schaler an-

zuralbende Schranke, (damil er durch dieselbe andere

Fehler vermeide) angesehen werden? Hiernach hatten also

die frÃ¼heren Meister, welche sich wahrlich durch eine be-

wunderungswÃ¼rdige Sicherheit in der Form und durch die

Grossarligkeil und Tiefe ihrer musikalischen Gedanken

vor unsern heutigen Componisten so vorlheilhafl aus-

zeichnen, sich ganz unnÃ¼lzerweisc; eine Freiheit ver-

sagt, ohne welche man zwar, wie unsere Neuerer zuge-

stehen mÃ¼ssen, wohl auskommen kann, welche aber doch

irn Grossen und Ganzen ein nicht unwesentlicher Fort-

schritt gewesen wHre. So kann nur die Unwissenheit spre-

chen, welche von der Entwicklung und Geschichte unserer

Kunst gÃ¤nzlich absieht I

Wie kommt es nun aber, wird man fragen, dass heut-

zutage in dieser Weise nicht seilen gefaselt wird? Das ist

ganz erklÃ¤rlich : weil auf dem Ciavier Alles klingt und

Alles ausfÃ¼hrbar ist, und dieses elende Instrument heut-

zutage zur ersten Bildung des Musikers benuizl wird.

FrÃ¼her war es anders ; da war es das erste, dass die Kna-

ben singen lernten, und, wenn sie Musiker werden woll-

len, sich im zwei- und dreistimmigen Satze so lange Ã¼b-

ten, bis sie fliessende, sangbare (d. h. fÃ¼r wirkliche

menschliche Sliminen ausfÃ¼hrbare) Melodien verbinden

konnten. Heutzutage wird dagegen die Harmonieâ�� oder

Accordenlehre mit dem Clavierunterrichl ofl vereinigt und

der Musiker isl fertig. Wer fÃ¼r Ciavier und Instrumenlen-

spiel schreiben will, mag ja seine Sludien immerhin so

machen, und dann soviel Quintenparallelen setzen, wie

das Papier nur tragen kann, â�� aber er rede nichl von

wirklicher Musik, d. h. von Gesang und von mehr-

stimmigem Gesang, wo sich mehrere schÃ¶n gefÃ¼hrte

Stimmen harmonisch und symphonisch vereinigen sollen.

Eine solche Musik leidet keine Quintenparallelen ! So lange

daher die Instrumentalmusik nicht in die bescheidenen

Grenzen einer Nachahmerin des Gesanges zurÃ¼ckkehrt oder

mit dem GesÃ¤nge vereinigt zur Begleitung und Aus-

schm<J."kune desselben dient, isl sie der Enlwicklung der

Kunst hÃ¶chst nacbtheilig, verleitet zu tausend IrrthUmern

und entfremdet uns immermehr jenen grossen Meistern

vergangener Jahrhunderte, welche heut und immer

unsere Vorbilder und Lehrmeister sein mÃ¼ssen, wenn die

Kunst nicht noch tiefer sinken soll.

Dies ist meine Ansicht den Sattler'schen Theorien

gegenÃ¼ber. Auf die vom Verfasser beigebrachten Be-

weise, in welchen von Expansiv- und Allractiv-Kraft und

noch Ã¤ndern Naturkrafien die Rede isl, einzugehen unter-

lasse ich absichtlich, da es mir nur darauf ankommt, ein

Wort fÃ¼r unsere Kunst und deren unabÃ¤nderliche Gesetze

zu reden, nicht aber Herrn Saltler lÃ¤cherlich zu machen.

Ueber die sogenannten verdeckten Quinten und wo die-

selben im guten Vocalsatze statthaft sind, werde ich in

der nÃ¤chsten Zeit einige kurze Bemerkungen bringen.

Nachschrift. Nachdem ich die vorstehenden Zeilen

Ã�ber die Sattler'schen Quintenfolgen hereils der Re-

daclion dieser Zeilung eingesendet hatte, j;ing mir Nr. 34

derselben zu, in welcher Herr W. Oppel in einem Artikel

zwar gegen die Sattler'scbe BeweisfÃ¼hrung auftritt,

mit diesem Herrn aber die Ansicht theilt, dass Quinien-

folgen in einzelnen Fallen zulassig seien. Â»Das Verbot der-

Â»selbent, heisst es dort, Â»gÃ¤nzlich aufzuheben, wie wohl

Â»schon vorgeschlagen worden, scheint nicht rÃ¤thlicb, da

Â»manche Quintenfolgen entschieden hasslich klingen; es in

Â»seiner ganzen Strenge bestehen zu lassen, kÃ¶nnen alle

Â»diejenigen nicht wÃ¼nschen, welche gleich mir der Mei-

Â»uung sind, dass viele QuinlengÃ¤nge nichl hÃ¤sslich,

Â»manche sogar recht schÃ¶n klingen.a Wir nehmen

an, dass die Ohren des Herrn W. Oppel, der in diesen

Blattern doch sonst der wahren Kunst das Wort gespro-

chen hat, ebenso wie die anderer musikalisch fÃ¼hlender

Menschen eingerichlel sind : dann muss demselben jede

Folge paralleler Quinlen unangenehm sein, fÃ¼r den Fall

nÃ¤mlich, dass er sie wirklich hÃ¶rt. Hierauf kommt

os allein an! Alle die Herren, welche fÃ¼r die Zulassung

paralleler Quinten kÃ¤mpfen, kommen mit Beispielen, in

denen d ie Quinlen (bei dem vollen Klange verschie-

dener Stimmen und Instrumente und durch die eigen-

thÃ¼mliche Fuhrung der anderen Stimmen) sich dem

Ohre des ZuhÃ¶rers verstecken. Ich fÃ¼hre hier zwei

Beispiele an:

Graun's Tod Jeau.

Sehr langsam.

!>â��\

<-Â»-*=*-â�¢

HÃ¤ndel'a Josua.

-1=2

=*=

Zerbrecht den Speer,

Zer- brecht

Zer -brecht den Speer, ler - brecht den Speer.

rT^=

Sollen wir solche Quinten aber, weil wir sie beim HÃ¶ren

nicht immer zu bemerken im Stande sind, gul heissen?

Ich habe schon oben gesagl, dass die Musik nicht nur fÃ¼r

die HÃ¶rer, sondern auch fÃ¼r die AusfÃ¼hrenden, die SÃ¤n-

ger, geschrieben ist, welche von solchen Fehlern ofl sehr

unangenehm berÃ¼hrt werden. Durch die Quinlen sieben

in beiden Beispielen die Mittelslimmen in keinem guten

Verhallniss, was jeder Dirigent empfinden wird , welcher

eine solche Stelle einzuÃ¼ben hat und sich gezwungen siehl,

in RUcksichl auf Reinheil, Vortrag u. s. w. einmal den Tenor

uuii Alt allein ohne Bass und Sopran singen zu lassen. Ja,

wenn sich bei dieser EinzelÃ¼hnng herausstellte, dass die

Quinten eine hÃ¶chst liebliche Wirkung hervorbrÃ¤chten, so

wurde man das Quintenverbot beseitigen kÃ¶nnen. Dem

ist aber nichl so. Der Fehler, das schlechl wirkende, ist

lhalsÃ¤cblich vorhanden, und wird nur durch Hinzu-

fÃ¼gung anderer Stimmen verdeckt und versleckt. Das

Quintenverbot abschaffen heisst daher die wenigen noch
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von den beutigen Musikern anerkannten Kunslgesetze vÃ¶l-

lig aufbeben. â�� SchlieÃ�lich fÃ¼ge ich noch hinzu, dass es

mir in keiner Weise etwa iu den Sinn kommt, da, wo sich

bei den grossen Meistern durch ein Versehen parallele

Quinten eingeschlicben haben, eine verbessernde Hand

anlegen zu wollen. Die Meisterwerke vergangener Zeilen

stehen zu hoch und treten in so unÃ¼bertroffener SchÃ¶n-

heit, Tiefe und Nalurwabrbeil vor unsere Seele, dass es

Pflicht ist, sie hinzunehmen, wie sie der KÃ¼nstler geschaf-

fen hat. Keinem Maler wird es einfallen eine falsche Per-

spective oder eine verzeichnete Figur auf einem alten

GemÃ¤lde (wenn dasselbe vielleicht durch Kupferstich ver-

vielfÃ¤ltigt werden soll) zu corrigiren, aber kein bildender

KÃ¼nstler wird aus dem Grunde einen vorhandenen Fehler

gut beissen wollen, weil er dem weitaus grÃ¶ssten Tbeile

der Beschauer verborgen bleibt. In der Musik ist das frei-

lich etwas anderes !

Anzeigen und Beurtheihingen.

CeUUlehe luik aus dem 16. und 47. Jahrhundert, der

BlÃ¼theznii des deutschen Kirchengesanges, herausge-

geben von t. W. Tetckier.

4. Lieferung : ML Eccari, 4 2 vier- und fÃ¼nfstimmige

GesÃ¤nge. Partitur 4 l/3 Tblr.

2. Lieferung : lieh, iltoabug, 4 4 vier- und fÃ¼nfstim-

mige GesÃ¤nge. Partitur 4>/3 Thlr.

Magdeburg, Heinrichshofen'sche Musikalienhandlung.

(4870.) Fol.

Von dieser Sammlung erschien kÃ¼rzlich die zweite Liefe-

rung , welche einen verha'llnlssmÃ¤'ssig wenig bekannten Ton-

kÃ¼naller, Michael Altenburg, vorfÃ¼hrt. Die erste Lieferung

dagegen bietet nur eine Auswahl von Eccard's Gesungen, die

durch Teschner u. A. frÃ¼her schon vollstÃ¤ndiger publicirt

waren und wobei wir den Zweck einer abermaligen Publicalion

der Partitur nicht recht einsehen, denn so gross ist doch die

Nachfrage nach diesen schÃ¶nen allen GesÃ¤ngen nicht, dass

Concurrenz-Ausgaben dadurch gleichsam von selbst hervor-

gerufen wÃ¼rden, vielmehr will uns bedÃ¼nken, dass das Drucken

und immer wieder Drucken bei verschiedenen Verlegern und

in verschiedenen Sammlungen, deren Menge nicht einmal dem

bibliographischen Forscher bekannt ist, die Preise hochhÃ¤lt,

weil der Verleger von vorn herein nur auf einen kleinen Ab-

satz rechnet und sich daher zu decken sucht. Von den vieler-

lei Ausgaben hat daher eigentlich Niemand Nutzen, weder der

Verleger, noch das Publikum, noch der edirle Componist, und

der Herausgeber wohl ebenfalls nicht. Bei dem Ã¼ber ganz

Deutschland verbreiteten Verlage wÃ¤re es doppelt wÃ¼nschens-

werlb, das ZusammengehÃ¶rige auch mÃ¶glichst zusammen zu

ballen. Es ist Thatsache, dass ein VermÃ¶gen dazu gehÃ¶rt, alle

Sammlungen zusammen zu kaufen, in denen alte Musik neu

herausgegeben ist, und hierbei kommt man mehrfach in die

Lage, dieselben StÃ¼cke ein Dutzend mal erweiben zu mÃ¼ssen.

Unser Wunsch wÃ¤re also, dass diejenigen, welche, wie Herr

Teschner, mit Sachkenntniss und Liebe itfe~Werke der VÃ¤ter

sammeln, nicht immer wieder Eccard, sondern andere Zeit-

genossen bringen mÃ¶chten. Wie wenig das Feld noch ausge-

beutet ist, zeigt wieder das vorliegende zweite Heft.

Die mitgetheillen M CborsÃ¤tze aus Sammlungen, welche

Allenburg in den Jahren (610â��161t herausgab, sind von

verschiedenem Umfange. Einige sind klein , mit liedfÃ¶rmigen

Einschnitten, andere sind mehr ausgefÃ¼hrt. Mehrfach begegnen

wir einer Wiederholung des Abgesanges, was im ganzen

4 7. Jahrhundert bei der Vocal- wie bei der Instrumentalmusik

als Schlussweise sehr gebrÃ¤uchlich war. Dergleichen ist aber

bei dem GesÃ¤nge eigentlich weniger passend, als bei Tasten-

instrumenten, welche variiren und coloriren kÃ¶nnen, wÃ¤hrend

der mehrstimmige Gesang steif bei den Nolen beharren muss.

Dieser Uebelstand zeigt sich gleich bei der ersten Nummer,

dem in den Weibnachts - Festkreis gehÃ¶renden fÃ¼nfstimmigen

Chore Â»Ach mein herzliebes Jesuleint, wo die Har-

monie von

3â�� zurÃ¼ckfallen muss, um die

Wiederholung zu bewerkstelligen, was immer etwas gequÃ¤lt

herauskommt. Das StÃ¼ck beginnt in E-moll ^ aâ�� >"ld

'

schliesst in A-dur /rjfg^, was keinen rechten harmonischen

Zusammenhang giebt, ist im Uebrigen sehr hÃ¼bsch und wohl-

klingend. Das zweite, ein Osterlled Â»Macht auf das Thor

der GerechtigkeitÂ« hat diesen Zusammenhang zwischen

Anfang und Ende , aber ihm fehlt das eigentliche Band in der

Mitte , die Tonglieder sind nur lose verbunden , der Componist

schlÃ¤gt krÃ¤ftige TÃ¶ne an. aber bei der mangelnden Einheit fehlt

der Schwung. Sehr gelungen dagegen ist das kleine, nur

(5 Takle lange dritte StÃ¼ck Â»Himmlischer Vater lobe-

sanÂ«; bei diesem fÃ¼gt sich Alles schÃ¶n zusammen. Von dem

kaum viel lÃ¤ngeren vierten Â»Aus Jacob's Stamm ein Stern

sehr klarÂ« ist dagegen nicht viel RÃ¼hmliches zu sagen. Der

erste Theil geht wohl an, verdirbt aber alles wieder durch den

hÃ¤sslichen Schluss

wo man

das Â£ fÃ¼r einen Fehler halten wÃ¼rde, wenn es nicht in zwei

Stimmen stÃ¼nde. Dieser Schluss hat, abgesehen von dem Miss-

klange zwischen den einzelnen Slimmen, gar keine schliessende

Kraft. Hier tritt einer der MÃ¤ngel zu Tage, die bei den be-

schrÃ¤nkten Modulationsmitteln, welche den Alten zu Gebote

standen, hie und da sich einstellen mu.ssifn , aber von den

wirklich grossen Tonsetzem im richtigen GefÃ¼hle gewÃ¶hnlich

vermieden wurden. Der zweite Theil dieses StÃ¼ckes Ist beson-

ders fÃ¼r uns desshalb ungeniessbar, weil Â»HerrenÂ« auf ver-

kehrte Taktlheile gelegt ist und immer Â»HÃ¶rrenÂ« gesungen wird.

Der Herausgeber hÃ¤tte dies durch Zn-

sammenziehuDf- â�� ..

in dem Herrn

vermeiden und das UrsprÃ¼ngliche in einer Note angeben kÃ¶o-

nen, da eine Verwerthung fÃ¼r Gesangvereine, nicht aber ein

buchstÃ¤blicher Abdruck sein Hauptzweck war. Dies beweist er

selber, und zwar bei dem in Rede stehenden Salze, wo er die

Breven und Semibreven in Ganze und Halbe verwandelt. â��

Das vierstimmige Kinderlied Â»Herzlleber Gott, d u treuer

Hirt>, nur S6 Takte lang, ist wohllautend, voll einfacher Kunst

und mit dem Reiz der Unschuld ausgestattet. Das ebenfalls

kleine StÃ¼ck, mit welchem die Sammlung schliesst, das fÃ¼nf-

stimmige Lied zur Fastenzeit Â»Jesu du Gottes LÃ¤mme-

Ir-in â�¢. nur aus vier Liedzeilen bestehend, die sich durch eine

Pause des ganzen Chores abheben, ist unÃ¼bertrefflich durch

den breiten Schwung der Melodie, der den ganzen TonkÃ¶rper

einheitlich zusammen fasst. Als Beispiel theilen wir die erste

Liedzeile mit.

Â»6Â«
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Je - au, du Gol- te> Lim

me - lein,

Je - NU, du Got-tes Lim

Je - HU, du Qot-tea Lim

me - lein,

me - lein,

|SILr7-FfEfe

*"^ Â«i i-t-

Je - su, du Got-tea I.am

1 ...Â»

me - lein,")

Unter den lÃ¤ngeren TonsÃ¤tzen ziehen drei vierstimmige

WeihnacbtsgesÃ¤nge (Nr. 6, 7 und 8) unsere Aufmerk-

samkeil an sieb. Von diesen leidet das erste, Â»Herr Christ,

lass leuchten uns dein SternÂ«, entschieden unter der

Liedform, denn der fugirte Anfang verlangt zur einheitlichen

Gestaltung des Tonsatzes nothwendig die Form der Motette.

Das zweite, Â»Wir danken dir Herr Jesu ChristÂ«, wel-

ches sich einfacher hÃ¤lt, leidet weniger unter diesem Uebel-

slande, ist aber im Uebrigen nicht glÃ¼cklich getroffen und

atbmet keine Christfreude. Das beste ist das letzte, Â»Lob Ehr

und Preis zu aller ZeitÂ«, welches sieb freier aufschwingt

und nicht ohne Schwung und Lebhaftigkeit ist, auch eine be-

deutende Gestaltungskraft zeigt. Ein eigentliches Weihnachls-

lied mÃ¶chten wir es aber trotzdem nicht nennet),- wenn es auch

mit etwas grb'sserem Rechte diesen Anspruch erheben kann,

als die beiden vorigen StÃ¼cke. Und wie ungelenk die Modu-

lation oft bei Alteoburg isl, zeige der dreistimmige Anfang:

J'rJ~T"^ l l â��

. r ' * * * i Tj r

| l Â±â��***^m l "*^

Lob Ehr und Preis zu al - ler Zeit

uâ��â�¢â�¢^â��

Lob Ehr und Preis

Die deutschen Tonsetzer um <6!0 waren allerdings in einer

schlimmen Lage, sie sollten Neues bringen, und die Mittel

waren noch ungenÃ¼gend ausgebildet. Zugleich sollten sie an

den Gesangbuchsreimen festhalten, und ein frei selbstÃ¤ndiger

motellartiger Chor kann auf diese Weise nicht entstehen.

Eccard, der die Schwierigkeit zum Theil Ã¼berwand, liefert

trotzdem den besten Beweis hierzu. Dass Allenburg nicht der

Mann war sie zu Ã¼berwinden, zeigt die ganze vorliegende

Sammlung, besonders aber das fÃ¼nfstimmige Â»Zion, du edle

traute KrÃ¶nÂ« Nr. 10, in welchem die Wiederholungen dem

Ausdrucke nach um so nichtssagender lauten, je kÃ¼nstlicher

die Stimmen verflochten sind. Die Grenzen zwischen Lied und

Motette und die nalurgemÃ¤ssen Mittel beider scheint sich, den

Einen Heinrich SchÃ¼tz ausgenommen, keiner der alten deut-

schen Tonsetzer klar gemacht zu haben. â�� Bin anderes Zions-

lied, "7ion du traute Ehrenkron'Â« ist sechsstimmig und

von bedeutender LÃ¤nge. Hier hat Allenburg seine besten Rap-

pen vorgespannt und wird man ihm das Zeugniss nicht ver-

sagen, dass er sich in der Gesellschaft der besten deutschen

Tonsetzer seiner Tage wohl sehen lassen kann. Solche ausge-

fÃ¼hrte sechsstimmige SÃ¤tze waren es gewiss auch, welche ihm

*) Herr Teschner schreibt Ã�j also Ailabrevetakt vor, was auf

einem Versehen beruhen muss.

â�¢â�¢) Der ganze Satz steht aucb bei Winterfeld, Rv Kirchengesang

II, Nr. 85.

von einem Zeitgenossen das Lob zuwege brachten, er sei der

Orlando Lasso in ThÃ¼ringen. â�¢) Er verdient es durchaus, dass

unsere Gesangvereine seine Bekanntschaft machen.

Diejenigen unserer Leser, welche sich fÃ¼r das Studium der

alten griechischen Musik und ihrer Literatur inleressiren,

machen wir auf das diesjÃ¤hrige Oster-Programm des

Gymnasiums zu Landsberg a. d. W. aufmerksam. Ausser

den Schulnachrichten des Professors und Direclors Dr. KÃ¤mpf

enthÃ¤lt dasselbe eine sebr lesenswerlhe und interessante Ab-

handlung des Oberlehrers Dr. Karl von Ja n Ã¼ber

die Harmonik des Aristoxenianers Kleonides,

43 Seiten in gr. i1". Der Zweck des Schriftchens isl nachzu-

weisen, dass die seit langer Zeit dem Mathematiker Euklid

zugeschriebene /.'/<Â«;â�¢Â«/Â»; Â«;mr,Â«x>, ( introductio harmonica)

einen gewissen Kleonides, einen mittelbaren oder unmittel-

baren SchÃ¼ler des Arisloxeuus, zum Verfasser hat, eine An-

sicht, welche Paul Marquard in seiner im Jahre 1868 er-

schienenen und vor einiger Zeit in diesen BlÃ¤ttern besprochenen

Ausgabe der harmonischen Fragmente des Arisloxenus (wenn

auch nicht mit vÃ¶lliger Bestimmtheit) bereits ausgesprochen

hat. Der erste Theil der von Jan'schen Abhandlung enthÃ¤lt

eine kurze Besprechung der Marquard'schen Ausgabe, nament-

lich in Bezug auf die vom Herausgeber unternommenen Um-

stellungen im Texte, ferner beilÃ¤ufige Beurteilungen West-

phal'scher Ansichten u. s. w., die immerhin zu beachten sind

Wir wollen nur noch hinzufÃ¼gen, dass schon â�¢ â�¢.' lÃ¤ngerer

Zeit Zweifel herrschten, dass der Verfasser der leclio canonii

mit dem der introductio harmonica einerlei Person sei, wenn

man auch jenem des zweiten Schriftchens keinen besonderen

Namen beizulegen wusste.

Ueber eine namentlich in unserer Zeitung erÃ¶rterte Ange-

legenheit, die Andre'schen Spruch werter , hat der

Verleger das zu Tage GefÃ¶rderte zusammen gestellt in einer

kleinen Schrift betitelt Â»Belege der Aechlheit von An-

ton Andre's Spruch WÃ¶rtern (OfTenbach a/M. bei Job.

Andre).Â« Es sind hier die vorgeblichen Beweise fÃ¼r die Echt-

heit des llaydn'schen Ursprungs, welche die Herren Aibl und

Kaim producirten, nebst den Protesten Andre's, den verschie-

denen AufsÃ¤tzen unserer Zeitung und anderen wirklichen

BeweisstÃ¼cken fÃ¼r die Autorschaft des verstorbenen verdienst-

vollen Hofratb Andri vereinigt, und bemerkt der Verleger (auf

unsere Bemerkung, eine juridische Entscheidung herbeizufÃ¼h-

ren, Bezug nehmend), er kÃ¶nne gegen das MÃ¼nchen' - Falsificat

nicht bei den Gerichten klagbar werden, weil bei dem eigeo-

thÃ¼mlichen VerhÃ¤ltnisse , dass der Autor zugleich der Verleger

war und aus anderen GrÃ¼nden, gewisse FormalitÃ¤ten von ihm

nicht erfÃ¼llt werden kÃ¶nnten, er daher Â»nur durch die Oeffenl-

lichkeit gegen das Verfahren der Herren Aibl und Kaim auftre-

tenÂ« kÃ¶nne. Ist auch vÃ¶llig genÃ¼gend, und das literarische Ge-

richt isl hier entschieden mehr Spruch berechtigt, als das

Landesgericht. Die Freiheit der Discussion, welche dort

herrscht, zieht die Frage zwar mehr in die LÃ¤nge, aber die

Verhandlungen sind lustiger, der Urlheilsspruch isl befriedigen-

der und die Unannehmlichkeit fÃ¼r den Unterliegenden grÃ¶sser.

Die MÃ¼nchener Herren haben weiter keine Berufung angemel-

det, also sehen sie ihre Sache selber wohl als eine hoffnungs-

Â») Michael Altenburg wurde um <58Â» in ThÃ¼ringen geboren und

scheint sich von frÃ¼h auf dem geistlichen Stande gewidmet zu haben.

Schon 4608 begegnet man ihm als Pfarrer zu Ilversgehofen und .Mar-

bach, zwei DÃ¶rfern in der Gegenil von Erfurt, spater als Prediger in

Erfurt, wo <.', als solcher am 11. Kehruar 16*0 seinen Lebenslauf be-

schloss. Er war also was man jetzt einen Dilettanten nennt.
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lose an. Wir wollen wÃ¼nschen, dass sie den Entschluss gefasst

haben, sich nicht weiter lÃ¤cherlich zu machen. Ein recht-

zeitiges EingestÃ¤ndnisÂ» des Irrthums wÃ¤re allerdings besser ge-

wesen, denn Irren ist menschlich.

Die Mensuralnotenschrift des Xu. und

XTTT. Jahrhunderts.

l nau g ural-Dissertation

Gustav Jufoiistlial.

(Schlau.)

1. Die Franconische Periode.

i. Ale Lehre rranco's TM l'Ã¶ln.

Die Notae sÃ¼nplioea, die verschiedenen Arten der Plica an

denselben und die Pausen.

Bei Pranco kommen dieselben 4 Nolengattungen:

duplex lang a

longa

brevii

semibrevis

vor, die in den allgemeinen Bemerkungen angefÃ¼hrt worden

sind; jede von ihnen, mit Ausnahme der duplex longa, bat

zweierlei Werth, wie es dort auseinandergesetzt wurde.

Die Plica kommt bei den nolae simplices vor an der longa,

an der brevis und, wie schon frÃ¼her gesagt, an der letzten von

drei zu einer Silbe gehÃ¶rigen temibreveÂ» (ordinatio).

Ihre einzelnen Arten sind:

plica longa aicendens,

- dticendens,

brevit aicendent,

descendens.

Von der plica semibrevis giebt Franco kein Beispiel. In

gleichzeitigen Schriftstellern kommt diese aber nur ascen-

dens vor.

Es giebt solche Pausen, deren Zeichen Striche sind,

welche die Notenlinien durchschneiden. Es sind dies:

^. p au t a longa perfecta; ein Strich, der drei ipatia

ausfÃ¼llt.

J. pausa longa imperfecta; ein Strich, welcher

zwei ipatia ausfÃ¼llt.

3. pauia brevii recta; ein Strich, welcher ein spa-

tium ausfÃ¼llt.

i. pausa semibrevis major; ein Strich, welcher %

eines spatium ausfÃ¼llt.

5. die pausa semibrevis minor; ein Strich, welcher

'/3 eines spatium ausfÃ¼llt.

6. [u,,* punctorum; ein Strich, welcher alle vier

sjiatia ausfÃ¼llt.

Die letztere ist eigentlich keine Pause; Franco nennt sie

immensurabilis, sie zeigt nur an, dass die vorletzte Note als

longa zu messen sei, wenn dieselbe nach Haassgabe des modus,

in dem sie vorkommt, auch als brevis zu rechnen wÃ¤re.

Die Ligaturen.

Die Ligatur ist

4. ascendent, wenn die zweite Note derselben hÃ¶her

steht als die erste,

1. descendens, wenn die erste Note hÃ¶her steht als

die zweite.

Bei der Werthbestimmung der einzelnen Noten der Ligatur

betrachtet man zunÃ¤chst den Anfang (prineipium) derselben;

das ist

die erste Note.

Dieselbe ist longa (ligatura sine proprietate)

l. In lii/ni um ascendens, wenn sie einen herab-

gehenden Strich an der linken oder besser an der rerh-

ten Seite bat,

i. in l ii/niii rn descendens, wenn sie keinen Strich hat.

Die erste Note ist hrevis (ligatura nun proprielate),

l. in ligatura ascendens, wenn die erste Note keinen

Strich bat,

S. in ligatura descendens, wenn die erste Note einen

herabgehenden Strich an der linken Seite hat.

Die erste Note ist srmibrevis {ligatura cum opposita

proprietate), wenn bei ligatura ascendens und descendens

die erste Note einen aufwÃ¤rts gehenden Strich an der linken

Seite hat.

Hierdurch wird auch die zweite Note der Ligatur semibrevis.

Die letzte Note ist longa (ligatura perfecta; cum per-

fectione),

l. wenn sie g e r a d e Ã¼ b e r der vorletzten steht (wobei die

Vereinigung in einer fyttra obliqua ausgeschlossen ist),

1. wenn sie tiefer steht als die vorletzte (ebenfalls mit

Ausschluss der figura obliqua).

Die letzte Note ist brevis (ligatura imperfecta, sine

perfectione, auch cum imperfectione),

i. wenn sie hÃ¶her sieht, als die vorletzte, ohne dass sie

gerade Ã¼ber derselben steht, wie bei der longa (hier

\al figura obliqua erlaubt, wenn auch nicht gebrÃ¤uchlich),

t. wenn sie liefer steht und mit der vorletzten in einer

figura obliqua vereinigt ist.

Die letzte Note ist semibrevis in einer Ligatur von

zwei Noten cum opposita proprietate.

Die mittleren Noten sind sammtlich breves mit Ausnahme

der zweiten in einer ligatura cum opposita proprietate. In den

Ligaluren ist das Verliiiltniss der Notenwerthe zu einander das-

selbe wie bei den notae simplices.

Die Flioa in den Ligaturen.

Die letzte Note der Ligatur, doch nur wenn sie longa oder

brevis gilt, kann man mit der plica versehen (plicare). Die plica

wird angezeigt, wenn sie atcendens ist, durch einen aufwÃ¤rts

gehenden Strich, wenn sie descendens ist, durch einen abwÃ¤rts

gehenden Strich an der rechten Seite der letzten Note.

Die pKea ascendens und descendens ist longa, wenn die

letzte Note, ob sie hÃ¶her oder tiefer steht als die vorletzte, mit

dieser nicht in einer ftgura obliqua vereint ist.

Die plica ascendens und descendens ist brevis, wenn die

letzte Note, mag sie hÃ¶ber oder tiefer stehen als die vorletzte,

mit dieser eine figura obliqua bildet.

Ausser den Ligaturen kommen noch Verbindungen von Li-

galuren und notae simplices mit semibreoes vor, Ã¼ber welche

Franco nicht viel mehr sagt, als dass sie conjuncturae

heissen, dass sie bestehen aus ftgurae simplices und Ligaturen,

und dass sie eigentlich weder figurae simplices noch ligaturae

sind. Die Regeln Ã¼ber den Werth derselben sind die gleichen,

wie bei den figurae simplices und den Ligaturen. Es Ist bereits

Ã¼ber diese conjuncturae in den Vorbemerkungen gesprochen

worden. Etwas NÃ¤heres Ã¼ber ebendieselben erfahren wir noch

nachher durch den Tractat des Waller Odington.

Die Ordnung dea Werthes der Noten In ihrer wechselseitigen

Beziehung zu einander.

!. Eine longa vor einer longa oder vor einer pausa longa

gilt drei tempora.

1. Steht zwischen zwei longae oder zwischen einer longa

und einer pausa longa eine brevis, so wird die erste longa

durch die brevii imperfect gemacht (imperficitur; man konnte

hierfÃ¼r sagen: sie wird iinperficirt; es tritt Imperficirung ein),

d. h. sie missl zwei tempora.
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3. Wenn zwischen zwei longae oder zwischen einer longa

und einer pausa longa zwei breves stehen, ist die erste longa

perfect; die erste brevis misst als recta ein tempus , die zweite

als altera zwei tempora.

i. Wenn zwischen zwei longae oder zwischen einer longa

und einer pausa longa drei breves stehen, ist die erste longa

perfect und jede der drei breves ist recta, so dass sie alle drei

zusammen eine Perfeclion ausmachen.

5. Wenn mehr als drei breves zwischen zwei longae oder

zwischen einer longa und einer pausa longa stehen , so wird

die erste longa stets durch die erste brevis imperfect gemacht;

von den darauf folgenden breves bringt man je drei als rectae

immer in eine Perfection. Bleibt dann

a. keine brevis als Rest Ã¼brig, so wird der Werlh der

zweiten '.,./â�¢;,â�¢.- durch ihre folgenden Noten bestimmt.

b. bleibt eine brevis als Rest, so macht diese die ihr fol-

gende longa imperfect.

c. bleiben zwei breves Ã¼brig, so ist die erste von ihnen

recta, die zweite altera, der We(fh der zweiten longa

wird durch die ihr folgenden Noten bestimmt.

ErgÃ¤nzungen fÃ¼r die Begeln ad 2 bis 5.

Fehlt die in den Regeln genannte erste longa, so dass als

Rest Ã¼brig bleiben die jedesmal in Rede stehende Anzahl breves

und die zweite longa, so erleiden einige Regeln eine UmÃ¤nde-

rung, da dann stets mit der ersten der besagten breves eine

Perfection beginnt.

Bei Regel t imperficirt die Im-n, die folgende longa.

Bei Regel 3 und k wird jetzt der Werlh der breves und der

folgenden longa geordnet wie vorher. FÃ¼r Regel S tritt die

VerÃ¤nderung ein, dass mit der ersten 6rÂ«;is eine Perfection be-

ginnt, wonach sieb dann die FÃ¤lle a., b. und c. ebenfalls um-

bilden.

In denselben Regeln t bis 5 kann der Werlh der Noten

Â»usserdem geÃ¤ndert werden durch das 11'j nunÂ» perfectionis,

auch divisio modi genannt. Dies Zeichen, ein kleines Stri-

chelchen oder ein kleiner Punkt, welcher zwischen zwei Noten

steht, soll zeigen, dass mit der unmittelbar vor denselben ge-

stellten Note eine Perfection schliessl und mit der folgenden

eine neue Perfeclion beginnt.

Es wird das Zeichen bisweilen gebraucht, wo ohne das-

selbe Ungewissbeil eintreten konnte, immer muss es da stehen,

wo der Werlh der Noten anders geordnet werden soll, als es

in den bisher gegebenen Regeln gesagl worden ist. Die vor der

divisio modi siebenden breves (es wird ii> der Hegel nur eine

sein) werden behandelt, als folgte ihnen eine longa; die der

divisio modi folgenden breves werden geordnet, wie dies in den

ErgÃ¤nzungen zu Regel S bis S ausgesprochen ist. Eine longa

mit folgender divisio modi, die hier vielmehr signtimperfectionis

genannt werden dÃ¼rfte, ist stels perfect.

Es ist hier noch zu bemerken, dass eine Pause niemals im-

perfect gemacht werden kann.

Ausserdem bedeutet die divisio modi, wenn sie zwischen

Gruppen von zwei oder drei semibreves steht, dass jede solcher

Gruppen eine brevis ausmacht.

Alle bisher gegebenen Regeln werden in nichts geÃ¤nderl,

wenn fÃ¼r die brevis enlweder eine pausa brevis oder eine ihrem

Werlh gleichkommende Anzahl von semibreves einlritt.

Jedoch kann weder eine pausa brevis recta noch eine An-

zahl von zwei oder drei semibreves, die gleich einer brevis recta

sind, jemals eine brevis altera vertreten.

Vielmehr musÂ» fÃ¼r die brevis altera slets eine Pause von

zwoi tempora oder eine Anzahl von mindestens vier semibreves

stehen, von denen je zwei eine brevis ausmachen.

Ueber die Ordnung des Werthes der semibreves sagl

Kr a n co, dass hier dieselben Regeln gellen, wie b3i den longae

und breves. Es geht aus seinen Worten ferner hervor, dass

von zwei zwischen breves oder longae stehenden < mbreves

die erste minor, die zweite major ist, und dass von vier zwi-

schen breves oder longae stehenden semibreves immer zwei

gleich einer brevis sind. Er sagl ferner, dass, wenn zwischen

breves oder longae Gruppen von zwei und drei semibreves

hintereinanderslehen, dies angezeigt werden muss durch die

diviiio modi, welche eine Gruppe von der Ã¤ndern (rennt.

Etwas mehr, zum Theil Abweichendes, Ã¼ber diesen Punkt

sagen andere fast gleichzeitige Schriftsteller, wie sich nachher

zeigen wird.

Die modi.

Es giebt nach Franco fÃ¼nf modi:

l. Der ersle beslehl aus lauter longae, und zu diesen ge-

hÃ¶rl auch der, welcher besieht aus longa brevis.

t. Der zweite ist brevis longa.

3. Der drille longa brevis brevis.

l. Der vierle brevis brevis longa.

5. Der fÃ¼nfte besieht aus lauter breves und semibreves.

Die Pause des ersten modus ist brevis recta oder longa

perfecta; die des zweiten longa imperfecta; des drillen und

vierten longa perfecta oder auch pausa brevis recta und alttro

zusammengenommen; die des fÃ¼nflen isl pausa brevis und

semibrevis. Durch eine dem modus nicht zukommende Pause

wird, wie schon oben gesagl, dieser verÃ¤ndert So wird aus

dem ersten modus, wenn eine pausa longa imperfecta eintritt,

der zweite modus. Wenn der zweite modus nach der longa

eine brevis pausa hat, so enlslehl dadurch der erste modus.

Ueber den drillen und vierle n modus spricht Franco in

dieser Hinsicht nicht. Von dem fÃ¼nften sagt er, dass, wenn

er mit dem ersten oder zweiten zusammen in einem discan-

tus vorkommt, er an den diesen zukommenden Pausen Theil

nimmt, dass aber wenn er sich ohne dieselben vorfindet nur

die ihm zukommenden Pausen Slatl haben.

Die Anzahl der Noten, die in einer Ligatur vereinigt werden

kÃ¶nnen. â�� (ligare. ligabilis.}

Wie sich aus den Regeln Ã¼ber die Ligaturen ergiebt, kÃ¶nnen

hÃ¶chslens zwei longae mit einander in eine Ligatur vereinigt

werden und zwar in einer Ligatur von zwei Nolen kinaria

ligatura} sine proprielate et cu'it perfectione. Ebenso kÃ¶nnen

nur zwei semibreves und zwar nur im Anfang der Ligatur mil

einander ligirt werden. Hingegen kÃ¶nnen breves sowohl iui

Anfang wie in der Dille und auch am Ende in jeder beliebigen

Anzahl mil einander verbunden werden.

Aus dem Gesagten folgt fÃ¼r die einzelnen modi' in RÃ¼ck-

sichl auf die Anwendung der Ligaluren Folgendes :

Der erste modus, der aus longa und brevis besteht, hat

zunUchsl eine Ligalur von drei Nolen ternaria ligatura) sine

proprietate und cum perfectione und dann immer zu Ligaturen

von zwei cum proprietate und cum perfectione. Wiru der mcâ��

dus aber durch eine Pause verÃ¤ndert, so tritt auch in dem Ge-

brauch der Ligaturen nach der Pause eine VerÃ¤nderung ein.

Der z w e i l e modus hal laulor Ligaluren von zwei Noten

cum proprietale und cum perfectione und zum Schluss eine allein

slehende brevis. Bei Aenderungen des modus durch Pausen

wie oben im ersten modus.

Der dritte modus hat im Anfang eine Ligatur von vier No-

len (quaternarii ligatura) sine proprietate und cum perfectione.

Dann folgen lauter ligalurae ternariae cum proprietate und cum

perfectione. Bei Aenderungen durch Pausen wie im vorher-

gehenden modus.

Der vierle modus hal lauter ternariae ligaturae cum pro-

prietate und cum per/ectione und am Schluss eine binaria liga-

tura cum proprietate und sine perfectione. Bei VerÃ¤nderungen

durch Pausen wie in den Ã¤ndern modi.
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Der fÃ¼nfte modus ligirt so viel als irgend mÃ¶glich und

schliessl mit brevis oder semibrevii. Wenn eine Aenderung des

modtu eintritt, so findet sich eine andere Ordnung der Liga-

turen ein.

Berichte. Nachrichten und Bemerkungen.

* Wien. Die Leitung der Concerte der Gesellschaft der Musik-

freunde wird von Herrn Hellm es berger Ã¼bernommen. Demsel-

ben war, wie man hÃ¶rt, nach Herbeck's Abgang diese Leitung zu-

erst angetragen, von ihm jedoch mit Rucksicht auf seine von dem

Â»SingvereinÂ« in Anspruch genommene Thatigkeit abgelehnt. Die so-

dann mit Herrn Kapellmeister D es so ff â�� das Project einer Fusion

mit den Philharmonischen Concerlen im Auge â�� und darauf, wie

schon von uns gemeldet, mit Herrn Brahms angeknÃ¼pften Unter-

bandlungen fÃ¼hrten tu keinem Resultat, sodass man endlich auf

Hellmesberger zurÃ¼ck kam und seinen Bedenken und WÃ¼nschen

mÃ¶glichst Rechnung trug. Hierauf hat derselbe denn die Leitung der

betreffenden Concerte Ã¼bernommen. In dem Singverein wird ilim

jetzt der Chormeister Funk als Adjuncl zur Seite stehen. Bei den

verhgllnissmassig geringen Hinein, welche der Gesellschaft der Mu-

sikfreunde zu Gebote stehen, wÃ¤re eine Vereinigung mit den unter

DessofTs Leitung stehenden Philharmonischen Concerten gewiss das

Vorteilhafteste, auch fÃ¼r die Kunst Erspnesslichste gewesen, denn

fÃ¼r die Bestellung anderer Kunstfelder, die zur Zeit in Wien ganz

brach liegen, wurden dadurch KrÃ¤fte frei geworden sein, und Ã�ber

kurz oder lang wird eine derartige Vereinigung doch eintreten. Aber

um sie heute schon zu Stande zu bringen, dazu fehlt den gegenwar-

tigen Leitern der Gesellschaft der Musikfreunde die Hauptsache,

nÃ¤mlich AutoritÃ¤t in Sachen der Kunst. Dies zeigt sich bei Allem,

was unternommen wird.

* Wien. Eine neulicbe AuffÃ¼hrung scheint uns bemerkens-

werth wegen der imposanten Manifestation fÃ¼r die deutsche Sache,

welche dabei stattfand. Der Â»Wiener Manneritesan^vereinÂ« war durch

die andauernde Ungunst der Witterung veranlasst, sein fÃ¼r Â»einen

humanen ZweckÂ«, d. h. fÃ¼r die UnterstÃ¼tzung der deutschen Ver-

wundeten, bestimmtes Concert in den geschlossenen Raum des neuen

Musikvereinspebaudes zu verlegen. Sie wissen, dass die Â»Wacht am

RheinÂ« behÃ¶rdlich aus dem Programm gestrichen war. Aber nicht

sobald war der erste Theil der Produclion beendet, als stÃ¼rmisch

und immer stÃ¼rmischer die Â»Wacht am RheinÂ« begehrt wurde und

als die Sanger das Lied anstimmten, erhob sich das ganze Publikum

enlblÃ¶ssten Hauptes und stimmte ein in den Refrain : Â»Lieb Vater-

land, magst ruhig sein, fest steht und treu die Wacht am RheinÂ«.

Zweimal musste das Lied wiederholt werden.

* Prag, Anfang August. Inmitten des Dranges und der Vorbe-

reitungen weltgeschichtlicher Ereignisse, welche zur humanitÃ¤ren

Mission friedlichen Culturstrebens gerade nicht im geraden Verhall-

nisse stehen, lagst sich die objective Ruhe und Fassung, um den

Kunstinteressen wache Aufmerksamkeit zu schenken oder gar jene

des Lesepublikums fÃ¼r selbe zu spannen, nur schwer erhalten. Den-

noch sei es gewagt, den geehrlen Aufforderungen zu folgen und am

SchlÃ¼sse des heurigen Jahrgangs, der auch den Abschluss eines gan-

zen Bildungscurses bildet, dem hiesigen Conservatorium der

Musik und seinen Erfolgen bei den Ende Juli stattgehabten PrÃ¼-

fungen einige Zeilen in Ihrem geschÃ¤tzten Blatte zu widmen. Die

Statuten des Conservaloriums, welches von dem Â»Vereine zur Be-

fÃ¶rderung der Tonkunst in BÃ¶hmenÂ« erhalten wird, normiren nÃ¤m-

lich den Bildungscursus auf sechs Jahre, so dass nach jedem Tri-

ennium ein solcher abgeschlossen erscheint. Wir haben es heuer

gerade mit einem so ablaufenden Cyklus zu thun, und die In Rede

stehenden PrÃ¼fungen lissen daher einen klaren Einblick in die pÃ¤da-

gogische Wirksamkeit des Instituts mehr denn je zu, um so mehr,

als die austretenden ZÃ¶glinge zum ersten Male solche sind, welche

ihre Ausbildung zur GÃ¤nze dem neuen Regime unter dem jetzigen

Director Jos. Krejci zu verdanken haben. Der ursprÃ¼ngliche Zweck

des Conservatoriums ist hauptsÃ¤chlich auf die Ausbildung tÃ¼chtiger

Orchester- und Kapellmitglieder gerichtet. Wie glucklich dieser ver-

folgt und erreicht wird, davon geben die orchestralen Productionen

bei den alljÃ¤hrlichen Concerten des Instituts gÃ¼nstiges Zeugniss.

Besonders glÃ¤nzend gestaltete sich der Erfolg bei den heurigen Con-

certen, in welchen AufnÃ¤hen hÃ¶chsten Ranges, Symphonien von

J. Rietz, Beethoven (siebente., Schumann (D-moll), die neueste Suite

von F. Lachner, OuvertÃ¼ren von Reissmann |!), Wagner u. A., zur

AuffÃ¼hrung gelangten. Wie schon berichtet worden, gestalteten sich

die Leistungen des jugendlichen Orchesters, dessen hÃ¤usliche und

Ã¶ffentliche Leitung dem Direclor Hrn. Krej6l seihst anvertraut ist,

zu wahrhaft musterhaften, im Vortrage eben so correcten wie

schwungvollen und dolicaten, von kÃ¼nstlerischem Hauche durch-

wehten. Die GrÃ¼ndlichkeit des theoretischen wie praktischen Unter-

richts manifestirte sich In diesen Ensemblevortragen im besten Sinne

auffÃ¤lligster, beweiskraftigster Weise, und es unterliegt keinem Zwei-

fel, dass das Institut seinen altbewahrten Ruf nicht nur festhalt, son-

dern denselben auch noch zu steigern vermÃ¶ge. Die heurigen Aus-

trittsprÃ¼fungen zeigen uns nun ein anderes Moment der pÃ¤dagogischen

Wirksamkeit in nicht minder gÃ¼nstigem Lichte. Die Leistungen der

ZÃ¶glinge jeder Inslrumentalklasse in .SoloslÃ¼cken Messen die erfreu-

liche Wahrnehmung zu, dass auch das sammllirhe orchestrale Ton-

werkzeuge umfassende Professorencollegium aus MÃ¤nnern besteht,

die ihrer Aufgabe vollkommen gewachsen sind und selbe mit einem

Eifer, mit einer BefÃ¤higung erfÃ¼llen, welche einer weit hÃ¶heren ma-

teriellen Entlohnung werth waren, als ihnen wirklich zu Theil wird.

An zwei Tagen fanden diese Ã¶ffentlichen PrÃ¼fungen der Abiturienten

in dem grÃ¶ssten Concertlocale Prags statt. Die Programme umfass-

ten die exorbitantesten TonstÃ¼cke der modernen Concertmuslk,

welche -iiniiiHi'ii in ihrer Originalgestalt, nÃ¤mlich mit voller Or-

cheslerbegleilung, gespielt wurden, am ersten Tage 10, am zweiten

S( Nummern enthielten und, da die meinten Concerte in allen ihren

SÃ¤tzen und Theilen aufgefÃ¼hrt wurden, eine Zeitdauer von t und 7

Stunden in Anspruch nahmen. In der Violinklasse gelangte das elfte

Concert von Spohr zweimal und dessen neuntes, Concert in A von

Alard, das fÃ¼nfte von Molique, das zweite von Vieuitemps, das

Concerl militaire von Lipinski, das Concerl pathelique von Ernst

und das Beethoven'sche ganz, dann das Concert-Allegro von Bazzini,

die Concerl-Polonaise von Laub, endlich die Ungarischen Lieder

ebenfalls in ihrem vollen Umfange, von Beriet das Adagio aus dessen

drittem, von Mendelssohn der erste Satz aus dessen Concerle zu Ge-

hÃ¶r. Die Violoncellklasse brachte das D moll- Concert von Golter-

mann, das A moll-Concert von Grutzmacher, das A moll-Concert

von Volkmann, dann den ersten Satz aus Molique's Ddur- und aus

Reinecke's Dmoll-Concerl. â�� Die Contrabassschule: Concert von

Moissel, Divertimento von Hrabe, Adagio et Allegro und Rondo von

Abert. â�� Die Flotenklasse: Lucrelia - Fanlaisie von Heinemeyer,

Concert von Briccialdi, Â»Le BabillardÂ« von Terschak und Grand Ron-

deau von Kalliwoda. â�� Die Oboeklasse: Zwei Satze aus dem vierten

Concert von Vogt und das Concert von Maurer. â�� Die Clarinett-

klasse: Das Concerl von L. Spohr. â�� Die Fagottklasse: Concert von

SuJhÃ¤nek , Adagio et Rondo von C. M. von Weber und Jessonda-

Phantasie von Neukirchner. â�� Hornisten Hessen sich sechs hÃ¶ren

und zwar in Variationen von Lisner und Lorenz, dann in einem Con-

certe von Strauss, Fantaisie von Mengal und Rondo von Kalliwoda

Von den Ã¼brigen Metallinstrumenten erschien nur noch das Flugel-

horn (Concert von Sinita und Concertino von C. M. v. Weber), die

Trompete und die Posaune aber aus uns unbekannter Ursache gar

nicht vertreten. Schon die Namen der Compomslen und ihrer Werke

kennzeichnen die Stufe, auf welcher sich die mit deren Wiedergabe

Betrauten bereits be6oden mÃ¼ssen, als eine der hÃ¶chsten technisch-

musikalischer Ausbildung. Man kÃ¶nnte eigentlich schon zufrieden

sein, wenn die Concerlislen den billigen AnsprÃ¼chen nach mÃ¶glich-

ster SchÃ¶nheit, KlangfÃ¼lle und Unmiltelbarkeit des Tones. Reinheit

der Intonation, technischer Correctheil und grammatischer Pracision

zu entsprechen im Stande waren. Das war aber nicht nur bei fast

Allen der Fall, die meisten Vortrage zeichneten sich durch jene schon

dem KUnstlerthume nahe Fassung, welche der rationellen und eben-

falls praktischen Methode das beste Zeugniss geben, einige und zwar

nicht wenige durch SelbstÃ¤ndigkeit der Auffassung, Schwung und

Energie aus, welche beweisen, dass das allbekannte reproductive

Musiktalent der BÃ¶hmen auch diesmal ReprÃ¤sentanten dem Institute

geliefert habe, denen eine bedeutende Zukunft mit grÃ¶sster Wahr-

scheinlichkeit prognosticirl werden kann, obwohl deren Namen

deutschen und ausserslavischen Ohren aussersl fremdartig klingen

und schwer im Gedtchlniss zu behalten sein durften. Es wÃ¤re keine

leichte Aufgabe, dem einen oder Ã¤ndern Instrumente nach allen

Richtungen des befolgten-Hjlduogsganges den Vorzug zu geben, alle

Klassen zeichneten sich aus, eine jede hatte wenigstens einen Ver-

treter solcher Qualiflcation aufzuweisen. (Scbluss folgt.)

* Die Franzosen scheinen besonders die Musikdirectoren

und andere Musiker des Gardecorps aufs Korn zu nehmen. Berliner

Nachrichten zufolge sind die Herren Wollenhaupt und Freese vom

4. Garde-Dragoner- und Garde-Fusilier-Regiment todtund Saro vom

Kaiser Franz-Grenadier-Reiiimenl verwundet. Dem Director Wollen-

haupt wurde von einer Granate die Schulter weggerissen; seine

Leiche wurde erst drei Tage nach der Schlacht aufgefunden. Auch

Selchow vom Garde-Curassier-Regimenl ist verwundet. Die vielen

Verluste an Musikern erklaren sich aus ihrer leicht kenntlichen

Kleidung, die gute Zielpunkte bildet.
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Op. 79. Christiiai'ht. Cantale von Aug. v. PUlÂ«a fÃ¼r Solostimmen

und Cbor mit Begleitung des Pianoforte. FÃ¼r Orchester instru-

mentirt von Eugen PelzoId. Partitur t Thlr. 15 Ngr. Ciavier-

Auszug 4 Thlr. tat Ngr. Orchesterstimmen i Tblr. 45 Ngr. Solo-

Singstimmen 7t Ngr. Chorstimmen 4 Tblr.

Op. 85. Vier UesÃ¤nge fÃ¼r eine Singstimme mit Begleitung des Piano-

forte. (Herrn C. Niemann gewidmet.) 4 Thlr.

Nr. 4. Ahendsegen: Â»0 lichte Gluthl o goldner Strahl lÂ« von

H. Steinheuer.

- 1. Liebchens Bild Â»Mag da draussen Schnee sich thÃ¼rmenÂ«,

von H. Heine.

- t. Dolce far nienlu: Â»Tiefe Ruhe in den BÃ¤umen*, von H.

Sleinheuer. â�¢

- 4. Â»Wenn der FrÃ¼hling kommtÂ«, von C. Siebet.

Op. 9Â«. Acht GesÃ¤nge fÃ¼r drei weibliche Stimmen mit Clavier-

begleitung. (Den SÃ¤ngerinnen auf Montebello in Dankbarkeit zu-

geeignet.) Partitur und Stimmen. Heft I. II. Ã¤ 4 Thlr. iO Ngr.

Stimmen einzeln Ã¤ S Ngr.

Heft I.

Nr. 4. Sonntags-Abend : Â»Die Erde, von der FÃ¼lle des FrÃ¼hlings

ganz beschneitÂ«, von L. Drevei.

- t. l.lm.i: .Lieb Elma war zur Herbsteszeit das schÃ¶nste

MÃ¤dchen am SeeÂ«, von L. Dreves

- 3. Vigilie: Â»Wie sacht, o Nacht, brichst du hereinÂ«, von

L. Dreves.

- 4. Friiblingswerden : Â»Welch ein FrÃ¼hlingsrufen geht durch's

ganze LandÂ«, von Dilia Helena.

Heft II.

Nr. 5. Nachtlied : Â»Nun, da mild der Tag geschiedenÂ«, von Wilh.

Fischer.

- 6. Â«LÃ¼ftchen, das den Hain umsBuselU, von Dilia Helena.

- 7. Â«Viel tausend BlÃ¼rolein auf der AuÂ«, von A. Niemann.

- 8. Volkslied : Â«Wenn ich ein kleines WaldvÃ¶glein war'Â«.

Op. 403. Palmsonntagsmorgeu. Gedicht von E. Geibel, fiir eine

Sopranstimme und weiblichen Chor mit Orchesterbegleitung. (Dem

Dichter zugeeignet.) Partitur 4 Thlr. 10 Ngr. Ciavier-Auszug und

Singstimmen l Thlr. iÂ±> Ngr Orchesterstimmen l Thlr. Chor-

stimmen einzeln Ã¤ t', Ngr.

Op. 406. Operette ohne Text fÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden. (Ihrer

kÃ¶niglichen Hoheit der Frau Erbprinzessin zu Hohenzollern zuge-

eignet.) 4 Thlr.

Op. 440. Phantasie fÃ¼r Pianoforte. 4 Thlr. S Ngr.

Op. 441. Der Â»3. Psalm (Der Herr ist KÃ¶nig und herrlich geschmÃ¼ckt)

fÃ¼r Manaerchor und Orchester. Ciavier - Auszug t Thlr. Chor-

Stimmen einzeln a 40 Ngr.

XII Partitur und Orchesterstimmen sind in Abschrift zu be-

ziehen.)

Op. 447. HUler-Album. Leichte Lieder und Tanze fiir das Piano-

forte componirt und der musikalischen Jugend gewidmet. sJTIilr

Op. 183. Acht Gesingt) fÃ¼r drei weibliche Stimmen mit Ciavier-

begleitung. (Herrn Direclor Jul Stern in Berlin gewidmet.) Parti-

tur und Stimmen. Heft I. II. a 4 Thlr. 10 Ngr. Stimmen einzeln

a 3 Ngr.

Heft I.

Nr. 4. Herbsttage: Â»VerkÃ¼hlet ist des Sommers BrandÂ«, von

L. Issleib.

- 1. Viele Grttsse: Â»Ich sende zu dir hin so viel? GrÃ¼sseÂ«, von

P Heyse.

- 8. Fruhlingsgelaut: Â»SchneeglÃ¶ckchen, SchneeglÃ¶ckchenÂ«,

von P. J. ImmergrÃ¼n.

- 4. Gefangen : â�¢ VÃ¶glein, will mir doch vor WebÂ«, von P. J.

ImmergrÃ¼n.

Heft II.

Nr. S. Die Kapelle: Â»Unter schattigen BÃ¤umen steht einÂ« freund-

liche KapelleÂ«, von Jul. Sturm.

- 6. Frau Kukuk : Â»Der Kukuk hat ein einzig LiedÂ«, von Jul.

Sturm.

- 7. Volkslied: Â»Hier ist die Stelle, hier ist der PlatzÂ«, von

P. J. ImmergrÃ¼n.

- S. Mailied â�¢ Â»Eine Lerche hoch in der klaren LuftÂ«, von W.

Fischer.
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HÃ¤ndel's Passion noch einmal.

B. G. Der D-Aufsatz in Nr. 31 dieser Zeitung be-

dauert, dass die beiden Passionen HÃ¤ndel's noch nicht

durch AuffÃ¼hrungen so bekannt geworden sind wie die

Bacb'schen. Einem solchen Bedauern kann ich mich vÃ¶llig

anscbliessen: ich wÃ¼rde, vom musikalischen oder musik-

bistorischen Standpunkte aus, auch eine AuffÃ¼hrung der

ersten (kleinen), von Chrysander in das Jahr 4704 gesetz-

ten HÃ¤ndel'scben Passion willkommen heissen, welche der

Verfasser jenes Aufsalzes als ein Â»jugendliches ProduclÂ«

nicht weiter befÃ¼rworten will, obwohl ihm die milde

SchÃ¶nheit einzelner dort vorkommenden Nummern sicher-

lich bekannt ist. Bleiben wir indess bei der zweiten,

jedenfalls viel bedeutenderen Passion von 1716 stehen.

Der Aufsatz in Nr. 31 stellt sie den Bach'scben Passionen

als mindestens ebenbÃ¼rtig zur Seite und glaubt an eine

parteiische Bevorzugung Bach's vor HÃ¤ndel, indem er un-

ter Anderem sagt: Â»Leider hat schon an vielen Orten un-

seres deutschen Vaterlandes, welche fÃ¼r Mittelpunkte

edlerer Kunstpflege gelten, die Vorliebe fÃ¼r den einen

Meister [Bach] die schlimme Folge gehabt, dass man sich

von dem Ã¤ndern ganz oder fast ganz abwendetÂ«. Wenn es

wirklich Parteinahmen dieser Art giebt, so wÃ¤ren sie halb

traurig, halb lÃ¤cherlich; jeder wahre Kenner beider Mei-

ster bleibt davon unberÃ¼hrt. Gerade im vorliegenden Fall

aber kann von einer ZurÃ¼cksetzung HÃ¤ndel's aus Vorliebe

fÃ¼r Bach gar keine Rede sein. Die GrÃ¼nde, warum die

HÃ¤ndel'scbe Passion bisher gegeu die Bach'schen nicht

aufkommen konnte, und warum sie auch in Zukunft â�� so

sehr ihre jeweilige VorfÃ¼hrung zu wÃ¼nschen ist â�� eine

Bach'sche nicht vÃ¶llig wird ersetzen kÃ¶nnen, liegen auf

ganz anderen Seiten. Indem ich diese GrÃ¼nde hier darzu-

legen versuche, mÃ¶chte ich die Â»Singvereine uod ihre Lei-

terÂ« gegen die in jenem Aufsatz erhobene Anklage ver-

tbeidigen. Der in meinem Wohnort Stuttgart bestehende

Verein fÃ¼r Kirchenmusik wird Ã¼brigens von der Anklage

gar nicht betroffen ; denn der Verein bat am Cbarfreitag

des Jahres 4867 die HÃ¤ndel'sche Passion voo 1716 wirk-

lich aufgefÃ¼hrt, und wenn ich noch erwÃ¤hne, dass ich

selbst mir einigen Antbeil an dem Zustandekommen jener

AuffÃ¼hrung zuschreiben darf, so geschieht es lediglich,

um meine vollkommene Unbefangenheit in dieser Frage zu

beweisen. *)

*) Die Thaligkeit des genannten Stuttgarter Vereins, welcher

V.

Mit der Ansicht, HÃ¤ndel's Passionsmusik kÃ¶nne den-

selben tiefen Eindruck hervorbringen wie eine Bach'sche,

ja an gewissen Stellen einen noch tieferen, dÃ¼rfte der ge-

ehrte Verfasser des Aufsatzes in Nr. 31 ziemlich vereinzelt

stehen. Auch der begeistertste Verehrer HÃ¤ndel's wird

einrÃ¤umen kÃ¶nnen, dass jene Kraft, welche die spÃ¤teren

Oratorien schuf, im Jahre 1716 bei Handel noch nicht aus-

gereift war. Wir wollen dies aber ganz beiseite lassen,

sogar annehmen, ein Theil des Publikums werde das RÃ¼h-

rende in HÃ¤ndel's Musik besser empfinden als das Gewal-

tige und ErschÃ¼tternde bei Bacb. Gleichwohl wird das

Publikum iin Ganzen durch die HÃ¤ndel'sche Passion we-

niger angeregt. Ehe ich die ausserbalb der Musik liegende

Ursache bespreche, muss ich die Bemerkung einschalten,

dass ich nicht ein Concertpublikum vor Augen habe;

bekanntlich kommt eine Passionsmusik nicht zu beliebiger

Zeit im Goncertsaale zur AuffÃ¼hrung, sondern in der Regel

wÃ¤hrend der Charwoche und meist in der Kirche, also vor

einem Publikum, welches nicht einzig auf musikalischen

Genuss ausgeht, sondern zugleich Erbauung sucht. Auch

wer sich nicht gerade als Glied einer frommen Gemeinde

fÃ¼hlt, wird doch dem Werke eine Stimmung entgegen-

bringen, welche jede Abweichung vom Ernste der bibli-

schen Darstellung wie eine StÃ¶rung empfindet. Hier nun

gereicht in der Anlage der von HÃ¤ndel benutzten Text-

dichtung Das, was der Aufsatz in Nr. 31 Â»dramatischÂ«

nennt und als Vonug vor den Texten der Bach'scben

Passionen bezeichnet, dem Eindruck des Werks zum Nach-

theil. Niemand nimmt Anstoss daran, dass Oratorien all-

testamentliche Gestalten in dramatische Handlung eintre-

ten lassen ; bedenklicher aber ists, die Hauptpersonen des

neuen Testaments, insbesondere der Leidensgeschichte,

dramatisch verarbeitet zu sehen. Wenn in den Bach'scben

Passionen Jesus einfach die in den Evangelien ihm zufal-

lenden Bibelworte singt, so ist dies nicht im Geringsten

zu beanstanden; auch das in HÃ¤ndel's Passion vorkom-

mende Duett zwischen Jesus und Maria bat noch nichts

Verletzendes; dagegen wirkt es zum mindesten sehr er-

kÃ¤ltend , wenn in der HÃ¤ndel'schen Passion Jesus sich in

ein ZwiegesprÃ¤ch mit der Â»Tochter Ziona einlÃ¤sst, und die

frostige Wirkung wÃ¼rde selbst bei weniger abgeschmack-

ten seltener SelbstÃ¤ndigkeit die aufzufÃ¼hrenden Werke wÃ¤hlt und

eine ganze Reibe von Oratorien, Cuntaten, Motetten und anderen

Chorstucken vorgefÃ¼hrt hat, die den meisten Vereinen kaum dem

Namen nach bekannt sein durften, wird uns hoffentlich der Verfasser

des obigen Aufsatzes einmal eingehender schildern. D. Ked.

17
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len Textworten fÃ¼hlbar bleiben.*) Schlimmer steht es mit

Petrus und Judas; sie gebebrden sich nicht sowohl Â»dra-

matischÂ« als theatralisch, zuweilen geradezu komÃ¶-

diantisch. Daran tragt freilich nicht HÃ¤ndel die Schuld,

sondern der Textdichter Brackes; auf Handel's Rech-

nung kommt nur, dass â�� einem modernen Ohre ziemlich

Q

befremdlich â�� Judas A 11 singt (im Umfang von *^

bis

), mithin von einer weiblichen Stimme reprÃ¤-

sentirl werden muss. Ich meines Theils finde, im Hinblick

auf die Zeit und auf bekannte Mannerrollen fÃ¼r Alt in

HÃ¤ndel'schen Oratorien, hieran nichts auszusetzen; wer

aber dieselbe subjective Beurlheilung, welche den Ver-

fasser des Aufsatzes in Nr. 31 zu eigentÃ¼mlichen Aus-

stellungen an Bach's Johannis-Passion bewogen hat, auf

Handel's Passion Ã¼bertragen wollte, der mÃ¼sste eigentlich

tadeln, dass Handel den Verrather nicht mit einem rich-

tigen BÃ¶sewichtsbasse ausstattete.

Alles Bisherige aber ist in der Voraussetzung gesagt,

dass vor dem Versuche einer Ã¶ffentlichen AuffÃ¼hrung eine

sorgfÃ¤ltige Ueberarbeitung des Textes vorge-

nommen worden sei. Andernfalls wÃ¤re an eine AuffÃ¼hrung

Ã�berhaupt nicht zu denken; die ganz unverÃ¤nderte Bei-

behaltung der von Brockes gelieferten Dichtung ist abso-

lut unmÃ¶glich, und hierin ist wohl die entscheidende

Ursache zu suchen, warum man sich nicht an VorfÃ¼hrungen

des Werkes wagt. Der D-Aufsatz urtheilt sehr mild,

wenn er vom Texte blos sagt, dass Â»dessen Poesie freilich

oft im Einzelnen gegen die Wurde des Gegenstandes sich

versÃ¼ndigtÂ«. Wer die ganze Dichtung durchliest, wird zu-

gestehen mÃ¼ssen, dass dieselbe fÃ¼r die Gegenwart eine

fast ununterbrochene Kette von Geschmacklosigkeiten

darstellt. Was die Zeitgenossen des einst gefeierten Brockes

fÃ¼r geistreich nahmen, erscheint uns heute in hohem Grade

gespreizt, gesucht, widerwÃ¤rtig, Ã¶fters ganz unausstehlich.

Wir vertragen nicht mehr, und am allerwenigsten bei einem

solchen Stoff, das witzelnde Spielen mit Worten, Bildern

und Parallelen; wir wenden uns mit Unbehagen ab von

der bombastischen Blut- und Eiterpoesie (Â»des Lasters

EiterbeulenÂ«, das Â»von Eiter nasse HaarÂ« Jesu Ã¼ber dem

Â»beulenvollen Scheiteln etc.). Die wenigen Stellen des

Brockes'schen Gedichts, welche nachher in den Text zur

Johannis-Passion aufgenommen wurden, gehÃ¶ren zu den

unschuldigsten: dennoch hat man schon damals vor ihrer

Aufnahme einige Epuration erforderlich befunden. Dass

Brockes seinen Text durchweg in gereimten Versen gab,

also auch die evangelische ErzÃ¤hlung Ã¼berall versiflcirte,

kann diesem nicht zum Lobe gereichen ; ein ernster Sinn,

besonders ein religiÃ¶s gestimmtes GemUth, zieht die

schlichte Sprache Lutber's bei Jobannes oder Matthaus

dem gekÃ¼nstelten Reimgeschlinge vor. Das einzige Er-

quickliche am ganzen Text bilden die Worte zu den Cbo-

rÃ¤len, da Brockes hiefÃ¼r statt eigener Erzeugnisse Strophen

aus alten Kirchenliedern verwendet hat. Gegen den treu-

â�¢) Auf die ErzBblung des Evangelisten, dass Jesus vor Pilatus

die letzte Frage nicht mehr beantwortete, folgt dieser Wechselgesang:

(Tochter Zion) Â»Sprichst du denn auf dies Verklagen ; und das spÃ¶t-

tische Befragen, | ewig Wort! kein einzig Wort?Â« (Jesus) Â»Nein ! ich

will euch jetzo zeigen,) wie ich wiederbring' durch Schweigen, | was

ihr durch's GeschwÃ¤tz verlort.Â« Dass diese Unterhaltung keine

glÃ¼ckliche Erfindung ist, bat auch Herr RÃ¼ssel Hartinean, welcher

lur die Ausgabe der deutschen HBndelgesellschafl eine englische

tebersetznng des Teiles beigab, erkannt und dessbalb an Jesu Stelle

der Tochter Zion die "glÃ¤ubige SeeleÂ« gegenÃ¼bergestellt, unter ent-

sprechender Modification des Teiles.

herzigen Ton dieser Lieder sticht dann freilich die gedun-

sene Schwulst der PerrUckendichtung doppelt grell ab.

Beispiele sind schwer auszuwÃ¤hlen, wegen zu grosser

FÃ¼lle: doch mÃ¼ssen einige mitgetheilt werden. ZunÃ¤chst

ein paar Proben von den hÃ¤ufig vorkommenden Allusionen

durch Doppelgebrauch eines Wortes. Da beisst es: Â»Der

Gott, dem alle Himmelskreise, | dem aller Raum xum Raum

zu kleinÂ« etc.; oder: Â«Dem Leben sprecht ihr 's Leben

ab, | des Todes Tod soll durch euch sterben'Â« Beispiele

von symbolischen Ausdeutungen und breitgesponnenen

Bildern mag die Geiselung liefern. Die Â»glÃ¤ubige SeeleÂ«

singt: Â»Ich seh' an einen Stein gebunden | den Eckstein,

der ein Feuerslein | der ew'gen Liebe scheint zu sein: |

denn aus den Ritzen seiner Wunden, l weil er die Glulb

im Busen tragt, | seh' ich, so oft man auf ihn schlagt, | so

oft mit Strick und Stahl die Schergen auf ihn dringen,

aus jedem Tropfen Blut der Liebe Funken springenÂ«.

Etwas spater: Â»Schau, wie die MÃ¶rder ihm auf seinem

RÃ¼cken pflÃ¼gen l | wie tief, wie grausam tief sie ihre Fur-

chen ziebn, | die er mit seinem Blut begiesset, | woraus

der todten Well des Lebens Ernt' enlspriesseU. Gleich

darauf ist der RÃ¼cken nicht mehr ein Ackerfeld, sondern

Â»Dem Himmel gleicht sein buntgestriemter RÃ¼cken, i den

RegenbÃ¶gen ohne Zahl | als lauter Gnadenzeichen

schmÃ¼cken, ' die (da die SÃ¼ndQulb unsrcr Schuld ver-

seiget) | der holden Liebe Sonnenstrahl | in seines Blutes

Wolken zeigetÂ«. Als Beispiele vermeintlicher Kraftsprache

seien ein paar ErgÃ¼sse der Â»Tochter ZionÂ« citirt. Ihre An-

rede an die Dornenkrone beginnt: Â»Verweg'uer Dorn!

barbar'sche Spitzen! | verwildert Mordgestrauch, hall'

ein!Â« und endet: Â»Doch der verfluchte Strauch ist taub, j

HÃ¶r', wie mit knirschendem GerÃ¤usch { seinDrachenzÃ¤bnen

gleiches Laub | durchdringet Sehnen, Adern, Fleisch!Â«

Wo der Evangelist das Anspeien des Heilands erzahlt,

ruft sie: Â»SchÃ¤umest du. du Schaum der Well? | Speit

dein Basilisken-Rachen, | Brut der Drachen, j dem, der

alle Ding' erhalt, | Schleim und Geifer ins Gesicht, j und

die Holt' verschlingl dich nicht?Â« Auch die Â»dramatischeÂ«

Haltung der Hauptpersonen ist durch Beispiele zu illustri-

ren. Jesus schickt seinem Gebet am Oelberg folgende

Molivirung voraus: Â»Mich drÃ¼ckt der SÃ¼nden Cenlnerlasl, |

mich angstigel des Abgrunds Schrecken, ] mich will ein

scblammigter Morast, | der grundlos ist, bedecken. | Mir

pressl der HÃ¶llen wilde Glulh | aus Bein ::nd Adern Mark

und BlutÂ«. Bei der Gefangennehmung Jesu feuerl sich

Petrus zur Abwehr an: Â»Gift und Gluth, | Strahl und

Hut k | ersticke, verbrenne, zerscbmettre, versenke [ den

falschen Verrather voll mÃ¶rdrischer Ranke! | Man fesselt

Jesum jammerlich, | und keine Weller regen sich? j Auf

denn, mein unverzagter Mulh, | wirf diesen Frevler in sein

Blut, | weil es nicht tbut | Gift und Glutb, | Strahl und

Flulh !Â« Als Petrus nach dreimaliger Verleugnung den Hahn

krÃ¤hen hÃ¶rt, macht sein ReuegefUhl sich Luft: Â»Welch un-

geheurer Schmerz bestÃ¼rmet mein GemUth! | Ein kalier

Schauer schreckt die Seele: l die wilde Gluth der dunkeln

MarterhÃ¶hle | entzÃ¼ndet schon mein zischendes GeblÃ¼t; [

mein Eingeweide kreischt auf glimmen Kohlen; | wer

lÃ¶schel diesen Brand? wo soll ich Rettung holen? l Heul',

du Schaum der Menschenkinder, [ winsle, wilder SUn-

denknecht! i Tbranenwasser ist zu schlecht, | weine Blut,

verstockter SÃ¼nder !o Noch drastischer schildert Judas

seine Reue: Â»0 was hab' ich-verfluchter Mensch gelhan!|

RÃ¼hrt mich kein Strahl? will mich kein Donner fallen? j

Brich, Abgrund, brich, j erÃ¶ffne mir die dÃ¼stre Bahn zur

HÃ¶llen! Doch sieh, die HÃ¶ll' erstaunt ob meinen Tbaten, |

die Teufel selber schÃ¤men sich; | ich Hund hab' meinen
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Gott vnT.iilirn-j. An dieses Recitaliv schliesst sich die

Arie: Â»Lassl diese Thal nichl ungerochen, | zerreissl meiu

Fleisch, zerquetscht die Knochen, | ihr Larven jeuer Mar-

terhÃ¶hle l | Straft mit Flammen, Pech und Schwefel | mei-

nen Frevel, | dass sich die verdammte Seele | ewig

quÃ¤le !u In dem nun folgenden Recitativ kommt die Stelle

vor: Â»Die Sterne werden zu Kometen, | mich Scheusal

der Natur zu tÃ¶dtenÂ«; und der Schluss lautet: Â»Was

fÃ¤ngsl du denn, Verzweifelter, verdammter MÃ¶rder an? |

Eh' ich mich soll so unertrÃ¤glich kranken, l will ich mich

henkenÂ«. Damit verschwindet Judas vom Schauplatz ; die

Worte seines Â»AbgangsÂ« kÃ¶nnen nicht anders als komisch

wirken.

Ist es zu verwundern, dass Â»Leiter von SingvereinenÂ«,

wenn sie Handels Partitur durchgehen und solche Poesie

finden, bei aller WÃ¼rdigung der Musik sich abschrecken

lassen .' Sehr treffend charakterisirl Cbrysander die Dich-

tung Â»als ein Denkmal aus einer verkommenen Zeit, die

sich das Leiden des Heilands in der herbsten Gestalt ab-

schilderte und dann in vornehmer Gesellschaft ein Ver-

gnÃ¼gen daran empfandÂ«. Wie anders aber die Musik!

Wahrend die hochgestelzten Textphrasen uns am Dichter

den warmen Herzschlag vermissen und eitles Streben nach

Selbstverherrlichung argwÃ¶hnen lassen, spricht aus der

Composition Ã¼berall das achte GefÃ¼hl, die Versenkung in

den erhabenen Stoff. Manche Arien sind von solcher Innig-

keit, dass man darÃ¼ber auf Augenblicke sogar die Ver-

schrobenheit des Textes vergessen kann, â�� freilich nur

auf Augenblicke; nachher empfinden wir den Conlrast

zwischen dieser Verschrobenheit und jener Innigkeit um

so SchÃ¼rfer. Ohne Zweifel ist es ein Verlust, wenn Handels

Werk blos von Partilurlesern oder von Einzelnen am Cia-

vier genossen, nicht in voller Darstellung von Vielen ge-

hÃ¶rt wird. Nur Eines kÃ¶nnte den richtigen Genuss und

die gerechte Beurlheilung des Werkes beeintrÃ¤chtigen: die

Vergleichung mit Bach. Wer Handels Passion empfehlen

will, sollte nicht diese Vergleichung provociren, vielmehr

vor ihr als einer unbilligen warnen, am wenigsten die

Handelst;!]Â« Composition durch eine mÃ¤kelnde Kritik der

Bacb'schen Passionen zu beben versuchen. Halt man durch-

aus eine Folie fÃ¼r nÃ¶tbig, so mag man etwa Graun's Â»Tod

JesuÂ« biezu benutzen, nur nicht eine von den grossartig-

sten SchÃ¶pfungen Bach's, der, so lange man blos Pas-

sionen vergleicht, ungefÃ¤hr um eben so viel Ã�ber Handel

steht als HÃ¤ndel Ã¼ber Graun. Die unerquickliche und in

absolutem Sinne gar nicht zu beantwortende Frage, ob

nach der Gesammlerscheinung Bach oder Handel der

GrÃ¶ssere sei, bleibt ja hier ganz ausser Spiel. HÃ¤ndel hatte

bis 1746 nur wenig kirchliche Musik geschrieben, sieb

vorzugsweise als Operncompouist gefÃ¼hlt und bewÃ¤hrt;

die Passion von 4716 war die erste in grÃ¶sserem Maass-

stab angelegte Arbeit auf dem Gebiete der geistlichen Mu-

sik, zu welchem er sich auch spÃ¤ter (wenn man von Com-

positionvn geringeren Umfangs, unter denen gerade die

bedeutendsten doch eigentlich Gelegenheyscompositionen

waren, absiebt) nur noch im Â»MessiasÂ« zurÃ¼ckgewandt hat,

da bekanntlich die Ã¼brigen Oratorien nicht unter den

strengeren Begriff geistlicher oder kirchlicher Musik fallen.

Demnach bat in der Passion der damals 31 jahrige HÃ¤ndel

nicht eines seiner Hauptwerke geschaffen, nicht ein Werk,

welches uns den eigentlichen Genius des Meisters in voller

Entfaltung zeigt, wahrend Bach in seinen beiden Pas-

sionen und der H moll-Messe auf dem HÃ¶benpunkte seiner

Kraft und frommen Begeisterung steht. Unter solchen Um-

standen durfte selbst der eifersÃ¼chtigste HÃ¤ndel-Enthu-

siasmus sieb darÃ¼ber beruhigen, dass der HÃ¤ndel'scben

Passion die Stellung neben und Ã¼ber einer Bacb'scben

nicht eingerÃ¤umt werden kann; dem Componisten des

Messias, der prÃ¤chtigen Oratorien, der reizenden italieni-

schen Opern wird damit nicht im geringsten zu nahe ge-

treten, und auch seine Passion verliert an ihrem grossen

Werthe nichts durch die Thalsache, dass sie nicht gerade

die hÃ¶chste ihrer Gattung ist.

Um in Stuttgart die AuffÃ¼hrung zu ermÃ¶glichen, wurde

zuvÃ¶rderst der Text soweit tbunlich purificirt. Die aben-

teuerlichen Locken und Wulste der Allonge-PerrÃ¼cke, un-

ter welcher der pompÃ¶se Hamburger Ratbsherr einher-

schreitet, dabin zu beschneiden und zurecht zu kÃ¤mmen,

dass der Dichter weder in moderner Frisur noch in einem

fÃ¼r unser Auge unertrÃ¤glichen Aufputz erscheint, war keine

leichte Arbeit; wer sich ihr um der HÃ¤ndel'scben Compo-

sition willen unterzog, den kann der Verdacht nicht tref-

fen, er unterschÃ¤tze diese Composition. Bei einer solchen

Ueberarbeitung muss das Rohe und Ekelhafte, das unna-

tÃ¼rlich Gezierte und pathetisch NÃ¤rrische beseitigt werden,

und doch soll die FÃ¤rbung jener Zeit im Allgemeinen ge-

wahrt bleiben; auch darf man, wegen naher Beziehungen

der Musik auf die Gedanken und Worte der Verse, nichl

an eine ganz selbstÃ¤ndige Umdichtung einzelner Strophen

gehen. Zuweilen verlangt die Musik, dass ein beslimmles

Wort an bestimmter Stelle beibehalten oder wenigstens

durch eines von ganz Ã¤hnlicher Bedeutung ersetzt werde.

Isl man hierin nicbl vorsichtig, so kann der specifische

Sinn einer Compositionsstelle verdeckt werden, wie ein

Beispiel aus Bach's Johannis-Passion zeigen mag. Die

zweite Arie derselben bat in der Parliturausgabe von

Traulwein (Berlin, 4834) den Text: Â»Ich folge dir gleich-

falls, mein Heiland, mit Freaden, | und lasse dich nicht, |

mein Leben, mein Liebt; ) mein sehnlicher Lauf | hÃ¶rt eher

nicbl auf, | bis dass du mich lehresl geduldig zu leidenÂ«.

Dieser Teil isl auch in den Ulrich'scben Ciavierauszug

aufgenommen. Der ursprÃ¼ngliche, in der AusgabÂ« der

Bach - Gesellschaft wiederhergestellte Text lautet: Â»Ich

folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten, | und lasse

dich nicht, j mein Leben, mein Licht l | BefÃ¶rd're den

Lauf | und hÃ¶re nicht auf j selbst an mir zu ziehen, zu

schieben, zu bitten!Â« Der wohlmeinende Ueberarbeitcr

fÃ¼r Traulwein hat nicht bemerkt, dass Bach zweimal das

Â»Ziehen und SchiebenÂ« durch eine sehr charakteristische,

drÃ¤ngende Figur auf den betreffenden Worten zeichnen

wollte, und dass mit dieser Figur die im verÃ¤nderten Text

auf sie fallenden Worte Â»geduldig leident einen Wider-

spruch bilden.

Meines Wissens steht bis jetzt Stuttgart mit Auffuh-

rung der HÃ¤ndel'scben Passion allein. Sollen AuffÃ¼hrungen

an anderen Orten nachfolgen, so kÃ¶nnte solchen ein we-

sentlicher Vorschub geleistet werden, wenn die HÃ¤ndel-

Gesellschaft zu ihrer XV. Lieferung nachtrÃ¤glich eine Bei-

lage geben wollte, enthaltend den ursprÃ¼nglichen Text

und daneben eine von ihr fÃ¼r brauchbar erachtete Ueber-

arbeitung, sei es die Stuttgarter oder eine neu gefertigte.

Eine Beilage dieser Art wÃ¼rde ein SeilenslÃ¼ck bilden zu

den TextblBttern, welche bei den von der Gesellschaft ge-

lieferten Oratorienbanden am Eingang der Partitur stehen.*)

â�¢( Den in Stuttgart zur AuffÃ¼hrung gelangten, von dem Herrn

Verfasser herrÃ¼hrenden gereinigten Text finde Ich sehr gelungen und

werde mich daher bemÃ¼hen, denselben bald zum Druck zu be-

fÃ¶rdern. Chr.

37Â«
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Anzeigen und Beurtheilungen.

Carl Philipp EMÂ»el Bach'Â« Ciavier-Sonate n, Rondos

und freie Fantasien fÃ¼r Kenner und Liebhaber. Neue

Ausgabe von E. f. BaMgart. VollstÃ¤ndig in sechs Samm-

lungen. FÃ¼nfte Sammlung. Subscriptionspreis

<J/jTblr. 43 Seiten in Fol. Breslau [jetzt Leipzig], Ver-

lag von F. E. G. Leuckart (Constantin Sander).

Die schÃ¶ne Ausgabe des Herrn Dr. Baumgarl von der letz-

ten und grÃ¶ssten Sammlung, welche der Â»Hamburger BachÂ« fÃ¼r

das Pianoforte veranstaltete, schreitet ihrem Ende entgegen.

Das vorliegende fÃ¼nfte Hefl erschien vor einiger Zeit und das

sechste, welches die Colleclion beschliesst, wird auch wohl

nicht mehr lange auf sich warten lassen. Bach Hess diese

Sammlung in den Jahren 1779 bis l 7.x7 erscheinen, zwar in

Leipzig, aber Â»im Verlage des AutorsÂ«. Am Ende eines langen

Lebens, welches ihm alles gebracht hatte, nur keine ReichthÃ¼-

mer, musste er um so mehr bedacht sein, aus den verÃ¶ffent-

lichten Composilionen fÃ¼r die Seinigen den mÃ¶glichsten Erwerb

zu ziehen. Der damalige deutsche Musikverlag befand sich in

einem klÃ¤glichen Zustande, wirkliche kaufmÃ¤nnische Unter-

nehmer fehlten fast ganz, wusste man doch nicht einmal, auf

welche Wetee man Musik publiciren wollte, durch Musikstich

oder durch Typendruck; die EnglÃ¤nder, und namentlich die

Franzosen, waren uns hierin weit voraus. Bach's Sammlung

erschien im Typendruck, wie alles was damals in Leipzig her-

auskam, und man muss gestehen, dass derselbe, was Deutlich-

keit anlangt, nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig lÃ¤sst; auch eine ge-

wisse Zierlichkeit und Angemessenheit, namentlich fÃ¼r Lieder,

kann man den damaligen Erzeugnissen der Leipziger Musik-

presse nicht absprechen, denn Breitkopf thal alles MÃ¶gliche,

um seine Â»Erfindung! im besten GewÃ¤nde erscheinen zu lassen.

Aber eine wirkliche SchÃ¶nheit war dabei nicht zu erzielen trotz

der bedeutenden Kosten, und Bach erscheint hier nun unter

der Vorsorge seines neuen Herausgebers und durch die Libe-

ralitÃ¤t eines kunstsinnigen Verlegers in einem viel schmuckeren

Kleide. MÃ¶gen unsere gebildeten Clavierspieler nicht sÃ¤umen,

ihn in diesem bei sich heimisch zu machen l

Die fÃ¼nfte Sammlung enthÃ¤lt zwei Sonaten, zwei Rondos

und zwei Fantasien; die noch ausstehende sechste desgleichen.

Sobald letztere erschienen ist, werden wir ausfÃ¼hrlicher auf

das Ganze zurÃ¼ckkommen. Am Ende der ersten Fantasie der

fÃ¼nften Sammlung erscheint der bei Bach seltene Fall, dass

nur Ober- und Unterstimmen ausgeschrieben sind und die

Harmonie durch Bezifferung angedeutet ist. Der Herausgeber

hat die Mittelstimmen in kleineren Noten angegeben und den

betreffenden Gegenstand unlÃ¤ngst eingehend in dieser Zeitung

zur Sprache gebracht. Die dilettantische Vorstellung, dass es in

Bach's Absicht gelegen habe, auch alle nicht bezifferten , uns

auf den ersten Blick leer erscheinenden Stellen ad libitum mit

volleren Griffen auszustatten, entsteht leicht, wenn man Bach

als den Vater des modernen Clavierspiels rÃ¼hmen hÃ¶rt, oft von

denen, die kaum eine Note von ihm sahen, wenn man erfÃ¤hrt,

welche hohe Meinung Haydn Mozart und fast alle musikalischen

Grosse:: der Zeit von ihm hegten und wenn man daraus

schliesst, solche LobsprÃ¼che mÃ¼ssten sich grÃ¼nden auf leicht

eingehende effectvolle Werke. Blickt man dann auf seine Mu-

sik und gewahrt eine dÃ¼nne sperrige Zweistimmigkeit, wie

z.B. gleich bei dem Anfang des ersten StÃ¼ckes dieser Sammlung :

Pretto.

so liegt unseren durch MassengriÃ¶e verwÃ¶hnten Ohren und

Fingern allerdings die Versuchung nahe, hier zu fÃ¼llen. Aber

wer ein wenig mit Geschmack und kÃ¼nstlerischem Verstand

begabt ist, muss bald entdecken, dass alle solche FÃ¼llung nur

vom Uebel wÃ¤re und dass es hier lediglich darauf ankommt,

den Bass recht deutlich und vielsagend, die Oberstimme mar-

kirl und in freiem SchwÃ¼nge zur Geltung zu bringen. Wer so

fortfÃ¤hrt und wirklich studirend diese TonstÃ¼cke einÃ¼bt, der

wird einen grossen Genuss daran haben und fÃ¼r einen echt

claviermÃ¤ssigen Vortrag UnschÃ¤tzbares daraus lernen kÃ¶nnen.

Aber mit der Vorstellung, dass es sich hier um Werke handle,

deren SchÃ¶nheit so leicht kenntlich und deren allgemeine Wir-

kung so sicher sei, wie bei den Producten unserer grossen

Sonatenmeister, muss man nicht an diese Sammlung und Ã¼ber-

haupt nicht an etwas hinan treten, was den Namen Bach fÃ¼hrt.

Denn auch Philipp Emanuel Bach war wohl berÃ¼hmt und laut

gepriesen, aber eigentlich nie populÃ¤r. Ort hat man ibn neuer-

dings als einen dem Sebastianischen Wesen h.ilb abtrÃ¼nnig

Gewordenen bezeichnet, und doch ist es unzweifelhaft, dass

er als KÃ¼nstler durchaus Theil hat an den specifisoh Bach'scben

EigenlhÃ¼mlichkeiten, zu deren Kennzeichen es gehÃ¶rt, dass sie

aus innerem Bewusstsein nie allgemein geschÃ¤tzt werden

kÃ¶nnen, ohne dass sie dadurch von ihrem Wertbe irgend etwas

verlÃ¶ren. Bach selbst Susserte einmal: Â»Mich deucht, die Mu-

sik mÃ¼sse vornehmlich das Herz rÃ¼hren, und dahin bringt es

ein Clavierspieler nie durch blosses Poltern , Trommeln und

Harpeggiren, wenigstens bei mir nichtÂ«. Aber dieser Ausspruch

sagt noch wenig, denn es handelt sich eben darum, aufweiche

Weise, durch welche Mittel er selber die HcrzrÃ¼hrung bewerk-

stelligte oder, mit anderen Worten, in welchem VerhÃ¤ltnisse

die Tonmiltel bei ihm stehen. Hierbei erst kommt die Eigen-

thÃ¼mlichkeit zu Tage. Edel ist alles, was Ph. E. Bach schreibt

und insofern kann man gern Burney beistimmen, wenn er

meint, seine (Ciavier-) Compositionen kÃ¶nnten einen Gradmes-

ser des Geschmacks abgeben fÃ¼r junge Musiker je nachdem sie

sie zu schÃ¤tzen oder nicht zu schÃ¤tzen wÃ¼ssten. Â»Freilich â��

setzt Gerber hinzu â�� ist es kein Wunder, dass sie, theils we-

gen den ganz besondern eigentÃ¼mlichen Geschmack ihres

Verfassers, theils wegen den itzigen allgemeinem Hange zum

komischen, nicht allgemein Beifall erhalten : Aber wÃ¤re es mÃ¶g-

lich gewesen , dass sie jeder seiner Gegner vom Verfasser

selbst, auf seinem Silbermannischen Klaviere, hÃ¤tte vortragen

hÃ¶ren kÃ¶nnen, er wÃ¼rde bald mit der Bachischen Musik aus-

gesÃ¶hnt worden seinÂ«. Eine sorgsame AusfÃ¼hrung ist, wie man

nach dem Vorbemerkten sich leicht sagen kann, die Haupt-

sache und die einzige Schwierigkeit bei Bach's Ciaviermusik.

Wer hierin sicher gehen will, dem empfehlen wir die Abhand-

lung des Herausgebers Ã¼ber den Vortrug und die richtige Aus-

fÃ¼hrung der hier in Betracht kommenden Verzierungen. Sie ist

als Vorrede der ersten Sammlung beigegeben, kann aber fÃ¼r

40 Sgr. auch apart bezogen werden.

L. raa Beethtren's sÃ¤mmtliche Clarier-ScMten. Neue re-

vidirte Ausgabe, mit einem Vorworte versehen von

Ferdinand Hiller. Billigste Einzel - A usgabe.

Breslau [jetzt Leipzig], Verlag von F. E. C. Leuckart.

(Const. Sander.) In Folio.

Welche von den Gesammtausgaben der Beethoven'schen

Sonaten die billigste sei, kÃ¶nnen wir nicht sagen und wÃ¼rde
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ohne Zweifel eine eingehende Untersuchung erfordern, denn

in aller Herren LÃ¤ndern sind jetzt 'billigste und besteÂ« Gesammt-

ausgaben erschienen, die meisten von namhaften Musikern

wenn auch nicht durch persÃ¶nliche Sorgfalt edirt doch mit

einem Herausgeber-Namen versehen, so dass bald jeder be-

kannte Musiker seine besondere Ausgabe von diesen Sonaten

besitzen wird, wie solches bei den Verlagshandlungen â��

grossen und kleinen, deutschen und ausserdeutschen â�� schon

lÃ¤ngst der Fall ist. Alle diese kÃ¶nnen dreist versichern , ihre

Ausgabe sei die beste und billigste und correcteste (oder Â»ganz

correctÂ», wie C. P. Peters auf franzÃ¶sisch zu versichern pflegt),

denn wer wird sich die MÃ¼he nehmen einen erschÃ¶pfenden

Vergleich anzustellen und wer wird namentlich die Correclheit

untersuchen? â�� Was aber die billigste Einzelausgabe an-

langt, so glauben wir dem Verleger der hier angezeigten Edi-

tion gern, dass die seinige hierin den Vorrang beanspruchen

dÃ¼rfe. Die Preise variiren zwischen < Sgr. (Nr. 37) und

41Â»/j Sgr. (Nr. J9), die Mehrzahl der Stacke kostet 3, i und

5 Sgr. Mehr kann man nicht verlangen. Auch ist die Ausstat-

tung gut, und was uns besonders zusagt, ist, dass der Ver-

leger nicht das durch die billigen Ausgaben eingebÃ¼rgerte Pa-

riser Octav, sondern das gewÃ¶hnliche Musikfolio gewÃ¤hlt bat,

welches fÃ¼r den Vortrag doch weit angenehmer ist; m;m

braucht seltener zu wenden und bat eine bequemere Note.

MusikstÃ¼cke, wie diese, die bestÃ¤ndig fÃ¼r den hÃ¤uslichen Ge-

brauch bereit liegen, wird man auf die Dauer nicht in der Form

von Augenpulver ertragen. Das Vorwort von Herrn Ferdinand

Hitler ist einzeln fÃ¼r t Sgr. zu beziehen; es liest sich recht

angenehm, die Ausgabe wÃ¼rde aber ohne dieses Vorwort keinen

geringeren Werth haben, und sie darf Jedem empfohlen werden.

trmonia. Auserleseue GesÃ¤nge fUr All oder Mezzo-

Sopran herausgegeben von A. U. Ritter. Magdeburg,

Verlag der HeinrichsbofeD'schen Musikalienhandlung.

Band VII oder Nr. 49 bis 55. Pr. 4 Thlr.

Mit dem 7. Heft scheint die Colleclion geschlossen zu sein.

Alle 7 Binde zusammen sind fÃ¼r B6/, Thlr. zu beziehen. Die

â�¢ArmouiaÂ« bat eine weite Verbreitung gefunden und verdient

dieselbe vollkommen. Fast sÃ¤mmtlicbe GesÃ¤nge gehÃ¶ren dem

18. Jahrhundert an. Vertreten sind darin S. Bach (8), Ph. B.

Bach (t), Ferd. Bertoni (<), Caselli (I), G. Cozzi (4), Durante

(1), Perrandini (t), Foschi (t). Gluck (S), Graun (t), HÃ¤ndel

(46), L. Leo (t), Leon. Vinci (4), Marcello (S), Mozart (4),

A. MÃ¼hling (4), Pergolese (3), Righinl (4), Rolle (Â«), A. Scar-

laUi (1), A. Stradella (4) und Telemarm (t) â�� also Italiener

und Deutsche fast zu gleichen Theilen: ein gerechtes VerbÃ¤ll-

niss, wenn man bedenkt, dass die Musik beider LÃ¤nder sich im

vorigen Jahrhundert so ziemlich die Waage hielt. Mit HÃ¤ndel

ist zugleich England, mit Gluck Frankreich einigermaassen ver-

treten , doch wÃ¤ren immerhin einige Nummern von damaligen

englischen und franzÃ¶sischen Tonsetzern (z. B. Purcell und

Arnr, l.ully und Rameau) willkommen gewesen. Man muss in-

dess erwÃ¤gen, dass derartige Sammler fÃ¼r das BedÃ¼rfnis* des

grossen Publikums nicht Schnitter, sondern nur Aebrenleser

sein kÃ¶nnen. Nur was auf andere Weise bereits bekannt und

beliebt geworden ist, erwartet man hier wieder zu finden,

nicht selbstÃ¤ndig Erforschtes aus bisher unerschlossenen Quel-

len. Doch hat Herr Musikdireclor Ritter manches schÃ¶ne StÃ¼ck

aufgelesen, was nicht gerade auf der breiten Heerslrasse liegt

und Manchem unbekannt sein dÃ¼rfte. Bei seiner grossen aus-

gebreiteten Kenntnis* der Ã¤lteren Musik, in welcher er vor-

urtbeilslos das Gute aller Schulen, Richtungen und Ausdrucks-

weisen zu schÃ¤tzen weiss, wÃ¼rde er sicher noch mehr dieser

Art aufgenommen haben, wenn nicht, wie gesagt, der Zweck

solcher Sammlungen dem Herausgeber gewisse enge Grenzen

steckte.

Musikfest in Birmingham.

Das alle drei Jahre hier stattfindende Musikfest begann am

Dienstag den 30. August. Es ist das dreizehnte der Reihen-

folge und wurde in dem musikalischen Theile grÃ¶sstentheils

von Herrn Costa, oder wie er jetzt beisst Sir Michael,

dirigirt.*) PrÃ¤sident des Festes war der Graf(Earl) Brad-

ford. An SolosÃ¤ngern waren da: die Damen Lemmens

Sherringlon, A. J. Sutton, Ilma dl Murska, Miss Wynne, Patey

nebst Kraul. Tietjens und Drasdill, die Herren Sims Reeves,

Vermin Rigby, Santley, Mason, Briggs, Smythson, Signor Foli

und Mr. Cummings, die Pianistin Arabella Goddard, etc. Ge-

geben wurde Mendelssohn's Elias, das hier bekanntlich so

ungemein populÃ¤re Oratorium, welches Ã¼berdies in Birmingham

das Licht der Well erblickte, wo der Componist es vor 2 i Jah-

ren ebenfalls im August an einem dieser Musikfeste zuerst diri-

girte. Es war ein Werk fÃ¼r den englischen Geschmack , das

zeigte gleich diese erste VorfÃ¼hrung. Â»Der Klang des Orche-

sters und der ungeheuren Orgel (schreibt M. darÃ¼ber an Frau

Frege nach Leipzig) verbunden mit den starken ChÃ¶ren, die

mit aufrichtiger Begeisterung sangen, der gewallige Widerhall

in dem wunderschÃ¶nen Riesensaale â��, ein vortrefflicher eng-

lischer TenorsÃ¤nger [der junge Sims Heeves], â�� Staudlgl, der

sich alle MÃ¼he gab und dessen Talente und Tugenden Sie ja

wohl kennen , nusserdem noch ein paar recht gute zweite So-

pran- und All-Solos, â�� das Alles nun mit besonderem Zug

und grosser Frische und Lusl Musik machend, und neben der

grÃ¶ssten StÃ¤rke auch die schÃ¶nsten Pianos herausbringend, die

ich noch je von solchen Massen gehÃ¶rt habe, dazu ein em-

pfÃ¤ngliches, freundliches, mÃ¤uschenstilles oder jubelndes Pu-

iiliriim, das ist wohl des Guten genug fÃ¼r eine erste AuffÃ¼h-

rung. Auch habe ich eine solche in meinem Leben nicht besser,

ja noch nicht so gul gehÃ¶rt, und ich zweifle fast, ob ich je

dergleichen wieder werde hÃ¶ren kÃ¶nnen, weil eben so vielerlei

GÃ¼nstiges gerade hier zusammentraf.Â« Das damals von Men-

delssohn den AuffÃ¼hrenden wie den ZuhÃ¶rern gespendete Lob

kÃ¶nnen wir mil vollem Rechl auch noch jelzl, auch fÃ¼r diese

letzte AuffÃ¼hrung in Anspruch nehmen. Es ging so ziemlich

Alles ganz vortrefflich und die ChÃ¶re meinte man lange nicht

so schÃ¶n hier singen gehÃ¶rt zu haben. Bei den Meisten bat die

Musik auch noch ihre frische Anziehungskraft bewahrt und es

wird in den Kreisen unserer Musiker und Musikfreunde nur

sehr Wenige geben, die nicht davon Ã¼berzeugt sind, dass dieses

schÃ¶ne Oratorium den hohen Rang, welchen es gegenwÃ¤rtig

hier einnimmt (nÃ¤mlich neben oder unmittelbar nach, in der

Idee einiger HeissblÃ¼tiger aber Ã¼ber dem Messias), auf die

Dauer behauplen kÃ¶nne. Wie sollte es auch! Beruht doch die

ganze Oratoriencomposilion der heimischen Meister fast aus-

schliesslich auf Mendelssohn und '' ,,, davon auf dem Elias l

Dass dieser Elias Mendelssohn's Hauptwerk sei, wie er eigent-

lich sein letztes war, daran zweifelt hier niemand, wÃ¤hrend

in Deutschland von Anfang an der Paulus das beliebteste Werk

war und auch wohl noch gegenwÃ¤rtig ist, denn sonst begreife

ich nicht, wie man drÃ¼ben bebauplen kann (was neulich z. B.

noch von Devrienl geschehen ist), Mendelssohn habe mit dem

Elias einen RÃ¼ckschritt gemacht. Die Sache ist doch lehr eln-

*) Costa bat seine Antheilnabme an dem gegenwÃ¤rtigen Kriege

durch die Composition eines der neuen deutschen Kriegslieder docu-

mentirt. Bei Lamborn Cock & Co. in London erschien weben:

Germany' new National Uymn ,,All honour to thtkingl" Solo

and Chonu. The MUJIC by Sir Michael Coita. WUh gnglM and Sermon

Wordi. Partitur 6 s. (l Thlr.), Clavierauuug l i. [4 Tblr). D. Amt.
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fach. In Deutschland, hauptsÃ¤chlich angeregt durch Bach's

Cantaten und Passionen und daneben durch die deutschen

Oratorien, die den Cantaten immer sehr Ã¤hnlich waren, brachte

er den Paulus zu Stande, â�� und in oder fÃ¼r England, wo er

von der festeren und grb'sseren Form des englischen d. h.

eigentlich des HÃ¤ndel'schen Oratoriums nÃ¤here Anschauung

bekam, wurde der Ellas geschaffen. Wie sollte nun nicht jedes

Land das besonders schÃ¤tzen, was im Anschluss an eine ihm

liebgewordene Kunstweise entstanden war? WÃ¤hrend nun

leicht zu beweisen ist, dass in formeller Hinsicht der Elias vor

dem Paulus den Vorzug verdient, den Vorzug der Einheit und

eines reineren Kunstslils, muss doch so viel allerdings zuge-

geben werden, dass dem Inhalte nach kein Fortschritt Ã¼ber

frÃ¼here deutsche Werke hinaus stattgefunden hat, sondern dass

wir hier nur eine Wiederholung derselben vor uns haben, was

jenen deutschen StÃ¼cken den Reiz der OriginalitÃ¤t sichert. In-

sofern ist dieses Werk allerdings mangelhaft und der Kritik

blossgeslelll; denn beim Ergreifen grosserer Kunstforaen mÃ¼s-

sen sich nothwendig auch die inneren kÃ¼nstlerischen Mittel

steigern und nach der neuen Form Ã¤ndern. Der Elias hat mit

dem Messias die grossen Solo-Gesangscenen fÃ¼r alle vier Stim-

men gemein, aber der Mangel wirklicher grosser Arien und

rein sich abscheidender Recitative ist dem Kenner bald klar

und wird auch von da an, wo die specifisch Mendelssohni-

schen Melodiepbrasen mehr und mehr erblassen, dem grossen

Publikum fÃ¼hlbar werden. Das unserige ist zur Stunde aber

noch ganz orthodox, wenigstens dem Anschein nach.

Von den SÃ¤ngern war Santley in der Partie des Elias vor-

trefflich. Seine Stimme ist mehr Bariton als eigentlicher Bass,

aber an sich ohne Makel, reich im Ton und im Ausdruck, eine

von jenen Stimmen, die sich leicht ins Ohr und ins Herz steh-

len. WÃ¤hrend er diese grosse Partie ohne Schaden allein be-

wÃ¤ltigte, schien der an sich unerhebliche Tenorpart fÃ¼r die

Schullern eines Einzigen zu schwer zu sein : Vernon Rigby und

Sims Iteeves halten sich darin gelheilt. Das Gleiche war der

Fall mit Sopran und AU. Man kann es bezahlen, warum soll

man sich also nicht diesen Luxus gestalten ? Aber nicht allein

diese KÃ¼cksicht veranlagst so etwas; das mehrtÃ¤gige Fesl mit

tÃ¤glich zwei AuffÃ¼hrungen bedingl doppelle Beselzung und Re-

serve, also sucht man das einzelne Concerl so anziehend zu

machen, wie nur mÃ¶glich. Ich fÃ¼r meine Person ziehe aber

doch die verstÃ¤ndnissvolle AusfÃ¼hrung einer ganzen Partie

durch eine einzige Person vor und glaube alle verstÃ¤ndigen

HÃ¶rer auf meiner Seite zu haben. Wie gross die Zahl dieser

verstÃ¤ndigen HÃ¶rer sein mag, kann ich nicht sagen, mache mir

aber keine Ã¼bertriebenen Vorstellungen davon, wenn ich sehe,

dass Publikus mit grossem VergnÃ¼gen wahrnimmt, wenn die

Speisekarte an Solisten sehr gross ist; und wie effecuoll sie

gekleidet waren, Damen und Herren, kann man in unseren

grossen TagesblÃ¤ltern ausfÃ¼hrlich lesen. Um auf die Tenoristen

zurÃ¼ck zu kommen, so sang V. Rigby den ersten Theil mit

schÃ¶ner Stimme und entsprechender Wirkung, Sims Reeves

den zweiten aber als ziemlich passable Gesangsruine, und doch

kann kein Zweifel sein, wer von diesen beiden der bedeuten-

dere KÃ¼nstler Â«ei. Sims Reeves war 25 Jahre lang ein Orato-

rien-Tenorist, wie es keinen zweiten gab, und das, denke ich,

ist lange genug; seine Auffassung ist in vielen Hauptpunkten

ein Musler fÃ¼r alle seine Nachfolger geworden, gerade so, wie

bei seinen langjÃ¤hrigen Colleginnen, den beiden Damen, die

schon ganz vom SchauplÃ¤tze abgetreten sind: Clara Novelle

und Miss Dolby (jetzt Frau Sainton-Dolby). â�� Den All Iheillen

sich Madame Patey und Frl. Drasdill, von denen die letz-

tere so zu sagen zu Continental singt und wohl den Beifall der

Artisten, aber nicht eigentlich den des Publikums gewinnt, weil

sie bei anderen KÃ¼nsten die eigentliche Kunst des nalurge-

mÃ¤ssen musikalischen Ausdrucks nicht genÃ¼gend studirt hat.

Frau Patey kommt mit geringeren Mitlein nÃ¤her zum Ziel und

ist diejenige, welche noch immer am meisten berufen scheint

die frÃ¼here Miss Dolby zu ersetzen. Anders slehl die Sache

beim Sopran, wo Frl. Tietjens, obwohl sie der Oper ange-

hÃ¶rt und die Mitwirkung in den Oratorien desshalb nur als

Nebenwerk betrachten kann, dennoch Jedem bald die Ueber-

zeugung verschafft, dass sie auch auf diesem Gebiete eine

KÃ¼nstlerin ersten Ranges ist. Wie kraftvoll, stimmlich schÃ¶n

und uogesucht ausdrucksvoll ist Alles , was sie singt! Neben

ihr hiell Frau Sherrington sich wacker. Chor und Orche-

ster waren nicht zu Ã¼bertreffen. Die Theilnahme des Publi-

kums stand auch im richtigen VerhÃ¤liniss zu der Beliebtheit des

Werkes und der GÃ¼te der AuffÃ¼hrung, denn vor drei Jahren,

als der Elias hier ebenfalls das Musikfest erÃ¶ffnete, waren nur

(613 Besucher vorhanden, diesmal aber 2247, wodurch gegen

frÃ¼her eine Mehreinnabme von etwa 900 Pfd. Sterl. oder

4000 Tblrn. erzielt wurde.

Das Abend-Concert dieses ersten Tages war bunt ge-

nug. Da war zuerst ein neues Werk, eine Cantate, compo-

nirt von Herrn BarneII und betitelt: Â»Paradise and l he

PeriÂ» nach Moore's Lallah Rookh, also derselbe Text, den

Schumann componirt hat. Schumann's Â»Paradies und Peri> ist

in letzlerer Zeit in England ziemlich bekannt geworden. man

muss daher annehmen, dass Barnetl das Werk kannte und mit

der Ueberzeugung an eine neue Composilion ging, seinerseits

wenn nichts Besseres, so doch eine wohlberechtigte andere

Auffassung der Sclmmanii'schen an die Seite stellen zu kÃ¶nnen.

Vielleicht fasste er diese Ansicht, weil ihm gerade das eigen ist,

was bei Schumann weniger hervortritt, leichte Melodie und

musikalische Farbengebung in den Aussendingen. So zerbricht

er sich auch nicht viel den Kopf, um die tieferen BezÃ¼ge in

Moore's Poem musikalisch zu Tage zu fÃ¶rdern, sondern fasst

die Scenen realistisch Ã¤usserlich und stellt sie musikalisch in

Conlrast, alles in der Weise und mit dem Geschick, welches

er schon in seinem 'Ancirnt Mariner" bewÃ¤hrte, aber ohne einen

lieferen Eindruck zu hinterlassen. Was leicht gefasst isl, trifft

auch nur leicht. Jene classische Einfachheit, die so pinfach

aussieht und mil ein paar TÃ¶nen so lief zu Herzen dringt, ist

eine ganz andere Sache. Herr Barnell prodticirt leicht und

Leichtes, weil ihm die Kraft fehlt, Schweres zu wagen. So ist

keine Aussicht, dass er hier gegen Schumann aufkommen

werde, um so weniger, da es sich um ein Gedicht handelt,

welches in seinem eigentlichen Gehalle dem Geiste Schumann's

innig verwandt, dem Barnetl's aber so fremd wie mÃ¶glich isl.

Die AuffÃ¼hrung des StÃ¼ckes ging gut von Stalten und am SchlÃ¼sse

wurde der Componist warm beklatscht und wiederholt gerufen,

so dass er, wie wir hoffen, in gutem Humor das Fest verlassen

hat. â�� Der zweite Theil des Abendconcerls bestand aus die-

sem Mischmasch:

OuvertÃ¼re zum FreischÃ¼tz. . . . Weber.

Lied tSleep, dearesl, sleepÂ« . . . Randcgger.

Carneval de Venise Benedict.

Trio aus der ZauberflÃ¶te .... Mozart.

Lied "u"! me discourset .... Bishop.

Pianoforleconcert in G-moll . . . Mendelssohn.

Lied Chevalier Lemmens.

Arie Â»The moiv lies whitc*. . . . Sullivan.

Trio *Qui vi son verdi e pratiÂ« . . Costa.

Ungarische Nationalmelodien .

Arie aus Mignon Thomas.

Duett aus der ZauberflÃ¶le .... Mozart.

Quintett aus Lucia Donizetli.

OuvertÃ¼re zu Zampa Herold.

Als alles dies abgelhan war, waren wir lief in der Mitternacht

und eigentlich kaum noch am Dienstag. Der Carneval von

Benedict soll heissen: von Benedict arrangirt fÃ¼r die Sing-
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kehle, und zwar fÃ¼r die der Ilma di Murska, die sieb damit auf

den hiesigen Musikfeslen introducirte. Ein curioser Geschmack,

doch wir vertragen Alles. Dass die ungarischen Nationalarien

von derselben Datne vorgefÃ¼hrt wurden, ist kaum nÃ¶'thig zu

sagen. Weil im Programm fÃ¼r diese kein Componist genannt

ist, mÃ¶chte ich fÃ¼r den leeren Platz Signor Zigeuner vorschla-

gen. DaÂ« Clavierconcert spielte Arabella Goddard in ihrer be-

kannten exacten, fÃ¼r Publikum und Begleiter gleich dankbaren

Weise. Und hiermit ward aus Morgen und Abend der erste

Tag. Ob es Zufall war, oder ob das bunte Programm so an-

ziehend wirkte, kann ich nicht sagen, aber Thatsache ist, dass

das Abendcoucert ausserordenllich gut besucht war. Das Wet-

ter war allerdings sehr gÃ¼nstig, aber dies allein kann nicht die

Ursache gewesen sein. Vor drei Jahren war das Abendconcert

des ersten Tages nur von 919, diesmal aber von S,SOI Per-

sonen besucht.

(Schluss folgt.)

Berichte. Nachrichten und Bemerkungen.

* Prag, Anfang August. (Schluss.j Der Tod Mildner's, des

Nachfolgers des ersten Inhabers der Lehrkanzel der Violine am In-

stitute, des unvergesslichen Pixis, verursachte vor einigen Jahren

grosse Besorgnisse. Mildner hatte mit seinen ausgezeichneten Schu-

lern der frager Ã¼eigcnschule dieser einen so weithin reichenden

gÃ¼nstigen Ruf verliehen, dass die Hoffnung auf einen gÃ¼nstigen Er-

satz ausserst beschrÃ¤nkt blieb, um so mehr, wenn man die mate-

rielle und anderweitige Stellung der hiesigen Lehrkrade mit jenen

anderer Musikschulen verglich. Dem glÃ¼cklichen Geschick, welches

dem k. wÃ¼rtembergiscben Kammermusiker und Mitglied der Hof-

kapelle in Stuttgart die Ruckkehr in die Hauptstadt seines Vater-

landes anwies, bat es die Prager Violinschule zu danken, dass an der

Erhaltung ihres glÃ¤nzenden Rufes wohl nicht mehr zu zweifeln ist.

Herr J. Benoewitz versteht es, die Traditionen seines Lehrers wach

zu erbalten. Man kann die Violine so ziemlich als das eigentliche

Nationalinstrument BÃ¶hmens bezeichnen, und die besondere Vorliebe

fÃ¼r die seelenvolle Sangei in auf den heiklen Saiten erklart es leicht, dass

sieb nicht nur die meisten, sondern auch die talenlirtosten Aspiranten

fÃ¼r selbe bestimmen. Dieser gÃ¼nstige und beneidenswerte Umstand

tbut aber dem Verdienste des auch als Virtuose ausgezeichneten

Bennewitz keinen Eintrag. Um so glÃ¤nzender gestalteten sich eben

die Leistungen seiner ZÃ¶glinge. Unter den vierzehn dieser Concer-

listen, welche sieb, wie schon angedeutet, alle als virtuose Solisten

hervorthaten, ragten Insbesondere zwei, Oltokar Sevrik, welcher

Beethoven'9, und Florian Zajic, welcher das Concert paihetique von

Ernst vortrag, als Anwartschaftsinhaber auf eine grosse Zukunft em-

por. Das Programm des Instituts erscheint mithin Ã�berholen, indem

es sich, wie man sieht, nicht blos um fachlich ausgebildete Solisten

fÃ¼r das Orchester, sondern um Concertisten hÃ¶herer, ja hÃ¶chster

Stufe bandelt. â�� Seit Goltermann's Abgang von Prag bat die Violon-

cellklasse keinen augenblicklich und feststehend so glÃ¼cklichen Er-

satz erbalten, seit Popper, dem letzten SchÃ¼ler des Genannten, keinen

nennenswerthen KÃ¼nstler in die Welt gesetzt. Dies scheint sich un-

ter Hegenbahrt's Leitung gÃ¼nstiger zu gestalten. Die fÃ¼nf absolvirten

SchÃ¼ler durften die Hoffnung, dass sie dem Institute zur Ehre ge-

reichen werden, nicht unerfÃ¼llt lassen. â�� Eine Glanzseite des Insti-

tuts bildete seit je die Contrabassschule. Ihr Vorstand Hrabe war

trotzdem, dass sein Name nicht europÃ¤isch geworden, einer der vor-

zÃ¼glichsten Virtuosen auf diesem Instrumente und, was hier vorzÃ¼g-

lich ins Gewicht fallt, ein ganz und gar ausgezeichneter Lehrer. Die

Vortrage seiner vier SchÃ¼ler trugen die besonderen Merkmale seiner

Methode an sich. Leider wurde Hrabe unlÃ¤ngst seinem Berufe durch

den Tod entrissen und es bleibt nur zu wÃ¼nschen, dass einer seiner

zahlreichen vorzÃ¼glichen SchÃ¼ler gewonnen werde, um ihn zu er-

setzen. â�� Auch die FlÃ¶tenschule verlor zufolge, wie es scheint chro-

nischer Krankheit, ihren bisherigen Professor und musste dieser

seit Jahr und Tag supplirt werden. Der ausgezeichnete erste FlÃ¶tist

der hiesigen deutschen Oper, Herr MÃ¼ller, konnte seine Freude an

den vier Abiturienten seiner Klasse haben, denn Ihre Leistungen

waren vorzÃ¼glicher denn seit Jahren. Die Professoren Pisarowitz

(Clarlnelte mit einem), Gross (Fagott mit drei), Janatka (HÃ¶rn mit

fÃ¼nf absolvirten SchÃ¼lern) bewahrten ihren lÃ¤ngst begrÃ¼ndeten Ruf.

Der Senior des Professorencolleginms, der treffliche Bauer, geht

eben in Pension und kann mit vollem beruhigten Bewusslsein auf die

zurÃ¼ckgelegte ehrenvolle vierzigjÃ¤hrige Laufbahn seiner Wirksam-

keit am Institute zurÃ¼ckblicken. Auch die heuer austretenden

Oboisten, als SchÃ¼ler des trefflichen Mannes, gaben fÃ¼r ihn das beste

Zeugniss. Leuchtet dem Institut ein gÃ¼nstiger Stern, so kann es

unter den jetzigen Auspiclen wohl getrost in die Zukunft blicken.

Es ist nicht zu leugnen, dass mehrere zeitgeistige Reformen dringend

angezeigt waren, um den Forderungen einer musikalischen Hoch-

schule nach allen Richtungen entsprechen zu kÃ¶nnen; doch diese

hangen so sehr von politischen Zustanden und anderweitigen Ver-

hÃ¤ltnissen ab, dass an selbe gerade im jetzigen Zeilpunkte Ungewis-

sen Hangens und Bangens eben so wenig zu d-nken ist, wie an eine

nÃ¤here ErÃ¶rterung derselben.

# London. UnlÃ¤ngst verstarb hier Robert K. Bowley, der

Dircclor (Gentral Manager) des Krystallpalastes. Er fand seinen Tod

im Wasser, in welches er von einem Dampfschiffe fiel, oder vielleicht,

wie man sagt, sprang, was schon mehrfach geschehen sein soll, wahr-

scheinlich In Folge gestÃ¶rter GeisteskrÃ¤fte. Ohne Musiker zu sein,

bat dieser Mann doch eine entschieden musikalische Bedeutung. Er

ist der eigentliche Urheber der grossen Krystallpalast-Concerte, na-

mentlich der berÃ¼hmten Handel-Festivals daselbst. Als das erste

derselben im Jahre 1837 an drei Tagen daselbst stattfand, war Bowley

noch einfacher SecretÃ¤r des bekannten Londoner Oratorienvereins

"Sacred Harmonie Society, welcher den Stamm der Singer lieferte und

bis heute geliefert hat, und ausserdem war er â��Schuster, sein Schub-

laden war in Charing Cross in London und wurde spater (wir glau-

ben bis beute) von seinem Sohne fortgesetzt. Sein eminentes Ta-

lent fÃ¼r das Arrangement grosser AufzÃ¼ge und dergleichen wurde

von den Besitzern der Krystallpalast-Unternehmung nicht unter-

schÃ¤tzt, und indem man ihn bald hernach zum General Manager

machte, hatte man sich zugleich die Mitwirkung der grossen Ge-

sangvereine, mit denen Bowley in engster Verbindung blieb, ge-

sichert. Ueber die HÃ¤ndelfeste hat der Verstorbene mehrere Bro-

schÃ¼ren verÃ¶ffentlicht, in denen er seinem MusikentbusiasmuÂ« vollen

Lauf Hess und zugleich die Masse der aufgebotenen KrÃ¤fte und des

erzielten Geldes herrechnele. Der Gewinn fÃ¼r die Vereine und na-

mentlich fÃ¼r die Krystallpalast-Gesellschaft ist also ausser Frage;

den Gewinn, welchen die Kunst aus diesen Experimenten zog, un-

tersuchen wir ein ander Mal. FÃ¼gen wir noch hinzu, dass die ganze

Sacred Harmonie Society sich nicht aus den hÃ¶heren, sondern aus den

mittleren und mehr niederen Schichten des Gewerbestandes recru-

tirt, Bowley der Schuhmacher in dem Vereine, in welchem er seinÂ«

Schule machte, also vÃ¶llig unter seines Gleichen war. Der Verstor-

bene erreichte ein Alter von 57 Jahren.

<M> Paris. Man meldet, dass Gounod einen neuen Gesang *A la

[rentiere* componirt hat, den General Trochu (oder Trop-pliu , wie

man ihn in Paris nennt) nun den Deutschen an Ort und Stelle vor-

singen kann. Wir mochten nur wÃ¼nschen, dass Gounod's FlickopÂ«rn

so laicht anliquirt wÃ¼rden, wie seine KriegsgesÃ¤nge. Wie lange die

oberflÃ¤chliche Eleganz noch vorhalten wird, werden wy- nun sehen.

* Pari!. Um auch Ihrerseits zu der Vertreibung der Deutschen

einen Beitrag zu liefern, halten die Pariser Musikverleger schon be-

schlossen, die HÃ¤user Schott und Ã¤imrock mit ihrem Verlag auf das

rechte Rheinufer zu jagen.

â�¢K- Der Compositeur Offen bach schreibt zu seiner Rechtfer-

tigung aus der Villa Orphei (Etretul) vom 44. August an den Â»FigaroÂ«:

â�¢ Einige deutsche Bialter treiben die SchmÃ¤hung gegen mich so weit,

dass sie behaupten, ich hÃ¤tte mehrere Lieder gegen Deutschland

componirt. Die grÃ¶bsten Beschimpfungen begleiten diese Behaup-

tung. Ich habe in Deutschland eine Familie und Freunde, denen ich

Nachfolgendes zur Kenntniss bringen mochte. Ich bin seit meinem

vierzehnten Jahre in Frankreich ; ich bin hier naturalisirt und Ritter

der Ehrenlegion. Ich verdanke Alles Frankreich und wÃ¼rde mich

nicht wÃ¼rdig des Titels eines Franzosen halten, den ich mir durch

meine Arbeit und Ehrenhaftigkeit verdient habe, wenn Ich mich

einer Feigheit gegen meine ursprÃ¼ngliche Heimath schuldig machen

wÃ¼rde. Was mich Frankreich noch mehr liebgewinnen Hesse, wenn

dies anders mÃ¶glich, ist, dass keinem einzigen Franzosen eingefallen,

mir eine Handlung auch nur zuzumuthen, die in den Augen aller ehr-

lichen Leute bei allen Nationen eine Infamie wÃ¤re.Â« Hit diesem

Bombast will der Â»Ritter der EhrenlegionÂ« also sagen, dass er keine

Kriegslieder gegen uns componirt hat. Scheint uns ziemlich gleich-

gÃ¼ltig zu sein. Das eigentliche Attentat, dessen er sich als Kunstler

gegen sein Geburtsland schuldig gemacht bat, befleht in derCom-

position seiner Operetten. Und durch nichts anderes ist er ein rei-

cher Mann und napoleonscher Ehrenritter geworden, als gerade

durch das, wogegen jetzt Krieg gefÃ¼hrt wird. Wir fÃ¤nden es daher

ganz in der Ordnung, wenn er auch in der gegenwartigen Affalre

seinen Schwiegersohn Mitchell, den Hedacteur des Constltutionnel,

der uns Mitte Juli die Â»Soldaten von JenaÂ« zuschicken wollte, bestens

unterstÃ¼tzte.
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ANZEIGER.

Glassische Gompositionen

aus dem Verlage von J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Jtiu-.li, Joh. 8eb., Erstes Violln-Coneert in A raoll fÃ¼r Violine

und Pianoforte bearbeitet von F. David. 4 Thlr. 8 Ngr.

6 Fragmente aus den Kirchen-Genialen und Violin-Sonaten

iur l-i.inuforte Ã¼bertragen von <-. M. Samt. Cpl. 4 Tblr. 40 Ngr.

Nr. 4 OuvertÃ¼re aus der 19. Kircheo-Canlate. 45 Ngr.

- l Adagio aus der I. Kirchen-Canlale. 40 Ngr.

- l Andantino aus der 8. Kirchen-Cantate. 10 Ngr.

- 4 Gavotte aus der S. Violin-Sonate. 7 i Ngr.

- 5 Andante aus der 8. Violin-Sonate, "l Ngr.

- 6 Presto auÂ« der IS. Kirchen-Canlale. 7t Ngr.

PrÃ¤ludium and Fuge Ã�ber den Namen BACH. FÃ¼r Orgel

Ã�bertragen und mit Pedal-Applicatur beieicbnet von G. Ad. Tho-

nuu. <5 Ngr.

6 Orgel-Sonaten fÃ¼r Pianoforle und Violine eingerichtet von

Â£. Naumann.

Nr. 4. Esdur. 15 Ngr.

- I. Cmoll. 4 Tblr.

- S. U in..11 15 Ngr.

- S. Emoll. 15 Ngr.

- 5. Cdor. 4 Thlr. H Ngr.

- Â«. Gdnr. 17*. Ngr.

Bach, C. l'h. K., Sonaten fÃ¼r Ciavier und Violine. Nr. 4. H moll.

Nr. 1. C moll a 1 Tblr. 4 0 Ngr.

Geistliche Oden und Lieder von C. F. Geliert fÃ¼r eine Slng-

siimme mit Clavierbegltitung. FÃ¼r gemischten Chor gesellt von

L. Koltchi. Heft 4. Partitur und Stimmen 15 Ngr.

Bach, Wilh. Fried,, Sonate fÃ¼r zwei Claviere. 4 Thlr. Â»0 Ngr.

Beethoven, L. v,, 8 geistliche Lieder fÃ¼r eine Singstimme mit

Pianofortebegleilung. Op. 48. FUr gemischten Chor gesetzt von

U. Oithne. Partitur und Stimmen 4 i Tblr. Polonaise und Menuett aus den Trios Op. 8 und 15 fÃ¼r

Pianoforte Ã�bertragen von Chlt. Dttioux. 10 Ngr.

FragmentÂ», Sechs, aus den Instrumentalwerken von Beethoven,

Boa-herini. Haydn und Itoiarl fÃ¼r Pianofortc Ã¼bertragen von Chlt.

Delioux. Heft 4. l a 15 Ngr.

Frank, JToh, Wolfg,, 12 Melodien zu geistlichen Dichtungen

von Elmenhorst. FÃ¼r gemischten Chor gesetzt von A. v. Dotnmar.

Partitur und Stimmen 4 Tblr. 45 Ngr.

Graun, C. H,, Gigue fÃ¼r Pianoforle. 40 Ngr.

Haydn, Jos,, Adagio und Scheno aus den Streichquartetten

Op. 54 Nr. 4 und Op. II Nr. l fÃ¼r Pianoforte Ã¼bertragen von

C.hi-i. Delioux. 47t Ngr.

Variationen Ã¼ber die Ã¶sterreichische Nationalhymne aiu dem

Streichquartett Op 7t Nr. 8 fÃ¼r Pianoforte Ã¼bertragen von CSUf.

Delioux. 45 Ngr.

Kirnberger, J, P,, AJUegro fÃ¼r Ciavier. 40 Ngr.

Mozart, W, A., Adagio fÃ¼r zwei Clarinelten und drei Basset-

horner. Kur Pianolorte bearbeitet von B. II. SchÃ¼tterer. 41{ Ngr.

â�� Andante aus der Serenade (C moll) TÃ¼r zwei Clarinetlen, zwei

Oboen, zwei Homer und zwei Fagotte. FÃ¼r Pianoforle bearbeitet

von H. H. SchÃ¼tterer. 41| Ngr.

Allegretto und Menuett aus den Streichquartetten Nr. 8 in

F und Nr. 7 in 0 fÃ¼r Pfte. Ã¼bertragen von Chls. DeHoux. lli Ngr.

â��â�� 8 Divertissements fÃ¼r zwei Violinen, Viola, Bass und zwei

Harner. FÃ¼r Pianoforle bearbeitet von U. M. Schlettertr. Nr. 4 in

0. Nr. S in F. Nr. 8 in B Ã¤ 1 Thlr.

Fuge fÃ¼r das Pianoforle. FUr Orgel Ã¼bertragen und mit Pedal-

Applicalur bezeichnet von G. Ad. Thomat. 41*. Ngr.

TÃ¼rkischer Marsch. lAus der Sonate fÃ¼r Pianoforte in A.)

FÃ¼r Orchester inslrumenlirl von Prosp. Pascal. (AmThedtre lynque

in Piiris als Zwischenact in der Â»EntfÃ¼hrungÂ« eingelegt.) Partitur

47*, Ngr. Stimmen 15 Ngr. Arrangement fÃ¼r Pianoforte zu vier

HÃ¤nden von A. HÃ¶rn. 471 Ngr.

â�� Maurerisohe Trauermusik fÃ¼r Orchester Op. 444. FÃ¼r

Pianofurie bearbeitet von //. J/. ScMetiertr. 41( Ngr.

Serenade (Esdur) fÃ¼r zwei Clannetten, zwei Oboen, zwei

HÃ¶rner und zwei Fagotte. FÃ¼r Pianoforle bearbeitet von H. M.

Si-hleÃ¼erer 4 Tblr.

Mii/)<n, G,, Passacaglia fÃ¼r Ciavier oder Orgel. 30 Ngr.

[<*5j Verlag von

J. Rieter - BiedemaÂ» in Leipzig und WiDlerthur.

in G moll

fÃ¼r IPianoforte

von

Felix Mendelssohn Bartholdy.

Op. 105.

FreiÂ» l Thlr.

SONATE

in Bdur

fÃ¼r F*ianoforte

von

Felix Mendelssohn Bartholdy.

Op. Â«06.

FreiÂ» l r/i l r.

t'*Â«] Verlag von

J. Rieter- Biedermann in Leipzig und Winterthui.

SINFONIEN

von

Ludwig vanBeethoven.

Herausgegeben von Fr. Chrysander.

Partitur.

Fracht - -Ausgabe.

Nr. I. Op. U. in Cdur . . . . . . Netto Thlr. . â��

- S. - 36. in Ddur - - .15

- 3. - 55. in Esdur (Broica) ... - - .15

- i. - 60. in Bdur - - .15

- 5. - 67. in Cmoll - - . 15

- 6. - 68. in Fdur (Pastorale) . . - - .15

- 1. - 94. in Adur - - .15

- 8. - 93. in Fdur - - . 15

- 9. - 1)5. in Dmoll (mit Chor) . . - - 3. â��

In elegantem EinbÃ¤nde kostet jede Sinfonie 45 Ngr. mehr.

Verantwortlicher Redakteur: Wilhelm Werner in Leipzig.

Verleger: J. Rieter-Biedennann in Leipzig und Winterthur. â�� Druck von Breitkopf und Htirtel in Leipzig.
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Aufforderung zur Snbscription.

Mit nÃ¤chster Nummer schliesst das dritte Quartal der Allgemeinen Musikalischen Zei-

tung. Ich ersuche die geehrten Abonnenten, die nicht schon auf den ganzen Jahrgang abonnirt

haben, ihre Bestellungen auf das vierte Quartal schleunigst aufgeben zu wollen.

J. Rieter-Biedermann.

Zur Quintenfrage.

Erwiderung: Â«n H. Bellermann.

Ich wollte meinem ersten Artikel, in welchem ich gegen

die Ansicht des Herrn Sattler bezÃ¼glich der Quinlenfolgen auf-

trat, einen zweiten folgen lassen, in welchem ich auseinander-

zusetzen dachte, wovon das Schlecbtklingen solcher Kolgen

abhÃ¤nge u. s. f. Dieser zweite Aufsatz war beinahe fertig, als

ich die Nr. 36 der Zeitschrift erhielt. Der daselbst befindliche

Artikel des Herrn Belleroiaun nÃ¶lhigt mich nun zunÃ¤chst zu

einer Erwiderung. Zwar setze ich mich dabei der Gefahr aus,

gleich Herrn Sattler der Â»UnwissenheitÂ« und Â»Faselei, beschul-

digt zu werden, ja sogar bei Herrn Bellermann Zweifel an dem

normalen Bau meines Ohres zu erregen. Ich hÃ¼lle gewÃ¼nscht,

dass derartige AusdrÃ¼cke unter den Hitarbeitern vermieden

wÃ¼rden, werde mich auch meinerseits hÃ¼ten, sie zu gebrauchen.

Wahrhaftigkeit und Selbstachtung gebieten aber, dass ich mit

meiner Ansicht nicht zurÃ¼ckhalte.

Aus Herrn Saltler's Aufsatz geht nicht hervor, dass ihm das

hohe Alter des Quintenverbots unbekannt sei, oder dass er

nicht wisse, wie dasselbe bisher von guten Meistern respectirl

worden ist. Er wird dies so gut wissen wie Bellermann, ich

und lausend Andere. Man wird dann mit Recht zÃ¶gern, ein

solches Verbot abzuschaffen, man wird mit Hecht zuvor ernst-

lich untersuchen, worauf es sich denn grÃ¼nde, warum es sich

denn so lange gehallen â�� aber man wird in der Kunst so we-

nig wie im Staatsleben genÃ¶thigt sein, ein Verbot in seiner

ganzen Strenge in alle Ewigkeit aufrecht zu halten blos des-

wegen, weil es bereits Jahrhunderte lang be-

sleht. â��

In einem Punkte stimme ich mit Herrn Bellermahn vollstÃ¤n-

dig Ã¼berein, nÃ¤mlich darin, dass Quinteng'ange nicht dadurch

gerechtfertigt werden kÃ¶nnen, dass sie sich zwischen Ã¤ndern

TÃ¶nen verslecken; aber wohlbemerkl: so lange durch diese

anderen TÃ¶ne nicht eine andere Beziehung und Bedeutung im

Harmonischen hervorgerufen wird. Hierin habe ich schon aus-

gesprochen, dass ich das ZulÃ¤ssige oder NiculzulÃ¤ssige solcher

GÃ¤nge in deren harmonischer Beziehung linde. Wenn ich sÃ¶ge:

V.

>Hann gestern* und weiter Nichts, so ist das einfach Unsinn.

Wenn ich aber sage : Â»Ich habe diesen Mann gestern gespro-

chenÂ«, so ist dasselbe Â»Mann gesternÂ« kein Unsinn mehr. Wenn

ich eine grossc Septime hÃ¶re und vorher und nachher eine

lÃ¤ngere Pause, so Ihul sie meinem Ohre wehe; ist sie vorbe-

reitet und aufgelÃ¶st, so ertrage ich sie mit Leichtigkeit. Und

wenn mir nun Jemand sagen wollte: Â»Eine grosse Septime

kann nie geduldet werden, sie klingt immer schlecht; davon

kann man sich leicht Ã¼berzeugen, wenn man nur ihre Vorbe-

reitung und AuflÃ¶sung einmal weglÃ¤sstÂ«, so wÃ¼rde ich gewiss

mit Recht antworten: Â»Deshalb ist ja die Vorbereitung und

AuflÃ¶sung da, wie darf ich sie denn weglassen? sie setzt ja die

Seplime erst ins rechte LichtÂ«. Und wenn mir gesagt wird:

Â»QuinlengÃ¤nge klingen stets schlecht; man lasse nur die an-

deren Stimmen einmal weg ....Â«, so erwidere ich gleichfalls:

Â»Wenn durch die anderen Stimmen die Quinten erst einen ver-

nÃ¼nftigen Sinn erhallen, so hat man nicht das Recht, jene weg-

zulassen ; sie sind nicht da zum Verheimlichen, sondern zum

AufklarenÂ«. So kann in der That auch das Tempo einen Unter-

schied machen, nicht weil durch rasches Tempo die Quinten

unbemerkt vorÃ¼ber rauschen â�� dies verbessert sie auch nach

meiner Ansicht nicht, und ich mÃ¶chte deshalb den Quinten-

gang auf S. 176 Takt 3 nicht verantworten â�� sondern weil

unter UmstÃ¤nden, was in einem Tempo als Accordnote er-

scheint, im Ã¤ndern als blos melodische Note erscheinen kann

und umgekehrt. Die Stelle von Graun, S. 28t, habe ich seiner

Zeit mehrmals gehÃ¶rt und selbst mitgesungen. Alt und Tenor

sind freilich nicht einzeln probirt worden, denn duzu war keine

Ursache: die Stelle sang sich glatt ohne die geringste Schwie-

rigkeil. Ich zweifle aber nicht, dass Alt und Tenor allein recht

unbefriedigend klingen wÃ¼rden, weil die vier Noten dann dessen

beraubt wÃ¤ren, was sie erst zu verstÃ¤ndlicher Harmonie bringt,

was ihnen einen vernÃ¼nftigen Sinn giebl. â�� Mil Singstimmen

derartige Experimente zu machen, wird kaum Jemandem ver-

gÃ¶nnt sein. Liegt aber die Sache in den Quinten an und fÃ¼r

sich, so mÃ¼ssen rein gestimmte Instrumente dieselben

Dienste Ihun. Ich habe mir eine Violine recht rein gestimmt â��

bis zu deutlichem Hervortreten des Combinationstones â�� dann
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langsam die Quinlc â�¢' â�¢/ und im AnschlÃ¼sse iljran // d angegeben

und dies mehrmals nacheinander, unJ hÃ¼be nicht eine Spur

von HÃ¤sslichklingen empfunden, denn jene Leere, die uns

Sehnsucht nach einer Terz erweckt, ist kein HÃ¤sslichklingen:

sie findet sich auch bei der von den Allen so gern angewen-

deten einzelnen reinen Quinte ohne Terz. Mit diesem GestSnd-

nisse bin ich nun wohl zunÃ¤chst zu Ende, denn bei so trau-

riger Beschaffenheit meiner Ohren nuiss mich Herr Bellermann

fÃ¼r unzurechnungsfÃ¤hig hallen. Ich benutze dennoch gern die

durch mehrere SÃ¼lze des Herrn Bellermann gebolene Gelegen-

heit â�� aus dessen geschichtlichen Arbeiten auch ich vielfach

Belehrung gezogen â��, mein eigenes musikalisches Glaubens-

bckenntniss abzulegen.

1. Die Componistcn des 16. Jahrhunderts, Lassus und Pa-

li'-iiitn an der Spitze, entfallen eine ausscrordenlliche Ge-

wandtheit in sangbarer StimmfÃ¼hrung und sind nach dieser

Seite von SpÃ¤teren hÃ¶chstens zuweilen erreicht, nie Ã¼bertreffen

worden. Dagegen stehen diese Werke nach Seile der Harmonie

und Modulation sehr zurÃ¼ck gegen spÃ¤tere. Die hÃ¼ufigen Slu-

fenschritle in der Harmoniefolge (also z. B. der Anfang des

Palestrina'schen Slabal mater) sind keineswegs natÃ¼rlich und

schÃ¶n. Man kann sich freilich an Alles gewÃ¶hnen.

2. Das HÃ¶chste, was bisher in unserer Kunst geleistet wor-

den, finde ich bei den Meislern HÃ¤ndel, Bach, Haydn,

Mozart und Beethoven, denen sich wÃ¼rdig, wenn auch

nicht ebenbÃ¼rtig, viele Aeltere und unter den Neueren Men-

delssohn, Schubert und Schumann anreihen. Jeder dieser

Componisten hat irgend eine starke Seite, wohl auch jeder

seine SchwÃ¤che. Schubert z. B. moJulirt nach meiner Ansicht

bedeutend zuviel und benutzt namentlich die Enharmonik in

einem nicht zu rechtfertigenden Maasse â�� dagegen verfÃ¼gt er

Ã¼ber einen Reichthum an Melodie, Ã¼ber den jene alten Meister

gewiss staunen wÃ¼rden.

3. Wenn die oben genannten grosscn Meisler nicht immer

so sangbar, d. h. leicht und bequem zu singen, schreiben, wie

Palestrina, so haben sie dazu ein doppeltes Recht. Erstens kann

man heul zu Tage Manches singen, was damals zu schwer ge-

wesen wÃ¤re; es exislirt meines Wissens durchaus kein Bewein,

dass man in jenen Zeiten besser gesungen habe; dagegen ist

es ein alter feststehender Salz, dass mit der Aufgabe die Kraft

sich erhÃ¶ht. Und zweitens erreichen die grosseu Meister, wenn

sie in seltenen FÃ¤llen ein ungewÃ¶hnliches Intervall benutzen,

damit auch eine ungewÃ¶hnliche, bedeutende Wirkung. Ich

wÃ¼rde es sehr bedauern, wenn der etwa auf die Erde zurÃ¼ck-

kehrende HÃ¤ndel die zu Anfang der ersten Arie im Belsazar

vorkommenden, hÃ¶chst unsangbaren Schritte einer Ã¼ber massi-

gen Secunde und verminderten Quarte in sangbarere abÃ¤ndern

wollte. Oder kann vielleicht auch hier von 'wirklicher MusikÂ«

gar keine Rede sein " Die allen Meister mussten allerdings

leichler schreiben, da sie auf keine unterstÃ¼tzende Begleitung

rechnen konnten; wenn die SpÃ¤teren aber diese Begleitung

haben, warum sollten sie nun nicht dem GesÃ¤nge Manches zu-

mulben dÃ¼rfen, was in jener Zeit unausfÃ¼hrbar war? Soll das

Singen, das nach Seile der GelÃ¤ufigkeil in der neueren Zeit

unleugbar mehr leisten kann und muss, als vor 300 Jahren,

nicht auch im Treffen der Intervalle Fortschritte machen kÃ¶nnen?

4. Damit soll nur gesagt sein, dass die Grenzen des Sang-

baren heut zu Tage etwas weiter zu stecken seien, aber kei~

neswss. dass die Forderung, sangbar zu schreiben, nicht mehr

zu stellen sei. Auch ich halte es fÃ¼r sehr nÃ¶lhig, dass der an-

gehende Componisl tÃ¼chtige Studien im Conlrapunkte mache,

auch wenn er blos fÃ¼r Instrumente schreiben will.

Nur glaube ich wieder nicht, dass diese Studien durchaus nach

den Fux'schen Gattungen oder gar nach den alten Tonarten

vorgenommen werden mussten. Jene Â»GattungenÂ« sind bei den

besten Componisten der allen Zeit schon fast nirgends zur An-

wendung gekommen. In den 36 Motetten von Paleslrina,

welche der erste Band der Â»DenkmÃ¤lerÂ« bringt, sind keine achl

zusammenhÃ¤ngende Takle der sogenannten ersten Galtung auf-

zufinden. Die verschiedenen Gallungen wechseln vielmehr

fortwÃ¤hrend, was fÃ¼r jeden grÃ¶sseren Abschnitt gleichbedeu-

tend ist mit Â«gar keine GattungÂ«. Es wird also immerhin die

Krage zulÃ¤ssig sein, ob es nicht Zeil verschwenden beisst, Mo-

nate oder gar Jahre auf die von Bach so genannten 'Steifen

ConlrapunkleÂ« zu verwenden. Noch weniger sind die alten

Tonarten wieder zu beleben. Sie sind ganz nalurgemÃ¤ss ver-

schwunden in dem Grade, in welchem die Harmonie sich aus-

bildete. Die entscheidenden Schritte zu dieser Ausbildung

lhalen HÃ¤ndel und Bach. Bei ihnen finden sich deshalb auch

die allen Tonarten nur noch als seltene Ausnahmen.

5. Das Ciavier, in seiner ausserordentlichen heuligen Ver-

breitung, wirkt nach einer Seite hin allerdings schÃ¤dlich. Da

es gleich der Orgel eine mathematisch reine Stimmung nicht

zulÃ¤ssl, so gewÃ¶hnl es das GehÃ¶r, eine solche nicht zu ver-

langen und verleitet den Componislcn zu Ã¼berraÃ¤ssigem Ge-

brauche der Enharmonik. Andererseils aber hat es so tausend-

fach zur Anregung des musikalischen Sinnes gewirkt, hat auch

der Ausbildung im GesÃ¤nge soviel Vorschub geleistet*) und so

viele herrliche Kunstwerke der oben genannten grossen Mei-

ster hervorgerufen, dass ich es zum Mindesten als Undank be-

zeichnen muss, wenn man es ein Â»elendesÂ» Instrument nennt.

6. In unserer Zeit wird viel schlechte Musik geschrieben,

aufgefÃ¼hrt und mil Behagen genossen. Es wird aber auch

noch manches Gute geschrieben, sehr viel Gutes aufgefÃ¼hrt

und die Zahl der Freunde des letzteren ist sehr gross. Ã¼ie

Theilnahme fÃ¼r die alten, uns ganz nalurgemÃ¤ss fern stehenden,

aber in ihrer Art grossen Meister, wÃ¤chst stets, aber freilich

langsam. Es besieht also schlechter und guter Geschmack

neben einander, wie vermulhlich zu allen Zeiten. Ich halle es

darum fÃ¼r unrichtig, dass die Kunst Â»lief gesunkenÂ», der Ge-

schmack Â»total verdorbenÂ» sei.

Die hier ausgesprochenen Ansichten stehen schon seit vie-

len Jahren bei mir fest; trotzdem habe ich, wie Herr Beller-

mann zugicbl, bisher Â»der wahren Kunst das Worl geredetÂ».

Ich werde dies auch ferner Ihun, sofern die Hcdaclion keinen

principiellen Unterschied zwischen obigen SÃ¤tzen und der Ten-

denz dieser BlÃ¤tler findel. Doch will ich meinen Quinten-Auf-

satz einige Zeit zurÃ¼ckhalten, da die Leser vermutblick jelzl

etwas quinlensnlt sind. W. Oppel,

*) Namentlich dadurch, dass es der Melodie die Harmonie zu-

giebt und so den Gcnuss fÃ¼r den Einzelnen erleichtert. Wer sich nur

am GesÃ¤nge erlaben kann, wenn er mil wenigstens drei Ã�ndern zu-

sammen i.-t. \vird selten genug dazu kommen.

Musikalisches aus dem Briefwechsel

von MU-T Granrille.

Eine der geistreichsten und gebildetsten EnglÃ¤nderinnen de*

vorigen Jahrhunderts war die berÃ¼hmte Mrs. Deliiny ans der

grossen Familie Granville. am 4*. Mai 4700 geboren, starh sie hoch-

belagt am Hofe Georg's III. am 45. April 4788. Sie hinlerlioM eine

Autobiographie und einen umfangreichen Briefwechsel, wovon der

bedeutendste Theil durch eine Verwandte, die jetzige Lad) Llnnover,

in sechs Banden publicirt ist: The Aulobiography and Corrttpondmce

of Mary Granville, Hrt. Dclany etc London, llichard Bentley.

4864â��6J. 6Brie. (l'r. Â£5.) Durch Neigung und Unterricht von frÃ¼h

an der Musik zugelhan, ist in Ihren Memoiren und Briefen viel Inter-

essantes Ã¼ber Londoner musikalische VerhÃ¤ltnisse des vorigen Jahr-

hunderts mil-ellicill. Ihre erste Nachricht betrifft HÃ¼mtel, mit wel-

chem sie spater persÃ¶nlich befreundet war. Zehn Jahre alt, sah sie

ihn zuerst.

1710. Im Juhre 10 sah ich Handel zum ersten Male; er

wurde bei meinem Onkel Stanley [Earl of Lansdown] einge-

,
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fuhrt durch Herrn Heidegger, den bekannten Opernunlerneh-

mer, welcher der liSsslichsle Mensch war, der je geschaffen

wurde. Wir halten kein besseres Instrument im Hause als ein

kleines Spinell fÃ¼r mich, auf welchem jener grosse Musiker

wundervoll spielte. Ich war getroffen von seinem Spiel, aber

getroffen wie ein Kind, nicht wie ein Kenner, denn im Augen-

blick als er davon gegangen war, setzte ich mich .in mein In*

strumcnf und spielte die beste Leclion, die ich damals gelernt

halle. Mein Onkel fragte mich argwÃ¶hnisch, ob ich wohl

glaubte, dass ich jemals so gut spielen wÃ¼rde wie Herr HÃ¤ndel.

.Wenn ich nicht dÃ¤chte, dass ich das sollte (rief ich), so wÃ¼rde

ich mein Instrument verbrennen.' So sprach die unschuldige

Anmaassung kindischer BeschrÃ¤nktheit.

(Om (7)3.) Ich wurde erzogen in der Erwartung, Hof-

dame zu werden. Ich halle einmal einem Schauspiel beige-

wohnt und auch einer Oper (nÃ¤mlich der Oper Hydaspcs, in

welcher der berÃ¼hmte Nicolini mit einem LÃ¶wen focht â�� gleich

bemerkenswert)! wegen seiner schÃ¶nen Summe und seiner aus-

gezeichneten Darstellung) und hiell die Beschreibungen der

Dichter von den elysÃ¤ischen Feldern fÃ¼r nichts im Vergleich

mit dem VergnÃ¼gen, welches mir diese Unterhaltungen ge-

wÃ¤hrten. Auch sah ich Powcll's berÃ¼hmtes Puppentheater, in

welchem Punch mit einem Schwein focht, als burleske Nach-

ahmung von Nicolini's Kampf mit dem LÃ¶wen. Lord Boling-

broke war auch dabei und Ã¼berliess mir seinen Silz, damil ich

es recht sehen konnte.

(USO, 19. Nov.) Am letzten Millwoch war ich in der Oper

Aslarlus [von Bononcini]; es ist ein neues StÃ¼ck und sehr feine

Musik darin. Die BÃ¼hne war niemals so gul beslelll wie jetzt,

unier der Gesellschaft ist nicht eine einzige unbedeutende

Stimme, alle sind Italiener. Einer unter ihnen genannt Seno-

nini [Senesino] Ã¼berfriÃ�t den Nicolini sowohl in der Person

u ie in der Slimme.

(174*, Juli U.) Letzten Mittwoch war ich die ganze Nacht

auf dem Wasser mit Lady Harriot Harley. Wir stiegen um

5 Uhr in das Bool und landeten an den Treppen bei Whitehall.

Wir ruderten den Fluss hinauf bis nach Richmond und wurden

die ganze Zeit Ã¼ber von einem zweiten Boot aus durch Musik

unterhalten. Das Concert bestand aus drei Oboen , zwei Bas-

sons, Klule Allemagne und der Trompele des jungen Grenoc.

Wir sollten Mrs. Robinson [die SÃ¤ngerin Anastasia Robinson,

spÃ¤ter GrÃ¤fin von Pelerborough] bei uns haben, aber leider

war sie anderweitig engagirl, sonst wÃ¼rde unser VergnÃ¼gen

vollstÃ¤ndig gewesen sein.

(1723, Mai <6.) Die junge Herzogin von Marlborough

[Henrletlu, f 1733] hat Bononcini lebenslÃ¤nglich ein Jahrgchalt

von & 500 ausgesetzt unter der Bedingung, dass er nichts mehr

fÃ¼r die undankbare Operndireclion (Academy of music] compo-

niil , da dieselbe nicht verdiene lÃ¤nger durch ihn ergÃ¶tzt zu

werden, weil sie seine Werke nicht nach Verdienst zu wÃ¼r-

digen wisse; und zugleich sagte sie ihm, er werde jederzeit an

ihrem Tische willkommen sein. [MÃ¼ndel wurde damals von der

Opern-Gesellschaft dem Bononcini vorgezogen ]

(Fortsetzung folgt.)

Musikfest in Birmingham.

(Schluss.j

Der z weile Tag brachle zuersl wieder ein Morgen - Con-

cerl und in diesem das Oralorium Naaman von Costa. Ueber

die verschiedenen Oralorien, welche dieser Herr wÃ¤hrend der

langjÃ¤hrigen Direclion des Londoner Oralorienvereins *The So-

ered Harmonie SocietyÂ« zu Stande gcbrachl um) mit HÃ¼lfe jenes

mÃ¤chtigen Vereins auch in die Oeffenllicbkeit gebracht hal, kann

man viele Worte machen, man kann aber auch wenige Worle

darÃ¼ber machen, und ich bin enlschlossen letzteres zu Ibun.

Wer viele Jahre die besten , die wirksamsten Chorwerke in

HÃ¤nden hal und hinsichtlich der AuffÃ¼hrung frei mit ihnen

schalten, sie zurechtstutzen, auseinander reissen und wieder

zusammen flicken und endlich durch moderne Inslrumenlalion

neu aufschwellen kann, ohne dass Jemand Einsprache dagegen

erhebt und ohne dass der Dirigent also etwas anderes dafÃ¼r

erntel als Beifall und Success: der bildet sich mit der Zeit

handwerksmÃ¤ssig einen gewissen Griff heraus, der ihn bis zu

einem gewissen Ziele durchaus sicher leitet. So hal auch Costa

sich aus den Musleronitorien alles zusammen gesucht, was

Kflecl macht, und dieses hat er getreulich nachgemacht. Aber

macht denn das so Nachgemachte etwa auch Effecl* Naaman

ist durch wiederholte AuffÃ¼hrungen in einem gewissen Sinne

populÃ¤r geworden, d. h. der Name des Werkes ist Manchem

bekannt. Aber wie es mit der wirklichen Anziehungskraft des-

selben beschaffen ist, davon lieferte diese AuffÃ¼hrung den

schlagendsten Beweis. Das Welter war gÃ¼nstig wie am Tage

zuvor. An demselben Tage vor drei Jahren wurde Judas Macca-

b'aus nebsl Bennetl's Canlale Â»Die SamarilerinÂ« gegeben, und

damals hallen sich 1237 ZuhÃ¶rer eingcfunden. Jetzt bei Naaman

sassen dort 869, also <368 weniger. Man kann doch wahrlich

nichl sagen, dass die EnglÃ¤nder fÃ¼r das Alte um jeden Preis

schwÃ¤rmen, wir sind herzlich gern modern, im Oratorium wie

anderwÃ¤rts, mehr als man sich gestehen mag; aber die einzige

(und wie ich glaube billige) Bedingung ist dabei, dass man vor

Langeweile nicht umkomme. Lauter Effeclmusik nach fremden

Vorschriften ist aber zum Umkommen. Costa's Werk wurde

1864 auf dem Feste in Birmingham zuerst aufgefÃ¼hrt.

Das Abend-Concert am Millwoch brachte abermals eine

neue Cantate und zwar eine Shakesperean Cantita von

Herrn Stewart, Musikprofessor in Dublin zu Worten, welche

ein Herr H. Toole, ein Journalist in jener Sladt, zusammenge-

stellt bat. Dass ich mich recht ausdrÃ¼cke, Herr Toole bat die

Verse gedichtet, nÃ¤mlich zum Preise Shakespeare's. Von die-

sem Poem bal Jedermann eine hinreichende Vorstellung, wenn

er sich eine Vorlesung Ã¼ber Shakespeare von einem Gymna-

siallehrer denkt, die ein Primaner absatzweise in Verse bringt.

FÃ¼gen wir hinzu, dass der Musiker kein kananÃ¤isches Wunder

vollbracht, das poetische Wasser nicht in musikalischen Wein

verwandelt, sondern dasselbe nur ein bischen harmonisch-

melodisch lauwarm gemacht hal. Und die Veranlassung zur

Glorificalion Shakespeare's T Ich habe mich vergeblich bemÃ¼ht,

einen Grund dafÃ¼r ausfindig zu machen und doch hiess es, das

Werk sei ausdrÃ¼cklich fÃ¼r dieses Fest geschrieben. Debrigens

isl damil wenig gesagl. Jedermann kann fÃ¼r das Birminghamer

Musikfesl Cantaten schreiben; wer will es ihm wehren? â��

Der folgende Theil des Abendconcerls leistete an LÃ¤nge wieder

etwas Ausserordenllicbes, halte aber diesmal mehr Einheit,

wie aus folgender Liste zu ersehen isl.

Duell der Tieljens und Paley aus Gazza ladra

von Rossini.

Aria der Murska aus LindÂ« von .... Donizelti.

Duett zw. Miss Wynne und Hrn. Rigby aus

Don Pasquale von Donizelli.

OuvertÃ¼re, nÃ¤mlich Overtura dt Ballo, ex-

press fÃ¼r das Fest componirt von. . . A. S. Sullivan.

Pari II.

Auswahl verschiedener Werke Beetboven's.

Quarlctt aus Fidelio. â�� OuvertÃ¼re aus Egmonl. â�� Ah per-

fido (Murska). â�� Pianoforleconcert (Goddard). â�� Qual

furor (Tieljens) aus Fidelio. â�� Trio aus Fidelio. â�� Adelaide

(Sims Reeves). â�� Trio â�¢Tremalet. â�� Arie Â«/n questa tomba

oicurat (Drasdill). â�� Das ganze Finale ans Fidelio.

Wollte man auf diese Weise Beethoven feiern, mit dem halben

Fidelio, in StÃ¼cke gerissen? So viele Solisten und ChorkrSfte

38Â«
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vereinig! hallen etwas WÃ¼rdigeres und Vollkommneres zu Stande

bringen kÃ¶nnen und sollen. Die ganze Deetliovenfeicr war eine

unbedachte leichtsinnige Geschichte, die nicht den geringsten

erhebenden Eindruck machte, und eine wÃ¼rdige Einleitung zu

dieser Feier war die neue Tauz-OmerlÃ¼re des Herrn Sulli-

van, eine kindisch leichtsinnige Musik, die in geckenhafter

Breitspurigkeit verlÃ¤uft.

Der dritte Tag brachte im Morgenconcert den Messias

vor einer Versammlung, wie sie an diesen Festen wohl kaum

glÃ¤nzender und grÃ¶sser gesellen war. Es hatten sich 2315 Zu-

hÃ¶rer eingefunden. Die AuffÃ¼hrung ging frisch, die Solisien

blieben auch nicht hinler ihrer Aufgabe zurÃ¼ck, besonders

Frl. Tietjens bereitete uns durch die Arie Â»Ich weiss, dass mein

ErlÃ¶ser lebeU ein himmlisches EntzÃ¼cken. M.in spricht wohl

oft, und in mancher Hinsicht mit Recht, gegen die stereotype

VorfÃ¼hrung des Messias; aber lÃ¤sst sich nach solchen Resul-

taten viel dagegen sagen T und ist es den SÃ¤ngern zu verargen,

Â«.-i-.il sie eine Gelegenheit wÃ¼nschen, sich in ihrer ganzen

StÃ¤rke zu zeigen â�� oder den HÃ¶rern, wenn sie sich nach

einem KunstgenÃ¼sse sehnen, der das Innerste bewegt?

In jeder Hinsicht den Gegensatz lieferte das Abendcon-

ce r t dieses Tages. Zu Anfang desselben hallen wir wieder eine

neue Cantate und zwar von einem deutschen Componislen,

DÃ¤mlich Â»Nala und Damayantii von Ferd. Hillcr. Bis-

lang war von Miller nichts auf diesen Festen zur AuffÃ¼hrung

gekommen, wenigstens kein grÃ¶sseres Werk, soviel ich mich

erinnere, und dies konnte dem Componisten nur nachtheilig

sein. Fehlt seinen verschiedenen Werken auch eine bestimmte

Charakter-EigenlhÃ¼mlichkeit, die sich dem HÃ¶rer als eine Be-

sonderheit leicht einprÃ¤gt und Neues bequem anreihen lÃ¤sst, so

ist doch gewiss, dass seine frischesten Erzeugnisse einer Zeit

angehÃ¶ren, in welcher er mit seinem gleichaltrigen Freunde

Mendelssohn um die Wette nach denselben Zielen strebte;

darÃ¼ber sind also schon manche Jahre verstrichen. Dr. Hitler

war zwar wiederholt in England und erinnere ich noch, dass

die Landsleule seine Ankunft mit einem freudigen Â»der Miller

ist da! t anzeigten ; aber auch das ist schon eine geraume Zeit

her, betraf Ã¼brigens fast ausschliesslich nur London. Als C.oni-

ponist war er uns, d. h. der Menge ganz unbekannt, .niemand

konnte sich eine Vorstellung davon machen, welcher Art seine

Musik wohl sein mÃ¶chte. Da ist es doch wahrlich besser, keinen

bekannten Namen zu haben, weil dann das Publikum sich hier-

aus keinen unrichtigen Maassstab bÃ¼den kann, sondern eher

fÃ¼r das gefundene Gute unbefangen dankbar bleibt. Nala und

Damayanti ist ein Werk kleineren Umfangs, und auch das ist

dem Componisten einem unbekannten englischen Publikum

gegenÃ¼ber entschieden nachtbeilig. Wenn die Leistung nicht

gar zu mangelhaft ist, so kann man es als Regel betrachten,

dass bei neuen Werken derjenige den meisten Beifall davon

trÃ¤gt, welcher das grÃ¶ssle, das lÃ¤ngste bringt. Dieses Fest hat

es wieder bewiesen. Hiller's Cantate ist nach dem bekannten

altindischen Gedichte von einer deutschen Dame, Sophie Ha-

senclever-Scbadow, in musikalische Verse gebracht und von

einer englischen, Nalalia Macfarren, Ã¼bersetzt. Die Cantalc ist

durchweg dramatisch gebalten', opernmÃ¤ssig kÃ¶nnte ich wohl

richtiger sagen, was sich bei den bekannten Neigungen unserer

Zeit Ã¼brigens von selbst versteht. FÃ¼r diesen Zweck sind schon

Im Text viel zu viele Worte and zu wenig charakteristische

ZÃ¼ge angebracht. Auch im Poetisch-Musikalischen sollte man

nicht vergessen, dass historische Malerei nicht zu sehr mit Bei-

werk Ã¼berladen sein darf. Durch all diese Chortiindelei wird

man um nichts klÃ¼ger und kommt man um keinen Schrill wei-

ler. Der Chor verstrickt nur, wie gleich in der erslen Scene

zwischen der trÃ¤umenden, liebekranken Damayanti und ihren

Dienerinnen, die Hauptpersonen in GesprÃ¤che und Exclama-

lionen, welche zwischen recitativischem und nriosem Gesang

so hin und her irren und durch ihre bestÃ¤ndige musikalische

Unruhe keine feste Gestaltung ermÃ¶glichen. Kunst ist aber Ge-

staltung. Ob die Form eine alle sei oder eine neue, eine ent-

lehnte oder eine selbslgescbaflene, kann hier gleich sein . aber

was nicht gleich sein kann, ist die Form- oder Gestaltenlosig-

keit. Indische Gedichte sind eigentlich keine gÃ¼nstige Vorlage,

denn sie sind schon von Haus aus gestallenlos, ihnen fehlen

die greifbaren Charaktere; wie der indische Waldbaum zwi-

schen SchlinggewÃ¤chsen, so bewegt sich in den altindischen

Geschichten das echt und voll Menschliche zwischen gestalleu-

los- phantastischer Ueberwucherung mÃ¼hsam fort und unge-

brochen kommt es nur in einzelnen Momenten zum Vorschein.

Solche Uomente sind oft entzÃ¼ckend schÃ¶n, aber der Musik

wohl seilen erreichbar, wenigstens nach den Erfolgen zu nr-

Ihcilen, welche unsere Componisten bis jetzt damit erzielt

haben. Diese EigentÃ¼mlichkeit der indischen Geschichte und

ihre MÃ¤ngel sollte man beachten, bevor man daran gehl, einen

indischen Stoff fÃ¼r dramatische oder dramalisch - musikalische

Composition zu verwerlhen. Schliesslich kann nur eine Halb-

heit dabei herauskommen. Dass Herr Hiller bei seiner vielsei-

tigen Bildung solches nicht bemerkt, ist zu verwundern, wenn

auch wohl erklÃ¤rlich. In musikalischer Hinsicht gehÃ¶rt er sel-

ber ganz und gar zu den Halben, so sehr, dass ich ihn das

Haupt derselben nennen mÃ¶chte. In seiner Musik sind Ã¼berall

BruchslÃ¼cke alter Formen, aber nur BruchslÃ¼cke; clwas Fer-

tiges will nicht entstehen. Es ist Anempfindung, nicht be-

\vussle kÃ¼nstlerische Nachbildung; Modernes durchzieht das

Ganze und wirkt zersetzend â�� nicht jenes Moderne, welches

ein lebender KÃ¼nstler sich stets bewahren muss, wenn er

Ã¼berhaupt aus eigenem Geist gestallen will, sondern jene

schwÃ¤chliche AbhÃ¤ngigkeit vom Wust der Gegenwart Aus dem

Zusammenwirken dieser desperaten Elemente erklÃ¤rt sich, dass

in Hiller's SÃ¤tzen fast niemals ein natÃ¼rlicher Fluss von Anbe-

ginn bis zu bnde anzutreffen ist; gewÃ¶hnlich wird schon die

Mille confus, fast mit Sicherheil aber das Ende. Und demge-

mÃ¤ss ist auch der Gesammteindruck. Der Musiker wird sich

dadurch nicht abhalten lassen, die gelungenen Einzelheilen an-

zuerkennen, aber das grosse Publikum macht kurzen Process

und nennt eine solche Musik langweilig. Bei dieser indischen

Canlale ist der Stoff entweder zu lang oder auch nicht lang ge-

nug Dusgesponnen. Nach meiner Ansicht ist das erste der Fall,

die beiden ersten Scenen nehmen schon die Hauptsache weg.

Je nÃ¤her man die Geschichte betrachtet, desto sinnloser er-

scheint sie und desto fremdartiger unsern Vorslellungsweisen.

Will man einmal die GÃ¶ller damit bemÃ¼hen, eine KÃ¶nigstoch-

ter unter die Haube zu bringen, so haben wir GegenstÃ¤nde in

HÃ¼lle und FÃ¼lle in zwei mythologischen Kreisen, die Allen ver-

traut sind und die schÃ¶nsten Gestalten, die zusammenhÃ¤ngend-

sten Geschichten darbieten, dem griechischen und dem ger-

manischen. Wie reizlos das Indische ist, wenn nun es bei

Lichte besieht, gewahrt man erst hier. Und in England ist es

nicht populÃ¤rer als anderswo, denn India House in der City,

indische FÃ¼rsten in der hiesigen Hofsuile und indische Nabobs

haben uns die altindischen Kabeln um kein haarbreit nÃ¤her ge-

bracht. *) â�� Eine Beelhoven'scbe Sonate (Op. S i) leitete Ã¼ber

zum zweiten Theil des Abendconcerls, bestehend aus :

OuvertÃ¼re zu Teil Rossini.

Duett von I. de Murska und Vernon Rigby

aus Somnambula Bellini.

Lied tRtquilal* (Sims Rceves) .... Blumenlhal.

Arie fÃ¼r Mad. Sherrington aus Robert . . Meyerbcer.

Trio Â»Kanne a colei* (Tietjens, S. Reeves,

V. Rigby) Costa.

â�¢) Der Ciavierauszug von Na lÂ» and Dnmnyanti, â�¢ drmnolic

Canlala, erschien bei Novelle in London. Wir kommen darauf zu-

rÃ¼ck.
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Lied 'Fireside dreamst (Foli) ReyloÃ¶*.

Arie (I. de Murska) aus Uobert .... Mryerbeer.

Trio Â»/i vento lace* (Sherrington, Cummings,

Foli) aus MnaviganliÂ« Randegger.

Duo (B. Wynne und Orasdill) aus Giuramento Mercadanlc.

Serenade (V. Rigby) aus dem Â»TraumÂ« . . Costa.

Trio >Ti prego, o madre pia* (Wynne, Dras-

dill, Cummings) CurÂ«chmann.

Singsang von I. de Mm -U

Quarletl (Sherringlon, Drasdill, Cummings,

Foli) Weber.

HierÃ¼ber braucht nichts weiter bemerkt zu werden; die Aus-

fÃ¼hrung war meistens gut, und wo sie es nichl war, geschah

den Sachen auch damit nur ihr Recht. Wie die Listen deutlich

zeigen, hat sieb die TrivialitÃ¤t in diesen gemischten Nummern

weidlich breii gemacht. Es wird das immer der Fall sein, wo

so viele grosse alle und neue Werke im Laufe von wenigen

Tagen abgelhan werden mÃ¼ssen. Die EinÃ¼bung dieser StÃ¼cke

lÃ¤ssl keinen Kaum Ã¼brig fÃ¼r Kleineres. Man hÃ¤tte sonst, sollte

man denken , wohl noch einige kleinere TonstÃ¼ckc von Hiller

hier einschalten kÃ¶nnen, um mit dem deutscheu Gaste noch

weitere Bekanntschaft zu machen. Aber solches unterblieb.

Der KÃ¶lner Meisler ist hÃ¶flich und herzlich aufgenommen, aber

eine eigentlich anziehende Erscheinung war er fÃ¼r das Fest

nicht und der Kindruck, den er gemacht hat, dÃ¼rfte schon

wieder verwischt sein. MÃ¶ge Dr. Hiller sich darÃ¼ber nicht

lÃ¤uschen. Die Zahl der HÃ¶rer bei diesem Concert blieb be-

IrÃ¤chllich zurÃ¼ck hinler demselben Abend vor drei Jahren und

es trug circa Â«SO Pfd. St. weniger ein.

_\Vn kommen zum Freitag Morgcnconcerl und damit

zu einem neuen Oratorium fÃ¼r dieses Fest, zu St. Petrus von

Jul. Benetlict. Benedict, bekanntlich ein SchÃ¼ler Weber's,

lebt seit vielen Jahren in London und ist fremden Musikern

oder Concertliebhabern, welche wÃ¤hrend der Sommermonate

sich einige Zeit In dieser Stadt aufhielten, ohne Zweifel be-

kannt durch seine Conccrte mit den monstrÃ¶s langen Program-

men. Wer mit den VerhÃ¤ltnissen nÃ¤her bekannt i-i , weiss,

dass er in den musikalischen Kreisen der vornehmen Well

festen FUSS gefasst hat als Musikmeister, Salonconcerlurrangeur

und Geschmacksleiter und dass fremde Artisten sich gewÃ¶hn-

lich an um zu wenden pflegen. Das ganze musikalische Lehen

und Treiben, welches durch den Kamen Beucdict ausgedrÃ¼ckt

wird , lag dem , was man unter Oratorium versteht, aber so

fern, dass mancher nicht ohne Verwunderung seinen Ueber-

gang in das Lager der heiligen Musik wird vernommen haben.

Doch Eingeweihte wusslen lÃ¤ngst, dass Herr Bcnedict sich mit

oratorischen PlÃ¤nen trug; nur pflegte er zu beklagen, dass das

Londoner Leben gefasster Arbeit so hinderlich sei, wesshalb er

mitunter meinte in das stillere Deutschland sich zurÃ¼ckziehen

zu mÃ¼ssen. Nun hat er aber doch im unruhigen England ein

Oratorium zu Stande gebracht und Freilag in Birmingham der

allgemein erregten Neugier (curiosity) dasselbe vorgefÃ¼hrt.

Ueber den Gegensland hat der Componist selber sich in

folgenden Worten ausgesprochen. Â»Die Geschichte des heiligen

Petrus kann zum Zwecke eines Oratoriums auf verschiedene

Weise behandelt werden. Aber alle bedeutsamen Ereignisse

seines Lebens und alle ZÃ¼ge seines Charakters wÃ¤ren in einem

Werke von gewÃ¶hnlichem Umfange nicht zu erschÃ¶pfen. Was

das gegenwÃ¤rtige Werk bezweckt, ist sehr einfach. Es beab-

sichtigt den Petrus weder ausschlicsslich als SchÃ¼ler, noch

ausschliesslich als Lehrer (Apostel) zu zeigen, und hat auch

nichl den Zweck, die Hauptperson symbolisch oder vorbildlich

hinzustellen. Was gegeben werden soll, ist einfach die Vor-

fÃ¼hrung einiger wenigen von denjenigen Ereignissen im Leben

dieses Apostels, welche am meisten zu einer musikalischen

Behandlung Anlass bieten und zugleich den GalilÃ¤ischen Fischer

als einen Gegensland gÃ¶ttlicher Bevorzugung (regard) hinstel-

len, wodurch er so sehr ausgezeichnet wurde. Erster T heil.

Der gÃ¶llliche Ruf. GalilÃ¤ische Fischer bereiten sich auszuruhen

von der Arbeit des Tages, als Johannes der TÃ¤ufer erscheint

und sie aufruft Busse zu Ihun, da das Himmelreich nahe ge-

kommen sei. Nach dem VorlÃ¤ufer (Johannes) kommt der Mei-

ster (Jesus), welcher dem Petrus befiehlt, alles zu verlassen

und ihm zu folgen. Pelrus gehorcht, drÃ¼ckt sein festes Ver-

trauen aus in die GÃ¼te des Herrn und scheidet unter Segens-

wÃ¼nschen seiner Freunde und Nachbarn. â�� PrÃ¼fung des Glau-

bens. Der ErlÃ¶ser, welcher seine JÃ¼nger an die andere Seite

des Sees gesandt hat, zieht sich auf einen Berg zurÃ¼ck und

betet. Unterdessen kommt ein Sturm auf und bringt das kleine

SrlÃ¼ii in Gefahr. Jesus erscheint, auf dem Wasser gehend,

zum Schrecken seiner JÃ¼nger, denen er zuruft sich nicht zu

fÃ¼rchten. Petrus erhÃ¤lt Erlaubniss das SchilT zu verlassen und

zu Jesus zu kommen, doch sein Glaube verlSsst ihn, und als er

zu sinken beginnt, zieht die Hand des Herrn ihn wieder em-

por. Sie erreichen das Schiff und sofort legt sich der Sturm.

Ein Chor mit Lob und Danksagung macht hierauf den Beschluss

des ersten Theils. â�� ZweiterTheil. Verleugnung. Petrus

erklÃ¤rt, seinem Meister in aller Gefahr folgen zu wollen; aber

als Jesus vor den Hohenpriester gefÃ¼hrt wird und Pelrus im

Vorhofe des Palastes unter einer Menge sich befindet, die ihren

Hnss gegen den NazarÃ¤ner kundgiebt und ihn dreimal fragt, ob

er auch einer von seinen JÃ¼ngern sei, leugnet er es beharrlich.

Die Reue. Die Procession, welche Jesug zu dem RÃ¶mischen

Landpfleger leitet, zieht durch die Halle, in welcher Petrus sich

befindet, wobei der Herr sich umsieht und seinen verirrten

SchÃ¼ler anblickt. Hierdurch getroffen, bereut Pelrus mit Seuf-

zen und ThrÃ¤nen; die Angst seiner Seele wird erhÃ¶hl durch

jede folgende Scenc des grossen Drama, welches vor seinen

Augen geschieht. Er hÃ¶rt die Klagen der Ã¤ndern JÃ¼nger und

den Trauergesang der Mutler des Herrn ; er sieht den Zug nach

Golgatha und hÃ¶rt das Geheul der Juden, welches sich mit den

Klagen der TÃ¶chter Jerusalems vermischt. HierÃ¼ber und Ã¼ber

sich selbst weinend, komml die christliche Hoffnung ihm zu

HÃ¼lfe und er Ã¼berzeugl sich, dass der Tod durch den Sieg ver-

schlungen wird. â�� Die Befreiung. Petrus, in dem niedrigen

GefÃ¤ngnisse liegend, wohinein Uerodes ihn halte werfen lassen,

wird von Engeln besucht, die ihm den Beistand Goltes zu-

sichern und ihn von seinen Banden befreien. Er preist die GÃ¼te

Gottes, im vollen Vertrauen auf welche er seine Hoffnung aus-

drÃ¼ckt auf den endlichen Eingang in das immerwÃ¤hrende KÃ¶-

nigreich seines Herrn und ErlÃ¶sers. Als er wieder zu den Ã¤n-

dern GlÃ¤ubigen kommt, empfangen sie ihn mit Frohlocken,

und ein Gesang voll Hoffnung und Freude macht den Beschluss

des Werkes.Â«

So die Vorrede, die, wie man sieht, eine kleine Predigt

geworden ist und bei aller KÃ¼rze auch mit dem herkÃ¶mmlichen

Bibelbombast einer solchen augefÃ¼llt ist. Dagegen fehlt die

Klarheil der Gedanken in bedenklichem Maasse. Aber was der

Herr Componisl eigentlich damit beabsichtigen wollte, dies ist

Irolzdem Ã¼beraus klar darin gesagt â�� nÃ¤mlich, dass er ein

Werk produciren wollte, welches einen grenzenlosen Effect

mache. Und diesen Effect zu erzielen auf den bisherigen ora-

torischen Bahnen, dazu fÃ¼hlte er nichl Lust, d. h. nichl Kraft

in sich; daher wurden nur diejenigen Scenen aus dem Leben

des ApostelfÃ¼rsten herausgehoben, mil welchen sich nach der

Ansicht des Componislen am meisten Effect machen Hess. Dass

diese rein Ã¤usserliche Absicht den Hrn. Benedict geleitet haben

mÃ¼sse, sagt man sich schon beim Ueberblick des Textes, na-

mentlich bei jener absurden Effeclsccne des reuigen Pelrus,

die psychologisch und dramatisch gleich unmÃ¶glich ist. Im

Oratorium war fÃ¼r derartige Experimente bisher ein geringer

Spielraum und man inuss sich Ã¼berhaupt wundern, dass Jemand,
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welcher dem Wesen dieser Musik innerlich so fern sieht, wie

Benedict, Ã¼berhaupt soweit mit derselben sich eingelassen

haben sollte, um auf derartige Auswege zu verfallen. Aber die

Hauptsache kam auch durch einen Ã¤usseren Ansloss. Dieses

AuflÃ¶sen der Geschichte des AposlelfÃ¼rsten und ihr ZerpflÃ¼cken

in einzelne Scenen u. dgl. ist nichts anderes, als die Anwen-

dung von Opernscenen und andererseits wieder von Kirchen-

canlaten auf eine rein biblische Personalgeschichle. So muss

man sich die Entstehung dieser AbnormitÃ¤t erklÃ¤ren. Dass man

sich nicht irrt, wenn man die ganze Gestalt des Werkes ledig-

lich dem Componisten Benedict zuschreibt, ist durch eine Er-

klÃ¤rung Chorley's zu grellster Deutlichkeil erhoben. Chorley,

der bekannte langjÃ¤hrige Musikkritiker am Londoner AthenÃ¤um,

war ein gesuchter Dichter musikalischer Texte; die besten der

neueren englischen Cantaten, Pastorais, Oratorien elc. rÃ¼hren

zum Theil von ihm her, und bei seiner Stellung als Referent

eines angesehenen Blattes wurde ihm von unsern composilions-

lusligen Musikern doppelt der Hof gemacht. Auch das in Frage

stehende Oratorium wurde von ihm verfasst. Doch hÃ¶ren wir

ihn selber.

â�¢Wahrend eines 35jabrigen Lebens als Journalist und Dichter

vermied ich grundsÃ¤tzlich das Publikum mit Angelegenheiler, meiner

eignen Person zu bemÃ¼hen. Nicht obne Ã¼eberwinduog daher bringe

ich in der elften Stunde meines Tagewerkes eine Sache vor die Oef-

fentlicbkeit, welche Jeden angebt, der Teile fÃ¼r musikalische Com-

position verfaul. Ich habe stets daran festgehalten, dass in Oralo-

rien eine Mischung biblischer und profaner Worte sowohl gegen die

Wurde wie gegen den guten Geschmack verstosse. Die beiden grÃ¶ss-

len Werke dieser Art â�� der Messias und Israel in Ae?yplen â�� sind

nach diesem GrundsÃ¤tze angelegt, leb habe nie verstehen kÃ¶nnen,

wie Jemand Gefallen daran haben konnte, die Worte der heiligen

Schrift mit Versen aus dem Gesangbucbe und dergleichen dorchzu-

knelen, wie wir es in BactTs Oratorien finden â�� es sei denn, dass

man sie der Absicht des Componisleu gemSss ;?] auffÃ¼hre, nÃ¤mlich

so, dass die Gemeinde in diese GesÃ¤nge einstimmt. DiejenigeÂ» Be-

wunderer Mendelssohn's, welche in seinem Urlheil keinen Irrlhum

zugeben, werden missvergnÃ¼g! sein, wenn ich sage, dass dieses Be-

denken mehr noch seinen Paulus trffl, als Bach's Cantaten, weil

keine solche Beihttlfe des .Volkes' dabei in Betracht gezogen war.

Sei dem nun wie ihm wolle â�� nach solchen Gesichtspunkten bin ich

verfahren, wenn ich einen biblischen Gegenstand fÃ¼r musikalische

Composition eingerichtet habe, wie z. B. in der Judith fÃ¼r meinen

Freund Henry Leslie, und mit grbsserer MÃ¼he und Sorgfalt, weil

nach einem grOsser angelegten Plane, in Der Geschichte des heiligen

Petrus. Dieser Petrus war das Werk, welches auf dem letzten

Feste in Birmingham hatte zur AuffÃ¼hrung kommen mÃ¼ssen; denn

mein vollstÃ¤ndiges Testbuch wurde dem Vorstand jenes Festes iiber-

sandt, von demselben angenommen und darauf Herrn Benedict Ã¼ber-

geben, welcher ausersehen war fÃ¼r 4870 das neue Oratorium zu

componiren. Solches geschab schon zu Anfang des vorigen Jahres.

Herr B. drÃ¼ckte sowohl personlich als auch brieflich (um mich be-

scheiden auszudrÃ¼cken] seine vollige Zufriedenheil mit dem em-

pfangenen Texte aus, und dies nicht nur gegen mich, sondern auch

gegen andere Personen. Wir kamen ferner, und zwar in der freund-

schaftlichsten Weise, dahin Ã¼bercin, dass keine VerÃ¤nderungen und

Umstellungen des Textes vorgenommen werden sollten ausser von

mir. Im Verlauf wurde von mir der Vorschlag gemacht, nur die

ersten beiden Theile des Oratoriums auf dem diesjÃ¤hrigen Feste zur

AuffÃ¼hrung zu bringen, falls FÃ¼r das Ganze die Zeit fehlen sollte.

Das verflossene Jahr verlief und ich borte kein Wort von dem Ora-

torium, obwohl es schon am t. Harz 4870 fÃ¼r die Proben nach Bir-

mingham eingeliefert werden musste. Neugierig, um nicht zu sagen

besorgt, um das Schicksal eines Werkes, zu welchem ich den Plan

entworic:i und welches ineine Thatigkeit so sehr in Anspruch ge-

nommen hatte, schrieb ich am 4 S. November 4869 an Hrn. Benedict

und erkundigte mich nach dem Fortgang der Sache, zugleich mit-

theilend, dass ich im nÃ¤chsten FrÃ¼hling 2 Monate von England ab-

wesend sein werde und desshalb um so mehr meinerseits alles voll-

stÃ¤ndig fertig und geordnet hinterlassen mÃ¶chte. Am 10. Januar

dieses Jahres horte ich zuerst, dass Herr Benedicl (welcher damals

meinen Brief beantwortete) Tbeile der Musik zu St. Petrus verschie-

denen Personen gezeigt und mit einem Verleger wcgeu der Heraus-

gabe dieses Oratoriums abgeschlossen halt". Als Antwort auf meine

Bitte um ErklÃ¤rung Ã�ber ein solches Betragen, welches eine so auf-

fallende GeringschÃ¤tzung gegen mich bekundete, wurde ich am

4$. Januar mit derdirecten Millheilung des Herrn Benedict beglÃ¼ckt,

dass er es fÃ¼r gut befunden habe, zu meinem Texte Aenderungen,

Auslassungen und ZusÃ¤tze zu machen, da er denselben durchaus

bedingungslos erhallen habe, lind dennoch halte er bis zu jenem

Augenblicke nicht eine Silbe geausserl Ã¼ber Bedenken, Aemlerunpen,

ZusÃ¤tze oder dergleichen r Er sagte mir, er habe die Aenderungen

mil HÃ¼lfe einer Concordanz gemacht. Obwohl ich es bestimmt ab-

lehnte, zu einem so erstaunlichen Verfahren, dessen ganze Ruck-

sicbulosiekeit mir damals noch unbekannt war, meine Zustimmung

zu geben," beobachtete ich doch Stillschweigen hierÃ¼ber. Ich fuhlu-,

dass dem Birminphamer Vurstande gegenÃ¼ber alle nur mÃ¶gliche

ZurÃ¼ckhaltung Pflicht war, wegen der grossen Verdienste desselben

um die Kunst und wegen der mir persÃ¶nlich vielfach erzeigten

Freundlichkeiten. Doch da ich anderweitige Mitteilungen von Herrn

Renedii-1 erhielt, nicht sowohl ErklÃ¤rungen al.Â« vielmehr Angriffe,

eulschloss ich mich die Sache der Oelfentlichkeil vorzulegen, um so

mehr, da ich erst unlÃ¤ngst erfahren habe, dass Herr Benedicl, bevor

er das Oratorium dem Verleger verkaufte, nicht blos eine Concor-

danz sondern einen gewissen Herrn zu HÃ¼lfe rief, der sich herbei

liesÂ«, das Prodnct eines Ã�ndern umzumodeln. Ich habe absichtlich

bis zum gegenwÃ¤rtigen Augenblicke [d. h. unmittelbar nach der

AuffÃ¼hrung] gewartet, die Sache zur Sprache zu bringen, da ich der

Festgeber wegen nicht wÃ¼nschte, einem neuen Werke hinderlich zu

sein. Mir selber ist die Beleidigung von geringer Bedeutung, ich habe

eine hinreichende Zahl von Musikleiten geschrieben, aus denen meine

FÃ¤higkeiten, kk-in oder gross, zu ersehen sind. Aber ich wÃ¼nsche

alle Jungeren (und hoffentlich Besseren), die mir nachfolgen, zu

warnen, damit sie sich nicht zuerst cnjoliren und schmeicheln und

sodann ignoriren und beleidigen lassen von Solchen, die als Kunstler

einen gewissen Rang prÃ¤lendiren. Henry F. Chorley.Â«

Diese Kundgebung, der wohl noch mehrere folgen werden,

ist recht lehrreich, und ich habe sie ganz eingerÃ¼ckt, obwohl

der Anfang nur insofern hierher gehÃ¶rt, als ein Einfluss auti-

oratorischer Richtungen bei Benedicl auf der Hand liegt, ja

seinen Abgang von Chorley's Text recht eigentlich erklÃ¤rt.

Was Chorley Ã¼ber die Mischung biblischer und profaner Worte

sagt, so ist zwar richtig, dass ein rein biblischer Text â�� wo

er passend und mÃ¶glich ist â�� vorgezogen werden muss, aber

doch nur fÃ¼r ein beschrÃ¤nktes Gebiet zur Gellung kommen

kann. HÃ¤ndel selbst kÃ¶nnte ihn darÃ¼ber belehren, denn sobald

dieser die Geschichte und Schicksale einer einzelnen Person

behandelt, nimmt er immer ein ganz freies Gedicht. Dies ist

gesagt mil voller Anerkennung dessen , was Cborley wÃ¤hrend

seiner langen kritischen Laufbahn in Sachen des Oratoriums

Gutes gewirkt, wobei nur bedauert werden muss, dass er die-

sen Gegenstand nicht beharrlicher, nicht bis zur Gewinnung

sicherer Resultate verfolgt hat. Aber immerhin war er der-

jenige, welcher hier doch nicht ganz in den kÃ¶pf- und fÃ¼hrer-

losen Dusel aufging. Doch genug von dem Hader Ã¼ber den

Text. Die Musik liegt im Druc'v vor; â�¢) genÃ¼ge es hier zu sagen,

dass mit dem Ã¤ussersten Raffinement alles zusammen gesucht

ist, was Gefallen erregen kann. Den SÃ¤ngern, und zwar diesen

bestimmten SÃ¤ngern, ist alles mÃ¶glichst zu Dank gemacht, die

betreffenden Scenen oder Bilder sind musikalisch aufs Ã¤ussersle

ausgenutzt, auch die InslruraenlalstÃ¼cke helfen diesem End-

zwecke, so z. B. die Einleitung, welche die Stelle einer Ouver-

tÃ¼re vertritt; dieses gesucht empfindsame und schmelzende

OrchesterstÃ¼ck soll den Abend am See Genezarelh beschrei-

ben, was aber fÃ¼r die Sache vÃ¶llig gleichgÃ¼ltig ist, denn wenn

statt dessen Herr Benedict sich in den Kopf gesetzt hÃ¤tte, einen

Morgen mit Sonnenaufgang an dem genannten See zu beschrei-

ben, so wÃ¼rde es fÃ¼r die Sache genau dasselbe bedeuten- Und

so Ã¼berall gesuchte Absichtlichkeit und innere Bedeutungs-

losigkeit. Diese Jammergestalt, welche Herr Benedict uns vor-

fÃ¼hrt und die er, wie wir aus Chorley's Erkllirung nun wissen,

auch textlich gerade so und nicht anders haben wollte, sollte

Petrus sein , das Haupt der Apostel, jener glaubensstarke feste

Mann, der nur einmal wankte, als ausser dem Heiland eben

Alles wankte, der sich aber in der wunderbaren SpontaneitÃ¤t

seiner Natur schnell wiederfand, um von nun an in Glaubens-

stÃ¤rke allen voran zu leuchten, der Fels der Kirche, die StÃ¼tze

â�¢J Ebenfalls bei Novelle, Ewer & Co.: St. Peler. Oralorio by

J. Benedict. Ciavierauszug. Preis i l s. (7 Thlr.).
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der ChrislglÃ¤ubigen bis an sein schmerzliches Ende als Blut-

zeuge Christi! War dergleichen nicht Â»musikalischer Behand-

lung gÃ¼nstig! (es ist aber in berÃ¼hmten KirchcnstÃ¼cken mit der

grÃ¶ssten Wirkung in zahlreichen FÃ¤llen und Weisen musika-

lisch behandelt), warum wagte man sich denn an einen solchen

Gegenstand? Also wieder der ganze moilerne Jammer und Un-

verstand. â�� Die AuffÃ¼hrung war ziemlich besucht, der Freilag

Morgen ist immer ein llaupllag bei diesen Festen, wo das

grÃ¶sste der neuen Werke gegeben wird. Beneilicl's Opus hat

die Lunge eines grossen Oratoriums, es begann Â«{â�¢ Uhr und

wÃ¤hrte bedeutend bis Ã¼ber drei hinaus. Trotzdem folgte noch

das ganze Requiem von Mozart, die Kcstgebcr mÃ¼ssen sich also

Ã¼ber dio LÃ¤nge des St. Petrus geirrt haben, denn das Concerl

wÃ¤hrte auf diese Weise bis gegen fÃ¼nf Uhr. Die Einnahme ent-

sprach nicht ganz der Zahl der ZuhÃ¶rer, denn obwohl ihrer

mehrere da waren, als 1867, und erhebliche freiwillige Gaben

gespendet wurden (bemerkenswerther Weise selbst von Ar-

tisten, z. B. von Arabella Uoddard 31 Pfd.St. 10s., von Vcrnon

Rigby K Pfd. Sl.!{, blieb die Einnahme dennoch etwas hinter

der frÃ¼heren zurÃ¼ck. FÃ¼r den Puff war Ã¼brigens gut gesorgt;

gleich nach der AuffÃ¼hrung empfing die Zeitschrift The Musical

World f\a Telegramm Ã¼ber den Â»Immensen Successa und die

â�¢enthusiaslische ZuhÃ¶rerschaft!.

Sothaner Success nebst Enthusiasmus und, was in den

Augen aller Erfahrenen schwerer wiegt, die Strapazen eines

fast um das doppelte verlÃ¤ngerten Morgenconcerts bewirkten

aber gerade das Gegenthcil von dem, was sonst einzutreten

pflegt. Die AbendauffÃ¼hrung dieses Tages war nicht etwa

massig oder gar schlecht, sondern vielmehr ganz ausserordcnl-

lich besucht. Was war es denn, was die Menge so besonders

anzog? Nichts weiter, als HÃ¤ndel's Samson, bekanntlich

schon ein sehr alles Werk. Der aufmerksame HÃ¶rer fand hier

reiche Gelegenheit, seine Erinnerungen an das unmittelbar vor-

aufgegangenc Morgenconrerl aufzufrischen und die aufdring-

liche Neuigkeit auf eine richtige Kunstwaage zu legen. Es wÃ¤re

leicht gewesen , auch zu dem Samson fast wÃ¶rtlich denselben

Vorbericht zu schreiben, wie er zu Bcnedict's Oratorium in

Umlauf gesetzt wurde: denn auch dieser Samson kann Â»auf ver-

schiedene Weiset musikalisch -oratorisch behandelt werden,

und der alle Componist hat keineswegs die ganze Laufbahn des

israelitischen Volkshelden schildern wollen, sondern sich eben-

falls die Freiheit genommen, nur das heraus zu nehmen, was

ihm einer wirksamen Â»musikalischen Behandlung gÃ¼nstigÂ« zu

sein schien. Er hat sogar die Enthaltsamkeit noch viel weiter

getrieben, als der neue Oratoriencomponist In demselben Falle

gcthan haben wÃ¼rde, da aus dem so Ã¼beraus reichen wechsel-

vollen Leben Samson's nur die letzte Scene dargestellt ist, der

passive Schluss eines wunderbar thatkrÃ¤fligen Lebens. Sollte

man fÃ¼r mÃ¶glich hallen, dass dieser gebrochene, IhatunfÃ¤hige,

klagende, reflectirende Mann, mit welchem abwechselnd Israe-

lilen und Philister Unterhaltung fÃ¼hren, ein genÃ¼gendes Inter-

esse erwecken kÃ¶nnte, um ein ganzes Werk hindurch unsere

Aufmerksamkeit zu fesseln? Und dennoch, welches Wunder!

Diese leidende erblindete Gestalt erscheint als die personiflcirle

Thalkran; er, der nichts Ihut, verbreitet Leben und Bewegung

unier Freund und Feind; Ruhe und Klage, statt ihn zu schwÃ¤-

chen und zu verkleinern, dienen nur um so mehr, sein Bild zu

erhellen: und so gestaltet sich durch Alles, was hier vorgehl,

eins der glÃ¤nzendsten musikalischen Charakterbilder, die je

gezeichnet sind. Dagegen balle man den neuen musikalischen

Petrus, den Hampelmann, der zuerst von Christus und spÃ¤ter

von den Engeln abhÃ¤ngig ist, ein geborner SchwÃ¤chling, von

dem wir glauben sollen, dass er das verlassene HÃ¤uflein der

Christen vereinigen und wie ein Kels in ihren Grundfesten die

Kirche stÃ¼tzen werde! Musikalische Charakteristik ist denn

doch etwas anderes, als musikalisch berechnetes Raffinement,

und es ist ein Trost, dass letzteres mit dem Aufgebot aller Mit-

tel auf diesem Gebiete keine irgendwie bedeutende Leistung zu

Stande zu bringen vermag. Man werfe nur nicht wieder ein â��

wie so oft geschieht â��, es sei ungerecht das Neue und das

Alle schlechthin zu vergleichen und das erste nach dem letzten

abzuschÃ¤tzen, ungerecht zu verlangen die gegenwÃ¤rtigen Com-

ponisten sollten es im Oratorium den alten gleicbthun. Aber

warum denn? glauben sie es ihnen nicht vielmehr zuvor zu

li.'in â�¢' bat man nicht oft genug hÃ¶ren mÃ¼ssen, das moderne

Orchester biete ganz andere HÃ¼lfsmillel in der Farbengebung,

als den Alten zu Gebote standen? Nun, wenn es solche HÃ¼lfs-

millel wirklich bietet, so benutzt sie doch l PrÃ¼ft aber zunÃ¤chst

einmal, ob es denn wirklich wohlgethan, mit WÃ¼rde und Cha-

rakter vereinbar sei, wenn man statt der fast stereotyp ein-

fachen Farben der Rapbael'schen GewÃ¤nder prunkende schil-

lernde Seidenstoffe und dergleichen anbringt. Das ist es eben,

was verlangt, was gefordert wird. Der KÃ¼nstler soll slilgemÃ¤ss

arbeiten, er soll sich bewusst sein, dass er Kunstgeslallen zu

schaffen hat. Wie er diese schaffen will, ist seine Sache; aber

dass er sie schaffen mÃ¼sse und unter welchen Bedingungen â��

dies lerne er von den Alten, dies lerne er im Oratorium von

HÃ¤ndel. Nichts wÃ¤re daher thÃ¶richler, als an diesem Alten als

Maassslab nicht festzuhalten. Wir mÃ¼ssten selbst dann bei die-

ser legitimen Forderung beharren, wenn auch das grosse Pu-

blikum der Musterwerke der Vergangenheit vorÃ¼bergehend ein-

mal Ã¼berdrÃ¼ssig und durch starke Verleitung zeitweilig in eine

andere Bahn gelenkt werden sollte. Aber dass solches so bald

noch nicht zu besorgen ist, hat dieses Fest aufs neue bewie-

sen. Welche musikalische Gottheiten auch in den letzten hun-

dert Jahren auf den Schauplatz getreten sein mÃ¶gen, sobald

HÃ¤ndel seine Leier stimmt, schweigt hier Alles.

Das viertÃ¤gige Fest mit seinen acht AuffÃ¼hrungen verlief Im

Ganzen glÃ¤nzend und hatte auch ein entsprechendes Resultat.

Die Einnahme war noch etwas hÃ¶her, als bei den besuchtesten

der vorigen Feste in Birmingham. Zu einem gewissen Theile

kann man die Ursache davon in dem gegenwÃ¤rtigen Kriege er-

blicken, welcher ohne Zweifel Viele abgehallen bat, ihre ge-

wÃ¶hnliche Reise nach dem Conlinent zu machen. Ohnedies 1*1

es eine bekannte Tb.als.iche, dass man beim Sturm sich in sei-

ner ruhigen HÃ¼lle am wohlslen fÃ¼hlt, und so auch ist es er-

klÃ¤rlich, dass man mit einer gewissen Genugthuung sich zum

GenÃ¼sse idealer Harmonie sammelt, wÃ¤hrend drÃ¼ben unier

zwei uns so nahe wohnenden und uns so innig verwandten

VÃ¶lkern der schrecklichste Krieg wÃ¼thet.

Um das pecuniÃ¤re Resultat Ã¼bersehen zu kÃ¶nnen, tbeile ich

die bekannt gewordene Aufstellung mit. Wie man daraus er-

sieht, fliesst dem Feste eine bedeutende Einnahme zu durch die

Karlen, welche die VorstÃ¤nde des Festes (der diesjÃ¤hrige PrÃ¤-

sident war der Earl of Bradford) beziehen und durch die hÃ¶chst

bedeutenden Schenkungen, von denen am ersten Tage allein

Ã¼ber 5000 Thlr. eingingen. Solche liberale Beisteuern sind

sehr erstaunlich; man sieht daraas aber zugleich, dass die

Feste ohne dieselben wenigstens in dem bisherigen GlÃ¤nze nicht

mÃ¶glich sein wÃ¼rden. Und das ist eben keine sehr erfreuliche

Aussicht.

Besucher 4419. EinnahmÂ« Â£ 4530. 8. l

1400. - - 4684. 4. t

8999. - - 9841. 43. 5

4401. - - 3301. 4l. 4

I.Tag, Aug. 30.

. Tag, Aug. 34.

3. Tag, Sepl 4.

4. TaÂ«, Sept. 1.

Zusammen :

Besucher 44,570. Einnahme Â£ 48,85Â«. 47. 9

Sonstige Einnahmen Â£ 774. 4. â�¢

Summa Â£ 44,430. 49. t.

Das letzte Fest im Jahre 1867 ergab Â£ 43,998, und dies war

die grÃ¶sste Summe, welche bis dahin eingenommen war. Hof-

fen wir, dass das gÃ¼nstige pecuniÃ¤re Resultat auch in kÃ¼nst-

lerischer Hinsicht einen Fortschritt in Aussicht stellen werde.
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ANZEIGER

K. 3ttu|tftrrijufe m Jltfiiidjen.

Das Schuljahr 1870/71 beginnt am 5. Octobcr mit den persÃ¶nlichen Anmeldungen. Diejenigen, welche an der k. Musikschule ihre

Studien zu beginnen oder fortzusetzen wÃ¼nschen, haben sich bei Vermeidung der ZurÃ¼ckweisung an diesem und dem darauffolgenden Tape

zwischen 9 und 48 Uhr Vormittags oder 3 und 6 Uhr Nachmittags auf dem Secrelariale (OdeonsgcbÃ¤ude II Stock) einzufinden und die zur

Aufnahme nÃ¶lbigen Zeugnisse in Vorlage zu bringen.

An den oben bezeichneten Tagen findet auch die Anmeldung der Hospitanten fÃ¼rdieChorecsangsschuleslalt.

Lehrfacher: Solo- und Cliorgesang1, Rhetorik, Harmonie, Contrapunkt, Orgel, hÃ¶heren Clariersplel, Violine, Violoneell,

Contrabass, FlÃ¶te, Hoboe, Fagott und HÃ¶rn.

Prospecte Ã¼ber die Organisation der Anstalt elc. sind durch die MÃ¼nchencr Musikalienhandlungen zu beziehen.

HÃ¼nchen, den 14. September <870.

Die kÃ¶nigliche HofmuNikintendanz.

[448]

Neue Musikalien im Verlage von Breitkopf & HÃ¤rtel in Leipzig.

Beethoven, L. v., Sonaten fÃ¼r Pianoforle und Violine. Arrang. fÃ¼r

Pianoforle und Violoneell von Fric d r. Grittzmachcr.

Nr. 7. Cmoll. Op. SO. Nr. Z. 1 Thlr. Â«0 Ngr.

Symphonies Nr. 1â��9. Portition de Piano par F. Liszt. Vol. 4.

Nr. 4 â�� 5. HÂ«lh urtmnlrl. 3 Thlr.

Chopin, F., Walzer fÃ¼r Violine mil Pianoforlebegleitung. Bearbeitet

von Ferd. David.

Nr. 4. Op. 48. Esdur. 10 Ngr.

- Â». Op. 84. Nr. 4. Asdur. SO Ngr.

- 8. Op. 34. Nr. t. Amoll. 4*< Ngr.

- 4. Op. 84. Nr. 8. Fdur. 4SJ, Ngr.

HÃ¶rn, A., Op. 30. Phantasie Ã¼ber Motive aus der Oper: DerlUmle-

schachl von F. v. Holstein fÃ¼r das Pianoforte. 30 Ngr.

KrÃ¤nge, A., Op. 2l. Zwei instruetive Sonaten f. d. Pfte. K Ngr.

l,N/l, F., Miasn quatnor vocum eA aequales. (H T. T. et H B. B.)

concinente Organo. Editio nova. 4 Thlr. 45 Ngr.

Lumbye, H. <',, Fackeltanz fÃ¼r grosses Orchester, componirt zur

Vermahlungs-Feier des Kronprinzen Friedrich von DÃ¤nemark.

Arrang. fÃ¼r das Pianoforle zu zwei HÃ¤nden. SO Ngr.

Heister, Alte, Sammlung werth voller CiavieretÃ¼cke dos 4 7. und

48. Jahrhunderts, herausgegeben von E. Pauer. Iwfller Band.

Nr. Â»6. HÃ¤ndel, Georg Frledr., Capriccio in Gdur. 7i Ngr.

- 17. Rameau, Jean Phil., La Llvri. L'Agacantc. La Timide.

4 Â»i Ngr.

- J8. Loeilly. Jean BaptistÂ«, Suite in G moll. 45 Ngr.

- S9. Rossi, Michel Angelo, Andantino und Allegro. 7J Ngr.

- 30. Turin!, Ferdinande, Presto. Sonate. Â»0 Ngr.

Mendelssohn Barthold/, F., IJeder und GesÃ¤nge. FÃ¼r das Piano-

forle Ã¼bertragen von Carl Czorny. Ritt urUnnlri. i Thlr.

Mejerbeer, G., KrÃ¶nungsmarsch nach der Oper: Der Prophet.

Arrang. fÃ¼r t Pfle zu 4 HÃ¤nden von Fr. lirissler. 4Ã¤{ Ngr.

Mourt, W. A., Oonoert Nr t. Adur. FÃ¼r das Pianoforto mit Be-

gleitung des Orchesters. Neue Ausgabe. Revidirl von Carl

Reinecke. 3 Thlr. 43} Ngr.

dasselbe fÃ¼r das Pianoforle allein. 4 Thlr. 5 Ngr.

Onslow, <â�¢., Op. 6. Toccata p. le Piano. Edition nouvellc. 40 Ngr.

Ramanu, It., Op. 45. Wandlungen. Eine Tondichtung fÃ¼r das

Pianofurte. 4 Thlr.

Reinecke, Carl, Op. 87. Cadenzen zu elastischen Pfle -Concerlen.

Nr. 9. Zu Beethovon's Conccrt Nr. 4. Zum ersten Satze. Gdur.

7iNfir.

- Hl. Zu Beethoven'Â« Concert Nr. 4. Zum letzten Satze. Gdur.

5 Ngr.

Op. 94. La belle Qriselidis. Improvisala fÃ¼r i Pianoforte

Ã¼ber ein franzÃ¶sisches Volkslied aus dem 17. Jahrhundert. Arrang.

fÃ¼r das Pianoforte zu 4 HÃ¤nden. 4 Thlr. 40 Ngr.

Schubert, Franz, Op. U3. FÃ¼nfte grosso Sonate. 42 Ngr.

Symphonie fÃ¼r Orchester. Cdur. Daraus einzeln :

Andanle con tnolo. Arrang. f. das Pfle. zu 4 HÃ¤nden. 20 Ngr.

Scherzo. Arr. fÃ¼r das Pianoforte zu zwei HÃ¤nden. 40 Ngr.

Dasselbe - - - zu vier HÃ¤nden. 45 Ngr.

Wejermann, M., Op. 45. 6 GesÃ¤nge fÃ¼r eine Singstimme mit Be-

gleitung des Pianoforte. 4 Thlr.

Nr. 4. Einsamkeit. Wild verwachsne dunkle Fichten.

- 3. Der schwere Abend. Die dunklen Wolken hingen.

- 3. An die Entfernte. Diese Rose pflÃ¼ck' ich hier.

- 4. An die Entfernte. Rosen fliehen nicht allein.

- 5. Heine Kose. Dem holden Lenzgeschmeide.

- 6. Weil auf mir, du dunkles Auge.

[449] Im Verlag der Unterzeichneten ist erschienen:

Krieg und Frieden

Cantate fÃ¼r MÃ¤nnerchor und Orchester

von J. Zech. Op. 42.

3*. ?:ia.jrftal brm RÃ¶ntge tSttlif fm grtmbmri.

Preis: Orcheslerpartilur 5 Thlr.

Chorstimmen l'/a Thlr.

Ciavierauszug erscheint demnÃ¤chst. Orcheslerslimmen sind in

Abschrift zu beziehen.

Praeger & Meter in Bremen.

[450] Verlag von

J, JUeter-JUedermemn in Leipzig und Winiertliur.

Drei

CLAVIERSTÃ�CH.E

von

Franz Schubert.

Nr. l.-,-.: t :, ao

[451] Vorlag von

J. Rieter - Biedermann in Leipzig und Winterthur.

AVE MARIA

fÃ¼r

Sopran -Solo und weiblichen Chor

aus der unvollendelen Oper:

Felix Meii<lcKssolm Ã�artholdy.

Op. 98. Nr. 2.

Nr. 87'' der nachgelassenen Werke.

l':i rlitiir Pr. l S Nur. ClirierMUlg < 5 Ngr.

flrchfslcr.stinimcii < S Ngr. Chorstimmeu: Sopran l, II Ã¤ l J Ngr

Verantwortlicher Rcdftklcur: Wilhelm Werner in Leipzig.

Verleger: J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Wintcrlhur. â�� Druck von Breitkopf und Hartcl in Leipzig.
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V. Jahrgang.

I a h a 11: Anzeigen und Beurlheilunsen â�� Handel'Â» Passion - Musikalisches aus dem Briefwechsel von Uary Granville (Fortsetzung). â��

Fesl-AuffUhrung zu Freiburg im Breisgau am *. und 5. Hai 4770. â�� Anzeiger.

Anzeigen und Beurtheilungen.

M LÃ¤idler fÃ¼r Pianoforte tu zwei HÃ¤nden von Frau Schi-

bert. Nachgelassenes Werk. Wien 1869, bei J. P. Gotl-

hard. Preis 17| Sgr.

2l Lautier fÃ¼r Pianoforte zu vier Hunden von Kranz Schi-

bert. Nachgelassenes Werk. Wien 1869, beiJ. P. Golt-

hard. Preis 27$ Sgr.

Beide Hefte enthalten dieselben TonstUcke. Die zu

Grunde liegende Originalhandschrift besitzt Herr Johannes

Brabms; dieselbe enthÃ¼ll die ersten sechszehn Numtnprn

in zweihÃ¤ndiger, die letzten vier aber in vierhilndiger Be-

arbeitung. In der vorstehenden Ausgabe sind nun die 46

zweihÃ¤ndigen StUcke zugleich fÃ¼r vier HÃ¤nde, und die

4 vierhandigen auch fÃ¼r zwei Hunde spielbar gemacht. So

kann man diese unschuldigen TonstUcke in beiden Formen

geniessen. Die 20 Landler werden auch ohne unsere Em-

pfehlung die weiteste Verbreitung finden, um so mehr, da

die Uhrigen TUnze Schubert's ihnen langst allenthalben

eine HeimstÃ¤tte bereitet haben. Sie sind von der kÃ¼rzesten

Fassung, samrntlich in zwei Theilen von je 8 Takten, nur

Nr. 6 hat 16 und Nr. 20 zwÃ¶lf Takte in der zweiten Re-

prise. Also fast ganz wie die Deutschen Tanze und Ecos-

saisen, Op. 33. Irgendwie gross angelegte und weitaus-

gefÃ¼hrte Tanzsatze inuss man hier nicht erwarten; aber

fast in jedem dieser kleinen Landler begegnet man einigen

ZÃ¼gen, welche die SlUcke musikalisch Ã¼ber eine banale

Tanzmusik erheben, und in der Thal verleugnet keiner

derselben die feine musikalische Individualitat Scbuherl's.

Es sind hundert Einfalle und Wendungen darin, auf die

ein Tanzcomponisl von dem ge wohnlichen robusten Schlage

sein leblage nicht kommen wÃ¼rde; fast immer aber .sind

dieselben nicht melodischer, sondern harmonischer Natur.

Man kann nun sagen, dass diese Eigenart Schubert's zu-

gleich einen Mangel einschliesst. Seine Individualitat tritt

in einem Grade hervor, dass sie zur SubjeclivitiU wird;

seine TanzstUcke sind weniger Tanze als Tanzpoesien.

Gewiss ist damit ein grosses Lob Ã¼ber sie ausgesprochen,

doch muss man darin zugleich auch die ErklÃ¤rung suchen,

warum Schubert bei der verschwenderischen FÃ¼lle der

Tongedanken, welche in seinen verschiedenen Tanzsatzen

ausgestreut sind, und bei der entschiedensten Begabung

fÃ¼r dieses Fach dennoch nicht einen einzigen Tanz geschaf-

fen hat, welcher als Schuherl's Walzer, Ecossaise oder

Landler (oder wie sonst der Name lauten mag) durch alle

Kreise der tanzenden Well die Bunde gemacht hatte. Wenn

V.

man kleine Satze schreibt mit zwei Reprisen von je acht,

zwÃ¶lf oder sechszehn Takten â�� warum unterwirft man

sich der EinschrÃ¤nkung dieser festen knappen Form, wenn

es nicht geschieht, um das zu erreichen, wozu diese Form

vorhanden ist, Tanzbarkeil? Diese wird man Schubert's

StÃ¼cken keineswegs absprechen wollen, er war Fachmann

genug, um zu wissen, was der Tanz erfordert; aber jene

eminente Tanzfahigkeit, welche wie ein lebensprudelnder

Quell die Menge zu rauschender Freude erweckt, besitzen

sie nichl. Daher giebl es Tanze von Schubert, schone, sehr

schone TÃ¤nze; aber keinen Tanz.

Allen Zwei- und Vierhandern diese Hefte hiermit

bestens empfehlend, statten wir dem Verleger noch be-

sonders unscrn Dank dafÃ¼r ab, dass er es gewagt hat, die

Jahreszahl der Herausgabc auf den Titel zu setzen. Nun

weiss man spater doch, dass dieses Nachlasswerk Schu-

borl's 1869 erschienen ist, ohne in Katalogen und Mnsik-

zeitnngen einen halben Tag danach suchen zu mÃ¼ssen.

Bei dem jetzigen Usus ist dies fast ein Wagniss zu nennen.

Aber schadet das dem Verkaufe im geringsten? und sollte

nichl, was sich hier als ungefÃ¤hrlich herausstellt, auch bei

allen Ã�brigen Musikpublicalionen ohne irgend welchen

Nachtbeil sein? Hat der Musikhandel den herrschende;;

Missbraucb, Musikalien nichl zu datiren, ersl einmal Ã�ber-

wunden, so wird man sicherlich das, was beute jeder

wohlerzogene Musikverleger noch fÃ¼r eine weise und nolh-

wendige Geschaftsmaxime ausgiebt, als eine einfache

Lacherlichkeil ansehen.

Weil wir doch einmal den Tanzcomponislen Schubert

vor uns haben, sei hier gleich die neue Ausgabe der frÃ¼-

heren Tanze angezeigl, welche der Originalverleger eben-

falls im Jahre 1869 davon veranstaltete :

Frau Schibert Taue. Neue wohlfeile Ausgabe. Wien,

Carl HaÃ¼linger um. Tobias.

Op. 83: Deutsche Tanze und Ecossaisen. ZweihÃ¤ndig 6 Sgr.,

vierhÃ¤ndig (arranglrt von Ed. Haselj 43 Sgr.

Op. 77 : VaUei nablet ZweihÃ¤ndig t Sgr., vierhÃ¤ndig (von Carl

Geister eingerichtet) 4Â» Sgr.

Op. 94 : Grelziv Walzer. ZweihÃ¤ndig 9 Sgr., vierhÃ¤ndig (von

C. G> sler) 4Â» Sgr.

Die Ausgabe ^st preiswUrdig und bandlich. Dass der

Wiener Notenstich dem Leipziger an Eleganz nicht gleich-

kommt, weiss r n schon. Die Titel sind nichl auf Siein

gezeicbnel, M>H rn in Zink gravirl. Wenn der Verleger

statt dessen die Musik auf Zink stechen liesse und bei

dieser Gelegenheit zugleich einigen altmodischen Nolen-

89
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stempeln den Laufpass gÃ¤be, so wdrde er mit einem Haie

einen noch klareren, dauerhaften und zugleich eleganten

Stich erhalten. Aber der Notenstich ist in Wien, wie in

London und Paris, in den Hunden kleiner Handwerker,

die sich in der Beschaffung des Werkzeuges nie Ã¼ber das

AllernotbdUrftigste versteigen kÃ¶nnen. â�� Auch auf dem

Titel dieser Schuhert-Ausgnhe fÃ¼llt uns eine Jahreszahl

angenehm ins Auge â�� und was islst Â»Medaille London

4862.> Das ist denn allerdings ein anderes Korn, wie der

MÃ¼ller sagte. Sollte aber Â»I869< in handelspolitischer Hin-

sicht nun wirklich schÃ¤dlicher sein, als Â»Medaille 4862t?

Man bittet um geneigtes Nachdenken.

Da erhalten wir zum Beispiel gleichzeitig mit obigen

LÃ¤ndlern von demselben Verleger eine eigne Composilion

ahnlicher Art:

1t SÃ¼cke in Tanzform dir Pianoforle zu zwei HÃ¤nden com-

ponirt von J. P. Uollhard. Op. 58. Wien, hei J. P. Golt-

hard. Preis 171 Sgr.

Die Opuszabl ist, wie man sieht, hiermit bereits auf 58

gestiegen, die Verlagsnummer Goitbard's hat aber mit

diesem Hefte erst 45 erreicht. Der Componist, als solcher

schon in weiteren Kreisen bekannt, halte damals soeben

erst eine neue Musikhandlung in Wien eingerichtet und

nebst Anderem auch seine 40 tanzgeformte Stucke als

Verlagserstliuge in die Welt gesandt. Wir wÃ¼nschen dem-

selben nun gewiss das Beste, was wir unter bewandten

Umstanden wÃ¼nschen kÃ¶nnen, wenn wir die Hoffnung aus-

sprecben, seine neue ThÃ¼ligkeil als Verleger und Musik-

handler in Wien mÃ¶ge ihn so sehr in Anspruch nehmen,

dass er dadurch gezwungen werde, den Componislen an

den Nagel zu hangen, denn der bisherige Wiener Musik-

bandel war den Bedurfnissen einer Grossstadl, nament-

lich einer musikalischen Grosssladt, so wenig angemessen,

dass man dreist behaupten darf, mit sammtlichen nord-

und mitteldeutschen ProvinzialhaupIsPdten (selbst mit

Orten wie Magdeburg, Braunschweig, Rostock elc ) sei es

in dieser Hinsicht besser bestellt. Der Musikhandel hat

jetzt aber, gleich den Concerlen, fÃ¼r die musikalische Cul-

tur eine grÃ¶ssere Bedeutung, als vor Zeilen, und es scheint

uns so wichtig, Wien hierin auf gleichen FUSS gebracht zu

sehen mit den besten deutschen Orten, ' dass die Daran-

gÃ¤be musikalischer Intelligenz fÃ¼r einen solchen Zweck

kein Verlust, sondern ein grosser sachlicher Gewinn ist.

Um von dem Gesagten die Anwendung zu machen, so wird

der Componisl Gottbard, nachdem er Musikverleger ge-

worden, eine Frau genommen, einen lebhaften GeschÃ¤fts-

betrieb zu verwallen hat etc , wohl nach wie vor derartige

Tanze improvisiren, aber schwerlich MÃ¼sse finden diesel-

ben zu Papier zu bringen, fÃ¼r grÃ¶ssere Compositionen ge-

wiss noch weniger. Die Jahreszahl 4869 auf dem Titel

wurde nun zugleich ein chronologischer Anhalt sein fÃ¼r den

Uebergang des Autors aus dem Lager der schaffenden in

das der verbreitenden Musiker, und so kann die Jahres-

zahl nichl nur auf dem kÃ¼rzeslen Wege die musikalische

Bibliographie sicher stellen, sondern in hundert Fallen

auch noch mehr oder weniger wichtige Kunstnachricblen

fixiren helfen. Um einen einfachen BlÃ¶dsinn abzustellen,

isl nichts weiter nÃ¶lbig, als dass die intelligenteren unter

den Verlegern nur einmal den Entscbluss fassen, ihn nicht

langer mitmachen zu wollen.

â�¢) In SUddeutscbland scheint es mit dem Musikhandel Ã�ber-

haupt nicht zum Besten bestellt zu sein. Wie ea in Stuttgart aus-

sieht, wissen wir nicht; aber aus MÃ¼nchen hÃ¶rten wir von zuver-

lÃ¤ssiger Seite, dass man dort auf Leipziger Musikalienzirkel abon-

nirt ist.

Obiges Gebinde von 4 0 StÃ¼cken in Tanzform isl mehr

als eine Nummernfolge, es isl eine zusammenhangende,

die Tonleiter durchlaufende Reihe, welche in F-dur be-

ginnl und mil demselben Satze als Nr. 40 in derselben

Tonart schliesst. Wie schon der Titel besagt, haben wir

hier weniger wirkliche Tanze, als Reminiscenzen an Tanz-

formen, die durchweg sehr glÃ¼cklich getroffen sind. Die

modernen Originale sind allerdings musikalisch nicht mehr

so vollgehaltig und daher nicht so gÃ¼nstig, als die Tanze

frÃ¼herer Zeiten; sie sind zu rauschend und stÃ¼rmisch, lei-

len daher die Musik leicht in LÃ¤rm und Trommelei. Der

erweiterte Mechanismus unserer Inslrumenle Ihul ein

Uebriges durch Pedalsausen, Oclavengepoller u. dgl., was

die stÃ¤rkere WÃ¼rze der Chromatik hervorruft, â�� alles auf

Kosten der KlangschÃ¶nheil und fein enlwickeller Melodie.

Von der SÃ¼ssigkeil Schubert's wird man dahcrselbsl bei

denen, welche ihn verehren und nachahmen, nichl viel

finden. Die Zeiten sind eben andere im l auch der KÃ¼nst-

ler isl ihnen unterlhan; ob Â«r es sein sollte, isl eine an-

dere Frage, die wir hier unerÃ¶rtcrl lassen. Wenn wir also

in dem bescheidenen Nacblasswerke Scbubert's mehr Ge-

hall finden, als u. a. auch in diesen 10 SlÃ¼cken, so sind

wir doch weil entfernt, dasselbe in Form und Geball

schlechtweg als ein Musterwerk hinzuslellen. Etwas so

Barockes, wie der Schluss des zehnten Scbuberl'schen

LÃ¤ndlers (der in seinem erslen Tbeile so lieblich isl und

sich so naturlich gesteigert und doch so Ã¼berraschend auf-

schwingt) :

-Vâ��'â�¢ 'â�¢â��9-r-i

findet sich aber bei Gotthard nichl. Was sein Tantgebinde

beim ununlerbrochenen Durchspielen als elwas oberflÃ¤ch-

lich erscheinen lassl, isl hauplsachlicb dadurch verschul-

det, dass nur Durionarten zur Verwendung gekommen

sind. Halle ein herzhafter Mollsatz den Ueber^ang von

den Ã�e- zu den Kreuztonarten verrailtell, so wÃ¼rde ein

erwÃ¼nschter Conlrast erzielt und hei dem gleichlautenden

Anfange und SchlÃ¼sse die Harmonie nur um so fÃ¼hlbarer

geworden sein.

llassisfhe SUdlei fÃ¼r das Piano-f'orfp. Aus Meisterwerken

ausgewÃ¤hlt und zÃ¼rn ricbligen Verstandnisse mil Vor-

tragszeichen und Fingersatz versehen. Begonnen von

1. r'JM-hhof, fortgesetzt von L. A. Zelller. Wien, Carl Has-

linger. Heft 43â��47. Preis Ã¤ Heft 80 kr. Ã¶. W.

Weilere fÃ¼nf Hefle einer Sammlung, wie deren viele

exisliren, unter denen diese aber eine der frÃ¼hesten war.

Die 5 Hefle enthalten ein StÃ¼ck vom alleren Georg Muffat,

zwei Stucke von Golllieb Muffat, eine Fugo von Pachrlbel,

eine Ciacconne von Handel, ein Rondeau von Couperin,

P.issepied und Sarabande von Bach, und ein Allegro von

Kirnberger. Der Vorsatz, dergleichen so herzurichten,

dass der Spieler mÃ¶glichst bequem und sicher in das Ver-

sUlndniss dieser Ulleren Claviersiltze eingefÃ¼hrt werde, ist

an sich gewiss lÃ¶blich; aber man sollte nicht vergessen,

dass der AusfÃ¼hrung desselben sehr enge Grenzen ge-

sleckl sind. Â»Vortragszeicben und Fingersalzt sollen uns

hier Â»zum richligen VerstÃ¤ndnisseÂ« verhelfen. Wie so der
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Fingersatz? was bat der mit dem richtigen VerslÃ¤ndnisse

zu Ihun? Wir meinten bisher, er diene lediglich zu einer

richtigen technischen AusfÃ¼hrung. Der Herausgeber muss

derselben Meinung sein, denn in lieft 42, 43, 44 uud 47

ist nichts von Fingersatz zu entdecken; derselbe befindet

sich in der That nur bei den drei StÃ¼cken von HÃ¤ndel und

Bach. Ist das Bescheidenheil oder NachlÃ¤ssigkeit? jeden-

falls stimm! es nicht zu dem, was der Titel verheisst.

Denn dass gerade Bach's und IlÃ¼ndel's StÃ¼cke so dunkel

sein und dadurch lichter werden sollten, dass sie durch

zwischen gedruckte Ziffern unleserlicher gemacht werden,

kÃ¶nnen wir doch nicht glauben.

So der Ziffern beraubt, bleiben uns als einzige Leit-

sterne nur noch die Â»VorlragszeichcnÂ«. Umfang und Be-

deutung derselben mÃ¼ssen wir uns daher etwas nÃ¤her

ansehen. Das 43. lieft bietet drei StÃ¼cke aus der sechsten

Suite (wenn man diese Gebinde so nennen will) in Muf-

fat's Componimenli musicali per il Cembalo, was der Heraus-

geber wohl hatte andeuten kÃ¶nnen. Das erste StÃ¼ck nennt

Miill'.it Â»FanlaisieÂ« und Herr Zellner darnach Â»FantasieÂ«,

was immerhin dasselbe ist. Wir geben za der Musik.

Schon bei dem zweiten Viertel des ersten Taktes begegnen

wir einer Verzierung, von welcher Muffal's Musik Ã¼bervoll

ist, nÃ¤mlich

x

zu spielen ist. Herr Z. setzt dafÃ¼r, hier und Ã¼berall, die

Figur ohne Strich und zugleich ohne Kreuz, was denn nach

Muffal's eigner ErklÃ¤rung folgendermaassen ausgefÃ¼hrt

werden mflsste:

Abgesehen davon,

dass dieses schon an sich widersinnig ist, versuche nur

Jemand, es vivace herauszubringen. Im zweiten Takte er-

scheint dasselbe Zeichen zweimal, im drillen und vierten

je einmal, aber der Herausgeher bat sie sÃ¤mmllich geslri-

chen, dagegen die beiden Manieren des fÃ¼nften Taktes bei-

behalten, obwohl die genau entsprechenden des drillen

fehlen. Und so geht es fort, sinnlos, planlos. Wir lassen

also die Manieren und besehen uns die Noten; vielleicht

ist die Musik selber unangelastel gehlieben.

Die beiden ersten Takte sind hierin wie bei MnlV.it.

auch sind nirgends verstÃ¤ndnisserÃ¶ffnende Vorlragszeichen

zu bemerken. Bei dem Ueberpanae des zweiten Taktes in

den dritten wechseln bei Muffat die SchlÃ¼ssel:

Die im TenorschlÃ¼ssel siehenden Nolen und Zeichen sind

so zu execuliren:

>.

(Arpeggio von unten). Nun vergleiche man, was Hr. Zell-

ncr daraus gemacht hat:

ZunÃ¤chst ist also der ganze Tenor eine Octave hÃ¶her in

den Sopran verlegt. So band brecherisch unbeholfen hatle

Muffat in seinem Leben nichl schreiben kÃ¶nnen; der schÃ¶ne

Fluss seiner SlimnifÃ¼hruug und der Ã¼beraus angenehme

Wohlklang durch die sich absenkende Harmonie sind da-

durch von Grund aus zerstÃ¶rt. Zugleich auch der nalur-

gemSsse Fortgang, der jetzt ganz plump und unmolivirt in

die ThÃ¼r fÃ¤llt:

Die Manier der drei Punkte mit

einem schrÃ¤gen Strich darÃ¼ber

Ã¼bersetzt der Herausgeber

nach GutdÃ¼nken in drei Nolen,

deren Berechtigung zu erfahren

wir neugierig waren. Noch er-

staunlicher sind die vier Achtel, in welche Muffal's Ar-

peggio verwandelt ist. Das Zeichen bedeutet ja nach Muf-

fat's eigner ErklÃ¤rung nichts als ein Arpeggio von unten :

Welch eine Musik enlslehl nun aus alle

dem! Voriragszeicbcn sind hier so wenig zugesetzt, dass

sogar Muffat's Slaccalo bei den lelzlen Bassnolen noch

weggelassen ist. Alles vermulhlicb Â»zum richtigen Ver-

stÃ¤ndnisseÂ«. Nachgerade gehl uns allerdings ein Licht auf,

aber ein anderes als der Herausgeber hat anzÃ¼nden wollen.

(Fortsetzung folgt.)

HÃ¤nders Passion.

D Der Verfasser von Â»HÃ¤ndel's Passion noch einmalÂ« in Nr. 37

veranlasst uns zu einigen Worten der Erwiderung. Vor allem

findet gewiss jeder Verehrer HSndel's die von dem Einsender

vorgenommene Reinigung des Textes sehr verdienstlich und so

sehen auch wir der VerÃ¶ffentlichung desselben mit Freuden

und grossera Inleresse entgegen. Was er aber Ã¼ber die Ver-

gleichung der Bacbiscben Passionen mit der HSndel's sagt, ver-

rÃ¤lh, dass er theilweise noch von dem Vorurtheil beherrscht

ist, welches sich zu Ungunslen des einen Meislers, mag nun

diese Parteinahme traurig oder lÃ¤cherlich sein, an mehreren

Orten so festgesetzt hat, dass das Publikum hÃ¶chst selten etwas

von ihm zu hÃ¶ren bekommt, worunter dann Â»jeder wahre Ken-

ner beider MeisterÂ« leiden muss. An Bach's Passionen wollte

die Besprechung in Nr. 3t keine Â»mÃ¤kelnde KritikÂ» Ã¼ben, son-

dern auf gewisse VorzÃ¼ge aufmerksam machen, welche HÃ¤ndel's

Werk vor jenen zu haben scheint, als da sind grÃ¶ssere Einheit

des Planes , mehr Ebenmaass der Theile , reichere Entfaltung

der Charaktere, wÃ¤rmere Sprache der Empfindung â�� Eigen-

schaften, welche mit dem Namen Handel gleichsam unzertrenn-

lich verbunden siud. Dass sich in der Passion noch nicht der

eigentliche Genius HÃ¤ndel's in voller Entfaltung zeigen kÃ¶nnen,

da er bis 4746 nur wenig kirchliche Musik geschrieben habe,

wird man im Hinblick auf das 47(3 erschienene Ulrechter

Tedeum und Jubilate, welche wohl von keiner Bachischen

Composilion an mÃ¤chtiger Wirkung Ã¼berboten werden, nichl

zugeben ; noch weniger wird man die dem HÃ¤ndel'schen Werk

19*
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angewiesene Stellung in der Mille von Graun's Tod Jesu und den

Passionen Bach's der wahren Grosse desselben entsprechend

finden : sie entspricht nicht einmal der geschichtlichen Stellung,

welche diese Werke einnehmen. Das Factum der AuffÃ¼hrung

von Iliimlcl's Passion in Stuttgart war dem Schreiber dieser

Zeilen unbekannt geblieben, er freut sich insoweit seine Be-

schwerde widerlegt zu sehen, dass sie gÃ¤nzlich ignorirt wer-

den. WÃ¼rde eine solche von einem mit HÃ¤ndel'Â« Geist vertrau-

ten Hanne, der den besseren Text benutzte, wiederholt, dann

dÃ¼rfte gewiss gleich darauf Johannes' oder MatthÃ¤us' Passion

folgen oder kurz vorhergehen, ohne den Genuss jener zu ver-

ringern und die richtige Beurlheilung zu erschweren; vielmehr

mÃ¼sslen dann die grossen Eigenschaften beider Meister einem

gebildeten und unbefangenen HÃ¶rerkreise anschaulicher wer-

den, als sie es bisher sein konnten.

Musikalisches aus dem Briefwechsel

von Mnrv Granvllle.

(Fortsetzung.)

(1714, Dec. ) J.) Die Oper Artaxerxes wird von den mei-

sten gern gehÃ¶rt. Es sind einige sehr hÃ¼bsche Sachen darin.

Drei der besten GesÃ¤nge daraus habe ich mir bestellt [bei dem

Copislen wahrscheinlich]. Sobald ich sie habe, copire ich

sie und schicke sie an Mrs. Carter. Eingeschlossen ist eine

Arie aus HÃ¤ndel's Tamerlane, welche ein PavoritslÃ¼ck ist. Mas-

keraden werden erst nach Weihnacht sein. Ich habe Erlaub-

nlss einige derselben zu besuchen, doch an einer einzigen

werde ich genug haben. Ich ging ins Theater um die Oper

Dioclesian [in englischer Sprache] zu sehen, fand mich aber

sehr getauscht, denn anstatt Purcell's Mn-ik, welche ich er-

wartet hatte, hÃ¶rte ich eine andere von Papuch's [Pepusch],

einen argen Humdrum; wahrlich, in meinem Leben wurde ich

durch nichts so ermÃ¼det. Die Darsteller waren Mrs. Barbiere,

Mrs. Chambers eine SchÃ¼lerin von u,T Margarella [Pepusch1

Frau], Legard und der alle Leveridge. Der Direclor Rieh ver-

spricht dem Publikum viel SchÃ¶nes in seinem neuen Theater

[in Lincoln's Inn Fields] diesen Winter. â�� In einem der SÃ¤le

des Opernhauses in Haymarket ist eine grosse RaritÃ¤t ausge-

stellt und niemand kann sie unter einer Guinea zu sehen be-

kommen ; es ist dies der Tempel Salomonis*), aber es ist zu

viel Geld fÃ¼r mich, um es an ein Modell zu wenden, welches

dem einstigen Original vielleicht nicht Ã¤hnlicher ist, als der Sl.

Pelerskirche in Rom.

(1785. Febr. 9.) Ich wurde unterbrochen durch Lady

Peyton und ihre TÃ¶chter, welche mich besuchten, um mich zu

einer neuen Spieluhr mitzunehmen; es ist eine neue Art, der

Mann hatte sie gerade fertig [er hiess Pinchbeck, man nannte

diese Spieluhren nach ihm Pinchbeck's], es ist das vollstÃ¤n-

digste seiner Art, was ich jemals sah. Die Uhr spielt Si StÃ¼cke

mit solcher Genauigkeit, als ob man ein Concert hÃ¶rte. Der

Preis ist Â£ 500. Der Mann hatte Hoffnung sein Werk an den

KÃ¶nig zu verkaufen fÃ¼r den Prinzen Frederick.

(<7S5, Aug. 82.) Frau Sandoni (die frÃ¼here Cuzzoni) ist

von einer Tochter entbunden; es war eine grosse BestÃ¼rzung,

dass es nicht ein Sohn war' SÃ¶hne und Erben grosser HÃ¤user

sollten nicht mehr in der Mode sein, wenn es solchen Leutchen

gar einfÃ¤llt unzufrieden zu sein bei der Ankunft einer Tochter;

wahrlich, es ist ein Jammer, dass der hohe Name und die edle

Familie der Sandonis nun erlÃ¶schen soll l Im Augenblick , als

sie zu Bette stieg, sang sie ,La speranza', ein Lied aus HÃ¤n-

del's Ottone. Er [Sandoni, ihr Uann, zweiler Cembalist in Hiin-

del's Orchester] hat sich in grosse Ausgaben gestÃ¼rzt wegen des

â�¢) Es war dies die berÃ¼hmte Theaterdecoralinn, welche (698

fÃ¼r die il.iuii.iii.<-i Oper Â»Die ZerstÃ¶rung JerusalemsÂ« angefertigt und

spÃ¤ter an einen Englander verkauft wurde.

Wochenbettes, um dieser thÃ¶richlen verschwenderischen Krea-

tur zu gefallen ; unter Ã¤ndern UeberflÃ¼ssigkeiten hat er einen

sehr schÃ¶nen Spiegel fÃ¼r das Kind gekauft und eine schwarz

lackirle Haube fÃ¼r seine Frau, um am Ende ihres Monats Ge-

sellschaft zu empfangen: kurzum, man spricht mehr von ihr,

als jemals von der Prinzessin von Wales, wenn sie in gleichen

UmstÃ¤nden war. *)

(1726, Nov. 27.) Am letzten Sonnabend war ich in der

Oper Camillo [von Marc' Antonio Bononcini] mit Lady Carteret

und ihrer Tochter, die sehr schÃ¶n wird. An jenem Morgen

wurde ich durch die Cuzzoni unterhalten. 0 wie reizend! wie

sehr wÃ¼nschte ich, dass alle, die ich mag und liebe, in jenem

Moment bei mir sein mÃ¶chten.' meine Sinne waren entzÃ¼ckt

durch Harmonie. Man sagt, wir werden in vierzehn Tagen

wieder Opern haben, aber ich glaube Madam Sandoni und die

Fauslina haben sich Ã¼ber ihre Rollen noch nicht hinlÃ¤nglich

verstÃ¤ndigt. Also, wie gesagt, ich war in der Oper Camilla : sie

wurde im Schauspielhause in Lincoln's Inn aufgefÃ¼hrt durch

Mrs Chambers, Mrs. Barbiere, Mrs. Fletcher, Signor Hochetti,

Mr. Leveridge und Mr. Legard. Ich kann nicht sagen, dass ich

sehr viel VergnÃ¼gen daran halte, ich lieble sie nur aus aller

Bekanntschaft, aber man muss sagen, dass nicht viele GesÃ¤nge

darin sind, die besser wÃ¤ren als Balladen.

(1727, Jan. 16.) Heule speisen hier Lord und Lady Fitz-

william nebst der reizenden Faustina, welche die angenehmste

Person in der Welt ist (den Lord Mayor ausgenommen) und

unsere Sinne durch ihre melodische Stimme entzÃ¼cken wird.

0 dass du FlÃ¼gel hallest l Frau Legh ist Ã¼berglÃ¼cklich, dass

sie einmal wieder im theuren London lebt, und dass sie Han-

dels Oper, von der gestern die Hauptprobe war [Admeto],

durch Faustiua, Cuzzoni und Senesino kann auffÃ¼hren hÃ¶ren,

bringt sie fast von Sinnen. Um ihre Freude noch zu erhÃ¶hen,

hat ihr Jemand einen Kranich und einen kleinen hÃ¶lzernen Sl.

Anton geschenkt: ich beabsichtige ihr ein Schwein zu kaufen

und durch den Diener zuzusenden, denn ihr Heiliger ist doch

nichts ohne sein Ferkel. Sie hat nach Dir gefragt. Die GrÃ¤fin

und ihre Kleine sind wohl; das Kind soll nÃ¼chslen Sonntag

getauft werden. Fraulein Legh hat sich in den Basilisken [Lord

Baltimore] verliebt, und sie sagt, er ist der reizendste Mann in

der Well; er lobte HÃ¤ndel und erschnappte dadurch ihr Herz

sofort.

(1727, Nov. l I.) Ich war gestern iÂ» der Probe der neuen

HÃ¤ndel'schen Oper, genannt Richard der erste; sie ist kÃ¶sllich.

Letzten Mittwoch wurde im Gasthaus zur Krone das Jahres-

concerl zu Ehren der h. CÃ¤cilia gegeben. Dubourg spielte die

erste Violine, und jedermann sagl, er Ã¼bertreffe alle Italiener,

selbst seinen Meisler Geminiani. Senesino, Cuzzoni und Fau-

slina sangen dort einige ihrer besten Arien aus verschiedenen

Opern, und das Ganze Ã¼bertraf weit irgend eine Oper.

()7J8, Jan. 19.) .... Gestern") war ich in der Probe der

neuen Oper [Siroe], von HÃ¤ndel componirl. Ich mag sie ausser-

ordenllich gern leiden, aber der Geschmack der Stadt ist so

verdorben, dass nichts gefÃ¤llt, was nicht burlesk ist. Die Belt-

ler's Oper [ein Schauspiel mit Balladen von Gay] triumphirl

gegenwÃ¤rtig ganz und gar Ã¼ber die italienische; ich habe sie

bis jelzt noch nichl gesehen, aber alle, die sie gesehen haben,

sagen, dass sie sehr komisch und voller Humor isl. Die Ge-

sÃ¤nge werden bald erscheinen, dann sende ich sie Dir. â��

Morgen gehe ich vielleicht wieder hin, Â»in die kÃ¶niglichen Ka-

â�¢ Die SSngerin Cuzzoni ermordele spÃ¤ter ihren Mann und starb

im grOssten Elend.

â�¢*) Der Brief ist vom 49. Jan. und Handels Oper wurde erst im

5. Februar in der Composilinn beendet und am 47. Februar zuerst

aufgefÃ¼hrt: folglich hat Mary Granville ihren lannen Brief nach und

nach geschrieben, ihr Â»gesternÂ» bedeutet also nichl den 48. Januar,

sondern einen elwa drei Wochen spateren Tag,
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pellknaben den Julius CÃ¤sar auffÃ¼hren zu sehen ; es ist von dem

KÃ¶nig und der KÃ¶nigin bestellt; du1 AuffÃ¼hrung linde! in dem

kleinen Haymarkel-Thealer dem Opernhause gegenÃ¼ber statt.

Julius CÃ¤sar wird durch Lord It.mliy gegeben , Mark Antonius

durch Herrn Roberts, Brutus der junge Hay (Sohn von Lord

Kenoule), diese spielen vorzÃ¼glich ; Cassius ist Lord Middlesex,

Sohn des Herzogs von Dorset, ein hÃ¼bsches GeschÃ¶pf. Portia

und Octavius sind seine beiden BrÃ¼der.

(4728, Februar 19.) Die Oper wird diesen Winter nicht

Ã¼berleben; ich wÃ¼nschte ich wÃ¤re ein Dichter, wÃ¼rdig der

Ehre ihren Grabgesang zu schreiben. Ich bin Ã¼berzeugt, dass

die EnglÃ¤nder, einige wenige ausgenommen, keinen wirklichen

Geschmack fÃ¼r Musik haben; denn wenn sie einen solchen

besessen, kÃ¶nnten sie unmÃ¶glich einen so vollkommenen Kunst-

genusg preisgeben fÃ¼r einen Rudel von BalladensÃ¤ngern. Ich

bin so empfindlich darÃ¼ber, dass ich alle Geduld verliere.

(1728, MÃ¤rz 11.) Ich denke ich werde heut Abend in die

Oper geben. Ich habe Lady Suuderland fragen lassen, ob sie

in ihrer Loge noch Raum hat. Morgen frÃ¼h ist die Probe einer

neuen Oper; ich habe noch nichts darÃ¼ber gehÃ¶rt, weder ihren

Werth noch Namen noch Autor. *) Die letzte [Siroe] ist eine

reizende Musik, aber wegen der Bettler-Oper ganz vernach-

lÃ¤ssigt.

(1728, .M;ir/ 44.) Ich wÃ¼nsche dass Ihr die Bettler-Oper

in Glocesler auffÃ¼hren mÃ¶gt; die Kirche ausgenommen , mÃ¼sst

Ihr es allenthalben singen, wenn Ihr Euch einbildet zu der

vornehmen Welt zu gehÃ¶ren. Letzten Dienstag war ich mit dem

Klub In der italienischen Oper, es war schÃ¶n und genussreich ;

es gab mir unendliches VergnÃ¼gen und bei jeder entzÃ¼ckenden

Stelle dachte ich an Dieb.

(1728, MÃ¤rz 19.) Ich wÃ¼nsche dass Du den Plan verfolgst

dort in Glocesler die Bettler-Oper aufzufÃ¼hren, aber Du mussl

damit warten, bis ich zu Euch hinÃ¼ber komme, denn die Rolle

der Frau Slamikin muss ich hÃ¼ben l") Mit der italienischen

Oper hat es sich in den letzten vierzehn Tagen etwas gebessert;

sie sind jetzt mehr besucht, als den ganzen Winter Ã¼ber der

Fall gewesen ist.

(<7I8, Mai 4l.) Herr Dubourg ist soeben von Dublin [wo

er Musikdireclor war] angekommen. Es sind im Ganzen nur

noch vier Opernvorstellungen â�� und dann Lebewohl zu dieser

Art Harmonie fÃ¼r immer und ewig l Senesino und Faustina

haben sich fÃ¼r nÃ¤chsten Winter und den Carneval in Turin und

Venedig verdungen. NÃ¤chsten Mittwoch giebl der Herzog von

Norfolk eine Maskerade, es gebt ausserordenllich fein her und

man muss die Masken abnehmen, bevor man dag Haus verlÃ¤ssl.

Am 11. Nov. 4 729 schreibt Lord Lansdown an seine Nichte

Mary Granville von Paris aus: Man erzÃ¤hlt mir, dass hier un-

ISngsl zwei italienische SÃ¤ngerinnen angelangt sind, welche

der Cuzzoni in der Stimme gleichen und alle Welt an SchÃ¶n-

heit Ã¼bertreffen. Eg ist hier ein italienisches Concert einge-

richtet durch Subscription, fÃ¼r diejenigen Franzosen, welche

Geschmack fÃ¼r die italienische Musik haben; zweimal in der

Woche ist AuffÃ¼hrung. Ausser den Subscribenlen wird Nie-

mand zugelassen, dcsshalb kann ich aus eignem AnhÃ¶ren Dir

nichts darÃ¼ber sagen; nur von HÃ¶rensagen weiss ich, dass sie

beim Anfange grossen Erfolg gehabt haben.

(M. Granville an ihre Schwester, 4729, Febr. 46.) Letzten

Donnerstag war eine Maskerade im Opernhause, aber icb habe

nichts darÃ¼ber gehÃ¶rt. Man scheint dieser Art Unterhaltung nun

*) Eine neue Oper aus diesen Tagen ist nicht nachzuweisen,

Handel'Â« Tolomeo erschien erst im nÃ¤chste!) Monat und wurde am

30. April zuerst aufgefÃ¼hrt. Die Briefe sind wohl mangelhaft datirt.

â�¢â�¢) Mary Granville bat also ihren Zorn schnell vergessen und

sich bald mit Gay'Â» Sutire ausgesÃ¶hnt; sie schwamm mit der Mode

und hatte auch wohl etwas von denjenigen Englandern in sich, die

Â»keinen wahren Geschmack fÃ¼r Musik besitzenÂ«. Diese Briefe sind an

ihre Schwester geschrieben, welche in Glocostcr verhcirathct war.

auch mÃ¼de zu sein. â�� Die Subscription fÃ¼r die italienische

Oper fÃ¼r nÃ¤chsten Winter gehl gut von Statten, worÃ¼ber alle

musikalischen Menschen sehr erfreut sind.

(I7J9, Ende November.*) Der SÃ¤nger Bernacchi hat

einen grosscn Umfang, seine Stimme ist klar und schmelzend,

aber nicht so sÃ¼ss wie die des Senesino, doch seine Singarl

besser; seine Figur ist aber nicht so gut, denn er ist so dick

wie ein spanischer MÃ¶nch. Fabri hat eine sÃ¼sse klare und feste

Tenorstimme aber nicht stark genug fÃ¼r die BÃ¼hne, wie ich

fÃ¼rchte: er singt wie ein Gentleman ohne Grimassen zu schnei-

den, und seine Manieren sind sehr angenehm, er ist der be-

deutendste Musiker (thc greatest master of musick), der jemals

auf der BÃ¼hne sang. Der dritte ist der Bass [Riemschneider von

Hamburg], eine sehr gute deutliche Stimme ohne alle RaubheU.

La Sirada ist die erste SÃ¤ngerin , ihre Stimme ist ohne Aus-

nahme gut, ihre Manier vollkommen, aber ihre Gestalt sehr

schlecht und sie macht schreckliche Mundstellungen. Die Me-

righi ist die nÃ¤chste nach ihr; ihre Stimme ist weder ausser-

ordentlich gut oder schlecht, sie ist schlank und hat eine sehr

angenehme Gestall und ein leidliches Gesicht; sie scheint so

gegen Vierzig alt zu sein, sie singt leicht und angenehm. Die

letzte ist Berloli, sie bat weder Stimme, noch Ohren, noch

Vortragsarten zu ihrer Empfehlung, aber sie ist eine vollkom-

mene SchÃ¶nheit, vÃ¶llig eine Cleopatra, ganz jene Complexion

mit regelmÃ¤ssigen GesichtszÃ¼gen, schÃ¶nen ZÃ¤hnen und beim

Singen mit einem LÃ¤cheln um den Mund, was sich ausser-

ordenllich hÃ¼bsch ausnimmt, und ich glaube sie hat vor dem

Spiegel singen gelernt, denn in ihrem Gesicht ist niemals eine

Verzerrung wahrzunehmen. â�� Die erste AuffÃ¼hrung ist am

nÃ¤chsten Dienstag.

(1729, Dcc. 6.) Ich glaube ich habe bisher noch nichts

Ã¼ber die Oper gesagt und das ist unverzeihlich. Aber wenn Du

borst, wie ich beim Eintreten ins Theater empfangen wurde,

so wirst Du Dich nicht wundern, dass ich alles vergass was

ich dort hÃ¶rte. Herr Cole sass neben mir und erzÃ¤hlte mir dass

Neuigkeiten von Bas das traurige Ende von ihm bestÃ¤tigten....

Icb war nicht hart genug es ohne Schrecken zu hÃ¶ren, und ob

es nun hiervon kam oder ob die neue Oper [Lolhario] wirklich

nicht so gut ist wie die von HÃ¤ndel gewÃ¶hnlich sind, ich fand

niemals an einer derselben so wenig Gefallen als an dieser.

Bernacchi, der berÃ¼hmteste unter den SÃ¤ngern, ist nicht be-

liebt ; sicherlich ist er ein guter SÃ¤nger, aber passt nicht fÃ¼r

englische Ohren. La Sirada und die Ã¼brigen sind sehr wohl

gelitten.

(4729, Dec. 20.) Die Oper [Lotbario] igt zu gut fÃ¼r den

verdorbenen Geschmack der Stadt: sie ist bestimmt, nach der

heutigen Vorstellung nie mehr auf der BÃ¼hne zu erscheinen.

Mich verlangt ihren Stcrbesang zu hÃ¶ren, armer theurer

Schwan! Eine von den frÃ¼heren Opern [Julius CÃ¤sar] wird

wieder erneuert werden, was ich bedaure, denn die Menschen

werden dadurch zu Vergleichen veranlasst zwischen den frÃ¼-

heren Singern und den jetzigen, was auf die urtheilslose und

abgÃ¼nstige Menge keine gute Wirkung machen wird. Die letzte

Oper [Lolhario] gefÃ¤llt nicht, weil sie zu sehr studirt ist, und

man liebt nichts, als Menuetten und Balladen, â�� kurzum die

Bettlers Oper und Hurlothrumbo sind allein des Beifalls wÃ¼rdig.

(4730, April i.) Zu meiner grossen BestÃ¼rzung geht es

mit der Oper bergab. Gestern war ich in der Probe eines neuen

StÃ¼ckes [Ormisda]; es ist aus verschiedenen Arien italienischer

Opern zusammengesetzt; aber es ist sehr schwerfÃ¤llig im Ver-

gleich zu den StÃ¼cken von Herrn HÃ¤ndel.

â�¢) Die Herausgeberin hat diese undalirle Miltheilung zwischen

Briefen vom 9. Decbr. 4738 und 40. Febr. 4719 abdrucken lassen.

Aber die Opcrnvorstellungen, deren Anfang als in den nÃ¤chsten Tagen

bevorstehend hier gemeldet wird, begannen erst am S. Dec. 4 7U , der

Brief halle demnach S. SJ6 des 4. Bandes stehen mttssen.
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(Â«731, Dublin i. NOT.) NÃ¤chsten Sonnabend gehen wir

sSmmUich, um Madame Violanle [eine berÃ¼hmle TÃ¤nzerin] zu

sehen und in der folgenden Woche werden die Ridollos ihren

Anfang nehmen. Von Maskeraden spricht man nicht, aber ein

Plan fÃ¼r Opern ist im Werke, der hoffentlich gelingen wird.

(1731, Dublin 25. NOT.) Montag war St. CÃ¤ciliens Tag, er

wurde mit grossem Pomp in St. Palrick's Kathedrale gefeiert.

Wir befanden uns dort in dem grÃ¶ssten GedrÃ¤nge, welches ich

noch erlebte; wir gingen am 10 bin und blieben bis i ; es ist

dort eine sehr schÃ¶ne Orgel, welche von einer grosseo Anzahl

Instrumente begleitet wurde, an deren Spitze Duboiirg sich

befand. Sie fingen mit dem ersten Coocert Corelli's an ; darauf

ballen wir PnrceU's Te Deum und Jubilate, dann das fÃ¼nfte

Concert Corelli's, nachher ein Anthem Ton Dr. Blow, und den

Beschluss machte das achte Concert Ton Corelli.

(<73I, Dublin 4. Dec.) Ich bin im Begriff in ein Concert

zu geben, welches zum Besten der Mrs. Barbier gegeben wird;

es ist halb Tier. Ich hoffe Do vernachlÃ¤ssigst Dein Ciavier

nicht, namentlich den Generalbass. *)

â�¢j Hiermit meint sie die Hebung, nach dem bezifferten Dass die

Begleitung der GesÃ¤nge zu spielen ; die begleitende Harmonie wurde

damals nicht ausgesetzt, eigentliche ClavieranszÃ¼ge existirten also

nicht.

(Fortsetzung folgt.)

Fest-AuffÃ¼hrung zu Freiburg im Breisgan am

4. and 5. Mai 1770.

In der â�¢Beschreibung der Feyrlichkeiten , welche bey Ge-

legenheit der Durchreise Ihrer KÃ¶niglichen Hobbeit, der Dureb-

lenchUgslen Krau Dauphine, Marien Antonien, Erzher-

zoginnzu Oesl reich, etc. von den VorderÃ¶slreicb-Breissgauischen

LandslÃ¤nden veranstaltet worden (Gedruckt bey Johann Andreas

Salron kaiserl. kÃ¶nigl. RegierungÂ«- Kammer- und UniversilÃ¤ts-

buchdrnrkern und BuchhÃ¤ndlern 1770)Â« wird uns auch von

der AuffÃ¼hrung zweier Ballets, eines Lust- und eines

Singspiels berichtet. In dem Saale des Gymnasiums zu Krci-

bnrg wurde die BÃ¼hne und die sÃ¤mmllicben Auszierungen

hierzu, deren sieben waren, auf Veranlassung der StÃ¤nde fÃ¼r

diese Feierlichkeit durch den kurpfÃ¤lzischen Oberbaumeister

der HofschaubÃ¼hne ganz neu errichtet. Am i. Mai, am Tage

der Ankunft der Erzherzogin, nahm das Schauspiel um 5 Cbr

den Anfang. Zuerst wurde durch die daselbst anwesende Scliau-

spielergesellschaft der erste Act des aus drei AufzÃ¼gen besie-

benden Lustspieles: Jagdlust Heinrichs des Vierten,

KÃ¶nigs in Krankreich aufgefÃ¼hrt. Darauf folgte ein SchÃ¤-

ferballet: Das Fest der Liebe, ausgefÃ¼hrt von li Mann-

heimer HoflÃ¤nzern und eben so viel TÃ¤nzerinnen. Die Musik

war von dem Concertmeister der musikalischen Gesellschaft

â�¢hÃ¶chstermeldt Sr. KurfÃ¼rst!. Durchleuchtt, welcher mit noch

acht Ã¤ndern Mitgliedern verschrieben worden, um dieselbe, mit

Zuzug uiehrer TonkÃ¼nsller in Freiburg, zu vollziehen. [Der

Name des Concertmeislers ist nicht genannt.] Â»Die BÃ¼hne stellte

hiebey eine von den annehmlichsten Gegenden der Landschaft

Idalien vor, die nahe an den Wohnplatz der GÃ¶ttinn Venus

stosst. Man sah den Tempel der Liebe auf einem HÃ¼gel, an

dessen Fusse ein kleines BScbgen vorbeyrauschte. Eine Schaar

der SchÃ¤fer und SchÃ¤ferinnen waren beschÃ¤ftiget, mit Blumen-

krÃ¤nzen und FrrudenstrÃ¤ussen den Altar zu zieren, den andre

SchÃ¤fer dem Gott der Liebe zu errichten schon angefangen

hatten. Es waren neun Auftritte:

Erster : Die Themire erschien mit ihrem Gefolge mit einem

Scbleyer auf dem Haupte, als einem Kennzeichen, dass sie un-

ter allen Ã¤ndern den Vorzug erhalten habe, Philinden zu ge-

fallen. Sie befahl dem Gefolge, ihren BrÃ¤utigam aufzusuchen,

fÃ¼r den sie bestimmt war, auf dass sie allein der Ruhe pe-

niessen mÃ¶ge. Sie setzte sich also auf eine grÃ¼ne Rasenbank

danieder, und Ã¼berlies sieb dem GenÃ¼sse des Schlafes.

Zweyter: Philind. von den Trieben seines zÃ¤rtlichen

Herzens hingerissen, wollte sich zu den KÃ¼ssen seiner SchÃ¶ne

hinwerfen, als er aber erblickte, dass sie sanft schlafe, blieb er

staunend vor ihr stehen. Von dem Glanz solcher SchÃ¶nheiten

entzÃ¼cket, und bald darauf von Furcht Ã¼berraschet, dass nicht

etwa die Luft der SchÃ¶nheit unfreundlich nachstelle, rufte er

allen seinen SchÃ¤fern herbey.

Dritter: Diese erhielten von Philinden Befehle, einen

Bogen von Blumen Ã¼ber seine Tbemire zu errichten, damit sie,

fÃ¼r den Sonnenslralen beschirmet, sicher fortschlafen mÃ¶ge.

Philind selbst band einen Kranz aus gepflÃ¼ckten Blumen nach

Art einer Krone, zierte damit der schlafenden Themire ihr

Haupt, und ans Furcht, ihre Ruhe zu stÃ¶ren, trat er mit seinem

Gefolge ab.

V i e r l e r: Der Gott der Liebe unter Gestalt und Namen des

Sylvanders fuhr schnell in einer Schifferzille herbey. Seine

GefÃ¤hrten folgten ihm unter klingendem Feldspiel. Auf den

Schall dieser lieblichen TÃ¶ne erwachte die Themire, und auf

den Anblick dieses reitzenden Schauspiels wurden ihre Augen

entzÃ¼cket. Sylvander nÃ¤herte sich zÃ¤rtlich zu ihr, und bolh ihr

FrÃ¼chten und Blumen ans KÃ¶rbchen an. Die Themire nahm die

Geschenke ohne Verzug, und zweifelte nicht mehr, ein guter

Schulzgeist habe in ihr alle diese Wunder gewÃ¼rket, die sie

bey Erwachung vom Schlafe mit so rÃ¼hrender SÃ¤ssigkeil fÃ¼hlte.

Sie setzte demnach den Blumenkranz dem Sylvander auf .sein

Haupt, mit dem sie kurz zuvor vom Philind gezieret worden.

FÃ¼nfler: In selbigem Augenblicke, da Themire den Syl-

vander krÃ¶nte, kam Philind mit seinem Gefolge zurÃ¼ck. Eine

Art der Erstaunnng betÃ¤ubte ihn, so bald er sah, dass der

Kranz, den er seiner Geliebten geweibel, auf dem Haupte seines

Mitwerbers von der Themire seihst zu seiner VerschmÃ¤hung

entheiliget stehe, und er gerielh Ã¼ber den Vorzug, den sie einem

Ã¤ndern gegeben, in Eifersucht. Aber der Gott der Liebe zeigte

sein VergnÃ¼gen und freudige Lust Ã¼ber die BestÃ¼rzung dieser

z.wey beklemmten Herzen. Er fuhr fort, in beyden fernere Un-

ruhen zu ernÃ¤hren, und versicherte sie, er selbst habe alle

diese Dinge in ihnen gewÃ¼rket. Themire, die sich nicht enl-

schliessen konnte, wem sie aus zween Mitwerbern ihr beklemm-

tes Herz allein schenken soll, wollte dem Pbilind den Vorzug

geben; Aber ein heimlicher Trieb redete in ihr, auch wider

ihren Willen, zum Vortbeil des Sylvanders, dem .-ie auch

wÃ¼rklich die entzÃ¼ckendsten Merkmale der zÃ¤rtlichen Liebe

erwies. Philind inzwischen durch das kalte Blut seiner, wie er

glaubte, undankbaren Themire bis zur Verzweiflung gebracht,

ergrief einen Hirtenstab, und wollte sich mit der Spitze des-

selben ermorden.

Sechster: Beyde SchÃ¤ferrotten liefen voll der Erstau-

nung hcrbey, und die SchÃ¤rerjungen wollten den Philind von

dem Vollzuge dieses grausamen Entschlusses abhalten. Syl-

vander selbst fiel ihm in den Arm, geboth der SchÃ¤ferrotte,

auf denselben gute Acht zu tragen, und verschwand in selbem

Zeitpunkte.

Siebender: Sylvander bestieg den schon zubereiteten

Altar, enthÃ¼llte seine Person, und erschien vor aller Augen in

der wahren Gestalt des Gottes der Liebe. Durch einen Wink

rufte er das Feuer vom Himmel herab, welches in einem Augen-

blicke auch das Feuer auf dem Altare in helle Flammen setzte.

Achter: Auf dieses neue Wunder warfen sich Themire

und Pbilind mit ihrem ganzen Gefolge dem Gott der Liebe zu

KÃ¼ssen. Dieser stieg vom Altar mit einer brennenden Fackel in

der Hand, und verband also das liebende Paar. Er nahm noch

eine Fackel von dem Allar, die er anzÃ¼ndele, und dem Pbilind

Ã¼berreichte. Eine drille gab er der Themire in die HÃ¤nde, dass

sie selbe von der Fackel ihres BrÃ¤utigams entzÃ¼nde, dessen
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erste Flamme von dem geheiligten Feuer des Goltes der Liebe

entsprungen war. Themire erfÃ¼llte der Liebe so heilige Be-

fehle; Philind und Themire zugleich bezeugten ihr innerliches

VergnÃ¼gen und schuldigste Dankbarkeit dem Gott der Herzen,

der ihre GlÃ¼ckseligkeit so vollkommen gemacht hat.

Neunler: Das Gefolge des Golles der Liebe, die SchÃ¤fer

des Philinds, und Themire richteten sich endlich zur feyrlichen

ErgÃ¶tzung, zu welcher sich der Gott der Liebe selbst gesellte,

und also wurde sowohl die Hochzeit des Philinds und der The-

mire, als auch das Fest der Liebe mit allgemeinem Frolocken

geheiliget.o

Hierauf folgte der zweite und dritte Aufzug des Lustspiels.

Den Beschluss der Feier machte ein zweites Ballet, eine Ilel-

denpantomime: Â»Das Urtbeil des Paris eines Sohnes

desPriamus, KÃ¶nigs von TrojaÂ«.

Â»Die SchaubÃ¼hne stellte hiebey anfÃ¤nglich den gewÃ¶lkten

Himmelssaal vor, wo alle GÃ¶tter an einer grossen Tafel rings-

umher sassen, die Hochzeit der Thetis und des Peleus feyrlich

zu halten.

Nachmals verloren sich die Wolken, und erÃ¶ffneten eine

angenehme Landschaft an dem Fusse des Berges Ida. Von ferne

fiel die Stadt Troja in die Augen, und zum BeschlÃ¼sse verÃ¤n-

derte sich die BÃ¼hne in den Tempel der Ehre. Dieses Ballet

hatte sechs Auftritte.

Erller: Jupiter und Neptun, beyde von der SchÃ¶nheit

der Thelis gerÃ¼hrt, zogen das Schicksal zu Rathe, und ver-

stunden, dass aus der schÃ¶nen Nereis ein Sohn zur Welt kom-

men werde, der auch seinen Vater an Macht u. Grosse Ã¼ber-

treffen soll. Das Orakel war also Ursache, dass beyde GÃ¶lter

Ihr Vorhaben verÃ¤nderten, und, weil sie ihre Liebe der GÃ¶ttin

der Ehre gewidmet haben, ihre Tochter dem Peleus vertrauten.

Zweyler: Alle GÃ¶tter u. GÃ¶ttinnen wollten diese Hoch-

zeit mit ihrer Gegenwart beehren. Die GÃ¶tlinn des Zwytrachts

allein wurde nicht zu dieser allgemeinen Feyrlichkeil berufen.

Sie erschien doch ungeladen in Mitte der Versammlung. Nichts,

denn Bachfeur, glimmte in ihrem Herze, doch unterdrÃ¼ckte sie

die Flamme, und warf einen goldenen Apfel auf die Tafel der

GÃ¶lter, auf welchem die Worte eingegraben zu lesen waren:

Der SchÃ¶nsten aus allen.

Diese unzeitige Morgengabe stiftete Zwylracht unter den

GÃ¶ttinnen. Juno, Minerva und Venus, welchen alle Ã¼brige ihre

Rechtsame freywillig abgelretten haben, drangen heftig in den

Jupiter, dass er entscheide, welches aus ihnen der aufgewor-

fene Preis der SchÃ¶nheit zufallen soll. Der Gott der GÃ¶tter, um

das Crtheil von sich abzulehnen, welches nothwendig zwo

GÃ¶ttinnen missvergnÃ¼gt machen wÃ¼rde, gab ihnen den Rath,

dem Hirten Paris Jen Ausspruch zu Ã¼berlassen, und befahl zu-

gleich dem Merkur, alle drey GÃ¶ttinnen dahin zu begleiten.

Dritter: Die SchaubÃ¼hne verÃ¤nderte sich hierauf in eine

lustige Feldgegend, welche sich durch den Berg Ida also schloss,

dass zugleich in der Ferne die Sladt Troja in die Augen Gel.

Mehrere Schafer ermunlerlen sich mit annehmlicher Hirten-

musik. Zu Ende dieser ErgÃ¶tzung kam Paris herbey, der mun-

ter auf seiner FlÃ¶te spielte, da gÃ¤hling Merkur erschien.

Vierter: Die SchSfer, ob diesem seltsamen Schauspiel

bis zum Erstaunen entzÃ¼ckt, zogen sich mit Furcht zurÃ¼cke.

Paris allein blieb stehen, dem der GÃ¶lterbot die Ursache seiner

Ankunft erklÃ¤rte, wie nÃ¤mlich Jupiter ihn erwÃ¤hlet habe, Ã¼ber

den Vorzug der SchÃ¶nheit zwischen Juno, Pallas und Venus

das Urthell zu sprechen.

Merkur Ã¼bergab also dem Paris den Apfel, um die SchÃ¶nste

nach seinem Urlheil damit zu belohnen und gieng ab.

FÃ¼nfter: Die GÃ¶ttinnen selbst kamen auf einer Wolke

an, die die LÃ¼fte durchschnitt. Diese drey Mitwerberinnen ver-

suchten alles, was nur immer ihrem Handel einiges Gewichl

verschaffen mÃ¶chte: Juno trug also dem Paris einen kÃ¶niglichen

Thron mit grossen ReichlhÃ¼mern an; Pallas versprach ihm die

StÃ¤rke und Klugheit, und Venus verhiess ihm das GlÃ¼cke, zu

gefallen, ja noch dazu die Helena, als die SchÃ¶nste der TÃ¶ch-

tern in Griechenlande, zur Braut. Dieses letzte Versprechen,

wie auch die reitzenden Liebkosungen der GÃ¶ttin Venus haben

den Paris auf ihre Seite gelenket, dass also Venus den gÃ¶ldnen

Apfel zum Preise ihrer SchÃ¶nheit erballen.

Die zwo Ã¼brigen Gottheiten zeigten ihren Verdruss durch

die Drohungen, auf welche sie in Wut geratben ; Sie richteten

sich blitzend zum AbzÃ¼ge ; Merkur aber kam dazu, und ver-

kÃ¼ndigte ihnen, dass alle HimmelsgÃ¶tter durch einen allgemeinen

Spruch den gÃ¶ldnen Apfel einer irdischen Prinzessin, welche

alle Gaben der Juno, der Pallas und Venus zugleich besitze,

bestimmet haben. Und damit auch diese drey GÃ¶ttinnen ihren

Beyfall Selbsten dazu geben mÃ¶chten, wurde der Tempel der

Ehre vom Merkur erÃ¶ffnet.

Sechster: Auf einem schimmernden Altare glÃ¤nzte das

Bildniss Ihrer KÃ¶niglichen Hohheil, der Frau Dauphine, wel-

cher die Venus selbst, den Preis der SchÃ¶nheit freywillig zu

heiligen, sich enlschloss, und alle drey GÃ¶tlinnen, welche bis-

her der Geburl und der Erhallung dieser Prinzessin mil ihrem

Schulze vorgestanden, drÃ¼ckten ihren frolockenden Beyfall

ans, dass alle GÃ¶lter des Himmels kein billigers Urtheil hÃ¤tten

fÃ¤llen kÃ¶nnen, als da selbe den gÃ¶ldnen Apfel HÃ¶chslderselben

zugestanden haben.

Das ganze Gefolge der GÃ¶ltin der Ehre bezeugte durch seine

frohe Munterkeil den innerlichen Gennss einer vollkommenen

Zufriedenheil.Â«

Am zweiten Tage, dem 5. Mai, war Abends um fÃ¼nf Dbr,

wieder KomÃ¶die im Saale des Gymnasiums.

Es war ein mit der Jagdlust Heinrichs des Vierten ver-

knÃ¼pftes Singspiel, das aufgefÃ¼hrl wurde, unter dem Titel:

Â»Die wÃ¼rkliche Vollziehung der Heyralh der Ka-

tau und Agathe bey ihrer unvermulheten Zusam-

menkunft auf der Reise nach ParisÂ«,

welches die LandslÃ¤nde auf diese hohe Feierlichkeit ganz neu

entwerfen und verfertigen Hessen. Die Musik dazu war von dem

Kapellmeister Sr. HochfÃ¼rstl. Durchleuchl des Herrn Marggra-

fens zu Baden und Ilochberg.

Â»Das StÃ¼ck bestund in zween AufzÃ¼gen, zwischen denen das

Ballet: Â»Das Fesl der LiebeÂ«, am Ende aber die Pantomime:

-l),is Urtheil des ParisÂ« von den kurpfÃ¤lzischen HoftbeatrallÃ¤n-

zern und TÃ¤nzerinnen wiederholt wurde.Â«

Kapellmeister des ChurfÃ¼rslen von Pfalzbaiern Karl Theo-

dor (geb. (0. Dec. 47J4, reg. vom 20. Juli 1733 bis 16. Febr.

4799) war um 1770 Ignaz Holzhauer und unter ihm waren

die ersten Violinisten und Concerbneisler Christian Cinna-

bich und Carl Joseph Toeschi. (Siebe C. Burney's Tage-

buch seiner Musikalischen Reisen. II. Band (4773) S. 68 sq.)

Da wir von C. J. Toeschi nicht wissen, dass er Musik zu Bal-

lets und Singspielen componirte, und Gerber (im alten Lexikon

I. Sp. l i i) die Ballels des Cannabich rÃ¼hmt, so mÃ¼ssen wir

annehmen, dass Cannabich auch die Musik zu dem erstgenann-

ten Ballet: Â»Das Fesl der LiebeÂ« lieferte; ob auch die Musik zu

dem zweiten Ballet: Â»Das Urtheil des ParisÂ« von Cannabich

herrÃ¼hrt, ist zwar nicht angegeben aber wohl zu vermutben.

Die Musik zu den Ballels scheint verloren gegangen zu sein.

Einzelne Arien mÃ¶gen sich noch in dem von Feiis (Biographie

des musiciens. Tom. 11(1866) s. v. Cannabich Nr. 8) erwÃ¤hn-

ten Recueil des airs de ballets pour deux violons el clavecin

(Mannheim 4775) erhalten haben.

Wer war jedoch Kapellmeister des Marggrafen von Baden

und Hochberg Karl Friedrich und somil Compouisl der Musik

zu dem zuletzt genannten Singspiele?

Bonn.
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Conservatorium fÃ¼r Musik in Stuttgart.

Mit dem Anfang des WintersemesterÂ«, den 47. October, kÃ¶nnen in diese, unter dem Protectorat Seiner MajestÃ¤t des KÃ¶nigs

von WÃ¼rttemberg stehende und aus Staatsmitteln subventionirte Anstalt, welche fÃ¼r vollstÃ¤ndige Ausbildung sowohl von KÃ¼nstlern, al>

auch insbesondere von Lehrern und Lehrerinnen bestimmt ist und in welcher z. 0. die berÃ¼hmte Pianistin FrÃ¤ulein Anna Hehlig ihre voll-

stÃ¤ndige Ausbildung erhalten hat, neue SchÃ¼ler und Schulerinnen eintreten.

Der Unterricht erstreckt sich auf Elementar-, Chor- und Sologesang, dramatischen Gesang, Ciavier-, Orgel-, Violin- und Violon-

cellspiel, Tonsatilehre (Harmonielehre, Contrapunkt, Formenlehre, Vocal- und Instrumcnlalcomposition, nebst Partitnrspiel), Methodik

des Gesang- und Clavicrunterrichts, Orgelkunde, Aestiietik mit Kunst- und Literaturgeschichte, Geschichte der Musik, Declamatioo und

italienische Sprache, und wird ertheilt von den Herren Professor Stark, KammersÃ¤nger und Opernrcgisseur SehÃ¼tky, Professor Labert,

Hofpianist Professor Pruokner, Professoren Speidel, Levi, Palast, Kammermusiker Debuyscrn, Hofmusiker Keller, Conrertmeister und

Kammervirtuos Singer, Hofmusiker Boch, Concerlmeister und Kammervirtuos Qoltermann, Kammervirtuos Krumbholz, der ehe-

maligen HofopernsÃ¤ngerin Madame LeiBinger, sowie von den Herren Alwens, Tod, Braun, Attingor. HÃ¤user, Beron, Fink, FerUng.

Bein, Dr. Scherer, Hofschauspieler Arndt und Herrn Rimzlcr.

l nr das Ensemblespiel sind regelmassige Lcctionen eingerichtet. Zur Uebung im Ã¶ffentlichen Vortrag und im Orchesterspiel ist den

dafÃ¼r befÃ¤higten SchÃ¼lern ebenfalls Gelegenheit gegeben. ,

Das jahrliche Honorar fÃ¼r die gewÃ¶hnlichÂ« Zahl von Unterrichtsstunden betragt fÃ¼r Schulerinnen <42 Gulden rhein. (U Thlr.,

3Â«0 Frcs.), fÃ¼r SchÃ¼ler 48* Gulden (75Â«/t Thlr., 188 Frcs.}.

Anmeldungen wollen spÃ¤testens am Tage vor der den 12. October, Nachmittags i Uhr, stattfindenden AufnahmeprÃ¼fung an das

Secretariat des Conservatoriums gerichtet werden, von welchem auch das ausfÃ¼hrlichere Programm der Anstalt zu beziehen ist.

Stuttgart, den 4Â». September 4870. Dje Direction des Conservatoriums fÃ¼r Musik:

Professor Dr. Kaissl.

Professor Dr. Scholl.

~3t 3nu|iftrdjufe tu JttÃ¼nrfjen.

Das Schuljahr 4870/74 beginnt am 5. October mit den persÃ¶nlichen Anmeldungen. Diejenigen, welche an der k. Musikschule ihre

Studien zu beginnen oder fortzusetzen wÃ¼nschen, haben sich bei Vermeidung der ZurÃ¼ckweisung an diesem und dem darauffolgenden Tage

zwischen 9 und 42 Uhr Vormittags oder 8 und 6 Uhr Nachmittags auf dem Sekretariate {OdeonsgebÃ¤ude II. Stock) einzufinden und die zur

Aufnahme nÃ¶thigen Zeugnisse in Vorlage zu bringen.

An den oben bezeichneten Tagen findet auch die Anmeldung der Hospitanten fÃ¼r die Chorgesangsschule statt.

Lehrfacher: Solo- und Chorgexang-, Rhetorik, Harmonie, Contrapankt, Orgel, hÃ¶heres ('lavierspiel, Violine, Vloloncell,

Contrabass, FlÃ¶te, Hoboe, Fagott und HÃ¶rn.

Prospecte Ã¼ber die Organisation der Anstalt elc. sind durch die MÃ¼nchcncr Musikalienhandlungen zu beziehen.

MÃ¼nchen, den i i. September 1870.

Die kÃ¶nigliche Hofmusikintendanz.

MM] Du ton E. W. Fritzich in Leipzig unter Mitartwitcrsrhot't der >nKÂ»Fh(iuun

MncikBChriflateller

iHitlihaltldic lUodienblatt,

beginnt mit Nr. 40 am 30. 3ept. Â«in nÂ«aes QnarUl.

Diese Tlerteljahrllrh m 13 Nummern a IÃ� Seiten in Quart so dem

AbonnementÂ« preis TOD IG N^r. erscheinende Mimk/citsrhrift bietet: RÂ«gelmÃ¤riii?e

wiB6#nscbsflhche Aufsitze; Kritiken; Biographien bedeutender Knustler

(mit Portraltt): Abbildungen TOD QebnrtinaQBen. , Monumenten, (inibsUt-

ten etc.; Maii kbriefe und CorreBpondenien; rtehende Bobrikea fQr

Engagement! und G* itip iele, flr K l rc benmn >i k-t Opern- und Novi-

tfttÂ«n-Anfrahmnffen, towie f&r beulitencwertbe neae XasikklienTerlugi-

warkÂ«; .1 n u maluchau; AngabÂ« Ton Vacftnzttn ftr Masiker; Innente a.i.w.,

a. 8. w. AoiBerdem werden ihr noch AbonnÂ«mentÂ«pr&mien bÂ«igegebÂ«n.

DMiJfatikiHichÂ« WochÂ«nbUttt darf deshalb mit Hecht allen Musi-

kern and Musikfreunden als die derzeit reichhaltigÂ«!Â« and billigstÂ« Mosikzeit-

â�¢chrift angelegentliehit empfohlen werden. â�� Daiaelbe irt durch alle Buch* und

Musikalienhandlungen, aowie Postanstalten ZQ beziehen. â�� Probe nnmmern gratis.

{***} Verlag von

J. Rieter -Biedermann in Leipzig und Winterthur.

in Canonform

fÃ¼r zwei Violinen, Viola, Violoncell und Contrabass

(Orchester)

von

â�¢Iiil. Otto Grimm.

Op. <0.

Partitur â�� Thlr. Â»Â»t Ngr.

Stimmen 4- 40

Vicrhandiger Clavieraiuzug vom Componisten 4 - 5 -

[456] Verlag von

J. Riet er - Biedermann in Leipzig uud Winlerthur.

fÃ¼r

DPianoforto und

von

Joseph Haydn.

Zu vier HÃ¤nden bearbeitet

von

Franz WÃ¼llner.

Preis i Thlr. IS Ngr.

[157] Verlag von

J. Rieter - Biedermann in Leipzig und Wintert h m.

MARSCH

fÃ¼r Orchester

von

Felix Mendelssohn Bartnoldy.

Op. 108.

(Nr. 37 der nachgelasseneu Werke.)

Partitur tO Ngr. Stimmen 4 Thlr. FÃ¼r Pinnnforte Ã¤ S ms. 47J Ngr.

FÃ¼r Pianoforte Ã¤ * ins. M Ngr.

Verantwortlicher Redakteur: Wilhelm Werner in Leipzig.

Verleger: J. Kieler-Biedermann in Leipzig und Winterlhur. â�� Druck von Brcitkopf und Hartel in Leipzig.
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V. Jahrgang.

Inhalt: Anzeigen und Beurlheilungen (Classische Studien fÃ¼r das Piano-Forte. Aus Meisterwerken ausgewÃ¤hlt von J. Fischhof fortgesetzt

von L. A. Zellner-[Fortsetzung]). â�� Musikalisches aus dem Briefwechsel von Mary Granville (Fortsetzung). â�� Berichte Nach-

richten und Bemerkungen â�� Berichtigung. â�� Anzeiger.

Anzeigen und Beurth ei hingen.

ClMiisehe Studien fÃ¼r du Piano - r'ortc. Aus Meisterwerken

ausgewÃ¤hlt und zum richtigen VerstÃ¤ndnisse mit Vor-

Iragszeicben und Fingersatz versehen. Begonnen von

I. rischhof, fortgesetzt von L. A. Zellner. Wien, Carl Has-

linger. Heft 13â��17. Preis Ã¤ Heft 80 kr. Ã¶. W.

(Fortsetzung.)

Bisher haben wir von Muffal's Fantaisie erst vier Takte

untersucht Der fÃ¼nfte Takt nimmt unser Interesse nicht

in Anspruch, wohl aber der sechste, weil er in anderer

Lage der ominÃ¶se dritte ist. Muffat schreibt:

Herr Zellner aber siebt die Sache anders an, denn er macht

sich aus Muffal's Noten und Zeichen Folgendes zurecht:

aTCT^^L^SHrrW^

Verglichen mit Takt 3 entnehmen wir hieraus erstens,

dass die Figur des mittleren Taktes diesesmal nicht eine

Octave erhÃ¶ht, sondern in der naturlichen Lage belassen

ist, und zweitens, dass Muffat's Harpeggio-Strich, welcher

Takt 3 vier Achtel bedeutete, hier Takt 6 einfach garnicbls

bedeutet. Aber ganz ohne alle Aenderung hat der Heraus-

V.

gebor den betreffenden Accord doch nicht lassen kÃ¶nnen,

desshalb verwandelt er d in !)<:, was auf das voraufgehende

und unmittelbar nachfolgende und gleichzeitig im Basse

als Vorschlag anklingende cw sich wundervoll ausnimmt.

KÃ¶nnte Muffat es doch nur hÃ¶ren! er wurde sich die Haare

ausraufen und Herrn Zellner.ohne Zweifel thatsÃ¤chlich

seine Dankbarkeil bezeigen. Gehen wir weiter. Takt 9â��

13 lauteu bei Muffat:

In unserer Schrift, mil AuflÃ¶sung aller Manieren, wurde

dies so aussehen:

==^r* m =-Â±$c?

==jigj^3EEE

â�¢ Muffal erklart die Manier % so p * * , er will sie also

l :

40
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~~r^râ�� â�¢â�� Â»j r-râ�� r<s^

>Lf >^~ L?> n

Herr Zellner geht auch hier wieder seine eignen Wege und

lÃ¼sst es drucken wie folgt:

â�¢^Â£7^L?'L77

Hier haben wir also wieder eine erbauliche Blumenlese

von Uobegreiflicbkeiten. In dem ersten halben Takte fÃ¤llt

uns nur ein langer Bogen auf statt der beiden kurzen,

welche bei Muffet stehen. Derartige lange Schleifbogen

sind ein beliebtes Auskunftsmittel von Herausgebern,

welche ein altes Musikgericbl fÃ¼r den Geschmack und das

VerstÃ¤ndniss der UnmÃ¼ndigen zurichten wollen. Lange

Bogen sind in der That, wie der Dichter sagt, billig wie

Brombeeren; und wem dadurch auch nur im geringsten

das VerslÃ¤ndniss erschlossen wird, dem machen wir un-

ser Compliment. Besagten Bogen bringen wir hier eigent-

lich nur zur Sprache, um zu bemerken, dass sieben Takte

spÃ¤ter genau dieselbe Figur erscheint, hier aber nicht mit

dem grossen Bogen beglÃ¼ckt ist, sondern die beiden kleinen

von Muflal behalten hat: ein Beweis von der Sorgfalt und

dem GesammtverstÃ¤ndniss, mit welchen der Herausgeber

verfahren ist. â�� In dem zweiten Takle ist zunÃ¤chst die

Bindung von a durchschnitten und sodann die Manier bei

dem zweiten und letzten Viertel einfach ignorirt. Dasselbe

wiederholt sich im nÃ¤chsten Takt, wo ferner das A des

Basses nach oben genommen und das Arpeggio unterdrÃ¼ckt

wird. Hier also bedeutet ihm Muffat's Arpeggio garnichls,

in den beiden folgenden Takten dagegen bedeutet es wie-

der lauter Achtel in der Mitlelstimme! Er gerÃ¤th hier so

in die Achtelwuth, dass er sogar da mit Achteln klappert,

wo bei Muil.it das Arpeggio ganz fehlt! der Anfang des

vorletzten Taktes zeigt dies Jedem deutlich. Zu dieser

VerwÃ¼stung passt dann noch die letzte HÃ¤lfte des letzten

Taktes mit e f statt fis, wodurch der Accord zerstÃ¶rt wird.

Was hier sichtbar geworden ist, wiederholt sich nach

drei Zwischentakten, aber in neuer Weise, denn Herr

Zellner ist unerschÃ¶pflich und unberechenbar. Wir mÃ¼s-

sen daher abermals zu Musikbeispielen unsere Zuflucht

nehmen, geben aber hier der Kurze wegen Muffat's Satz

nur in moderner Umschreibung.

nicht Ã�bereilt, sondern mÃ¶glichst wohllautend haben. Derartige

ErklÃ¤rungen reichen natÃ¼rlich nie ganz aus, sondern deuten nur die

technischen HUlfsmittel an; im Einzelnen muss der Geschmack des

Spielers sich zu helfen wissen.

s^=Â±^Â±=^

****

T*=^^

l l

Hiermit vergleiche man nun, was unsere Â»classischen

StudienÂ« zum Â»richtigen VerstÃ¤ndnisseÂ« daraus zu machen

fÃ¼r gut befunden haben.

TTff . ,

Wir lassen das aus dem vorigen Beispiele schon BekanntÂ«

unerÃ¶rtert und zahlen nur das Abweichende und Neue auf,

welches sich hier unseren Blicken darbietet. Da bemer-

ken wir denn zunÃ¤chst im zweiten Takte, dass Herr Zell-

ner jetzt hinsichtlich des Arpeggio anderes Sinnes gewor-

den ist: vorhin hatte er es kurzweg als nicht vorbanden

betrachtet, hier aber meint er, es mÃ¼sse wieder die ver-

hÃ¤ngnissvollen vier Achtel bedeuten. Und mit diesen

*) Vor â�¢< steht bei Mull'.it noch ein - aber ohne t; mir scheint

dieses stÃ¶rend und Ã¼berflussig zu sein.
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klappert er auch noch durch den folgenden Takt bis in den

vierten hinein. Die grÃ¶ssle RaritÃ¤t des drillen Taktes ist

aber derCdur-Accord, den der Herausgeber an die Stelle

des Cdur-Seplimenaccords setzt, um dann in den ver-

minderten Septimen-Accord auf eis hinein zu plumpsen.

Diese Stelle Muffal's ist uns immer als besonders schÃ¶n

erschienen; wie weich, natÃ¼rlich und melodisch geht er

aus einer Septime in die andere, und wie Ã¼berraschend

tritt an der Wendestelle der bewegte Bass ein! Aber vor

den modernen Barbaren ist nun einmal nichts sicher; ihr

GefÃ¼hl ist harmonisch wie melodisch vergrÃ¶bert, verbauert

konnte man sagen, und was ihnen in die HÃ¤nde gerÃ¤lb,

wird mit Schmutzflecken gestempelt, je zarter und feiner

es ist desto Ã¤rger. In dem vierten Takte ist die Mittel-

Stimme a '-1 ganz weggelassen, also auch das Arpeggio. In

dem fÃ¼nften sind aber die Arpeggio-Zeichen wieder als

Achtel aufgefasst, und hier macht es sich besonders hÃ¤ss-

licb, weil dadurch in den Hittelstimmen steife Quinten

hervortreten, die bei einem Arpeggio sich ganz in Wohl-

klang auflosen. Noch verstÃ¤rkt wird diese hÃ¶lzerne Hol-

pere! dadurch, dass auch die 8 Sechszehntel des Basses in

4 AchtÂ«! verwandelt sind. Herr Zellner hielt wohl dafÃ¼r,

Muflat habe hier des Guten etwas zu viel gethan, er mÃ¼sse

ihm desshalb berichtigend unter die Arme greifen. So

unterbricht er den lebhaften Sechszehntelgang, und man

begreift nicht, woher plÃ¶tzlich die Lahmung kommt und

zu welchem Zwecke dann der letzte Theil der Cadenz

wieder unruhiger wird. Muffal's Musik ist dadurch zer-

stÃ¶rt, Sinn und Fluss sind dahin. Wir fragen, mit welcher

Berechtigung der alte, in seiner Musik aber noch immer

jugendlich frische Autor so geschunden und um sein kÃ¼nst-

lerisches Eigenlhum betrogen wird. Und selbst diese Frage

ganz bei Seite gelassen, kÃ¶nnen wir nur Jeden warnen,

sich nicht an Gotllieb Muffat zu vergreifen. Er war ein so

harmonischer ideenreicher KÃ¼nstler und so durch und

durch Claviermeister, dass alles, was er fÃ¼r dieses Instru-

ment schrieb, den Slempel des schÃ¶nsten Ebenmaasses

an sich trÃ¤gt, auch das scheinbar Freie und Rhapsodische.

Wer sich erdreisten wollte, Muffat zu corrigiren, wurde

sofort seine Ignoranz offenbaren. Wie es Herr Zellner denn

auch gethan hat.

Auf den Vivace-Satz der Panuisie folgen als Schluss

derselben und als Ueberleitung in die anschliessende Fuge

9 Takte eines Adagio. Auch von diesem ist wieder kein

Takt richtig. Der grÃ¶ssle Missbrauch wird hier mit dem

Arpeggio gelrieben. Muffat hat in der rechten Hand fast

darcbgehends zweimal denselben Accord; beim ersten

Male bricht er ihn, beim zweiten schlagt er ihn als Gan-

zes an:

Dies muss Jedem sofort, als sehr wohlklingend und wech-

selreich, gefallen. In den Â»Classischen StudienÂ« werden

aber alle Accorde ohne Ausnahme arpeggirt, auch noch die

zwÃ¶lf folgenden; nach diesem monotonen Gerummel wird

dann in den lelzlen vier Takten zur Erholung kein Ar-

peggio mehr zum Besten gegeben, obwohl Muffal es dort

noch viermal vorgeschrieben hat. Der siebente Takt

lautet bei Herrn Zellner verbessert

Wir kommen nun zu der Fuge oder wie Muffal deut-

licher schreibt Puga a i'1J. Eine Fuge ist doch ein ein-

faches Ding, sollte man meinen, namentlich fÃ¼r einen Her-

ausgeber, denn was liissl sich dabei viel anbringen? Das

Gewebe der Stimmen lÃ¤uft seinen Gang und die Unter-

brechung an einer einzigen Stelle zieht ganze Faden aus

dem Gewebe, zerstÃ¶rt es daher. Wir sprechen hier aller-

dings von Meisterfugen, die keiner Correctur bedÃ¼rfen,

und andere als solche kÃ¶nnen in einer Sammlung, welche

sich Klassische StudienÂ« betitelt und Â»aus Meisterwerken

gewÃ¤hltÂ« ist, nicht zugelassen werden. Muffal's StÃ¼ck ge-

hÃ¶rl auch durchaus in diese Klasse und zahlt hinsichtlich

der Behandlung des Themas zu den canonischen Fugen,

ist aber dabei recht frei, mannigfaltig und lebendig gehal-

ten. Auch die Manieren treten in fugirten StÃ¼cken durch-

weg sparsamer auf, als in anderen (was hier freilich bei

Muffat nicht der Fall ist]; der blosse Wiederabdruck der

Noten reicht meistens aus. Man kann daher in der Regel

erwarten, dass Fugen verhÃ¼ltnissmÃ¤ssig correcl sind, ohne

dass damil dem Herausgeber ein besonderes Lob zufiele.

Aber bei dem Editor der Â»classiscben StudienÂ« gilt der-

gleichen nicht; er macht alle Vermuthungen zu Schanden.

Wir mÃ¼ssen ein langes Notenbeispiel hersetzen. Die erslen

acht Takte lauten bei Muffat (die Manieren lassen wir hier

meistens unaufgelÃ¶st) :

Hiermit vergleiche man nun die Zellner'sche Version:
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Man Iraut seinen Augen nicht, wenn mau dieses sieht. Da

ist schon gleich in der Anlage Alles von Grund aus zer-

stÃ¶rt. Muffa! steigt in der Beantwortung des Thema und

damit in der Entwicklung seiner Fuge in Quint- und

Quarlstufen abwÃ¤rts. Das einfache Thema kommt so nach

und nach zu einer grÃ¶sseren KlangfÃ¼lle; man empfindet,

dass diese Abfolge gleichsam mit ?u dem Thema gehurt,

durch die Natur desselben bedingt ist, wie es bei jeder

echten Fuge der Fall sein muss. Die Eintritte kennzeich-

net der Componist durch andere SchlÃ¼ssel, mit denen er

bis zum Bass herabsleigl. Im weiteren Verlaufe breitet

das Thema sich dann noch um eine Quinte in die HÃ¶he

und in die Tiefe aus, und damit ist ihr Tongebiel um-

schlossen. Jede Lage, in der das Thema auftritt, wird

gerade zur rechten Zeit gewÃ¤hlt und wirkt desshalb schon

als solche, ganz abgesehen von dem melodisch-harmoni-

schen Gehalle, zur Belebung des ganzen Tonbildes. Herr

Zellner nun verlegt die erste Beantwortung (Takt 3) sofort

in den Bass, also um eine Octave liefer als Muffet, und die

zweite wieder um eine Quinte nach unten, womit er schon

im fÃ¼nften Takte die grÃ¶ssle Tiefe, welche fÃ¼r das Fugeu-

Ihema hier mÃ¶glich ist, erreicht hat, ohne die Stimmen im

geringsten entwickelt, also die nÃ¶lbige KlangfÃ¼lle fÃ¼r einen

wirksamen Eintritt in solcher Tiefe beschafft zu haben.

Aber das Tollste, was man sehen kann, ist am Ende des

4. Taktes das Auslaufen der zweiten Stimme in das leere

Nichts und zugleich der Eintritt einer dritten, die rein

aus der Luft f.illi. Wer so etwas schreiben, und gar ein

Meisterwerk auf solche Weise zerstÃ¶ren kann, dessen mu-

sikalische Bildung muss sich in einem traurigen Zustande

befinden. Es ist unnutz, die Verballbornung noch weiter

im Einzelnen zu besprechen. Das Resultat liegt klar vor

Augen: die Entwicklung dieser Fuge, und damil die Fuge

seihst, ist schon durch jene StimmenverseUune der ersten

acht Takte von Grund aus zerstÃ¶rt. (Scbluss folgt.'

Musikalisches aus dem Briefwechsel

von Mary Granrille.

(Fortsetzung.)

(C73<, Dublin II. Dec.) Arme heilige OÃ¤cilia! sie wÃ¼rde

eine traurige Zeit haben, wenn sie verpflichtet wÃ¤re einige der-

jenigen AuffÃ¼llrungen anzuhÃ¶ren, die ihr zu Ehren veranstaltet

werden. Ich wÃ¼nschte dass die Musik sich auf einem besseren

Fusse, oder richtiger gesagt in besseren HÃ¤nden befÃ¤nde, als

gegenwÃ¤rtig in Glocester der Fall ist.

()73i, MÃ¤rz 28. Von jetzt an schreibt M. G. wieder aus

London und zwar aus Lower Brook Street, in welcher Strasse

auch HÃ¤udel wohnte.) Gestern ass ich mit unserm Bruder

Bernard zu Mittag bei Sir John Slanley's, die so animirt waren

durch die RÃ¼ckkehr von Stanley's Kumpan Bernard, dass er

ihn sofort mit einer OpernauffÃ¼hrung regaliren wollte, damit er

den Carestini singen hÃ¶ren konnte; ich ging mit, und zwar in

der Loge von Lady Chesterfield. Es war Arbaces, eine Oper

von Vinci, recht nett, aber mit HSndel's Compositionen nicht zu

vergleichen. â�� (SpÃ¤ter:) Gestern ass ich bei Percival's zu

Mittag und gegen Abend begaben wir uns in das Oratorium

nach Lincoln's Inn , componirt von Porpora . einem Italiener,

berÃ¼hmt wegen seiner Kirchenmusik, welcher sich gegenwÃ¤rtig

in England aufhÃ¤lt: es ist ein schÃ¶nes feierliches StÃ¼ck Musik,

aber ich gestehe, dass der Gegenstand [David] mrr zu feierlich

erscheint fÃ¼r ein Theater. [!] Worte der Erbauung anzuwen-

den lediglich um gute Musik zu machen, heissl das Gegen-

theil von den) tbun, was geschehen sollte, und die meisteu

Menschen, welche das Oratorium anhÃ¶ren, denken Ã¼ber den

Sinn der Worte nicht weiter nach, obgleich Gott in denselben

auf die allerfeierlichsle Weise angerufen wird. Einige der

ChÃ¶re und Recilalive von Porpora's David sind ausserordent-

lirli schÃ¶n und rÃ¼hrend, aber man sagt, es ist HÃ¤ndel's Orato-

rien Esther oder Debora nicht gleich.*;

i" ; ., April i.) Nachmittags ging ich mit Lady Rieh in

das Oratorium, Debora genannt, welches ich liebe â�� ganz ab-

gesehen von seinem eignen grossen Verdienst â�� wegen Schwe-

ster Deborah [Mrs. Chaponej.

l .:; i , April 12.) Ich muss Dir doch von einer kleinen

musikalischen Unterhaltung erzÃ¤hlen, weicht ich die letzte

Woche hatte : niemals wÃ¼nschte ich so herzlich, dass Du und

Mutter dabei gewesen wÃ¤ret. Ich hatte mir zusammen geladen :

Lad\ Rieh und ihre Tochter, Lady Cath. Ilanmer und ihren

Mann, Herrn und Frau Percival, Sir John Stanley und [sein

alter ego] meinen Bruder, Frau Donellan, die Sirada und Herrn

Coot. Lord Shaftesbury bat Herrn Percival ihn mitzunehmen,

und da er ein professionirter Freund ton Herrn HÃ¤ndel war,

wurde er zugelassen ; icli war niemals so ergÃ¶tzt in einer Oper.

Herr HÃ¤ndel war auch hier, und im besten Humor von der

Welt spielte er CiavierstÃ¼cke und begleitete die Strada und alle

Damen die von sieben bis elf Uhr sangen. Ich gab ihnen Thee

und Kaffee, halb zehn hatten wir Chokolade, Weisswein und

Biscuits. Jedermann war zufrieden und schien vergnÃ¼gt, Bunny

[ihr Bruder Bernard Granville] blieb, nachdem die Gesellschaft

gegangen war, ass mit mir noch kaltes GeflÃ¼gel und wir

schwÃ¤tzten bis ein Uhr.

(4731, April 47.', Letzten Dienstag ging ich hin. um die

Cuzzoni zu hÃ¶ren **) : sie singt so gut wie jemals, aber nichts

gefÃ¤llt mir jetzt so sehr wie Carestini. Am Mittwoch war ich

mit Lady Weymouth im Schauspiel, aber nicht sehr befriedigt,

man gab Â»Die MissverstÃ¤ndnisseÂ«, ein einfÃ¤ltiges StÃ¼ck von Sir

*) Diese tiÃ¤ndel'schen Oratorien hatte sie bis dabin noch nicht

gehÃ¶rt.

â�¢ â�¢ Sie war unlÃ¤ngst wieder nach England gekommen, um in der

von dem Adel gegen Handel errichteten Oper unter Porpora u A. zu

singen.
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John Vanburgh. Donnerstag wieder zu Lincoln's Ion in der

Oper [der Gegenoper}. Gestern Morgen in der Hauptprobe

einer hÃ¶chst genussreichen neuen Oper von HÃ¤ndel, Sosarme

genannt, welche heute Abend gegeben wird, und ich fÃ¼rchte,

da ich nÃ¤chste Woche die Stadt verlasse, werde ich der Ver-

suchung hinzugehen nicht widerstehen kÃ¶nnen.

(1734, April 30.) Heute Abend gebe ich mit Lady Rieh

und Frau Donellan nach Sosarmes, einer Oper von HÃ¤ndel,

einer reizenden Musik, und doch glaube ich, dass es fast leer

sein wird. Es ist Ã¤rgerlich solche Musik vernachlÃ¤ssigt zu sehen.

(1734, Oclober <5.) Am nÃ¤chsten Freilag werde ich eine

kleine musikalische Partie haben â�� die Sirada wird singen und

Jemand ihr [auf dem Ciavier] accompagniren, der junge Glegg

wird die Violine spielen, er geigt sehr gut; die Gesellschaft

wird bestehen aus den Percival's, Sir John Stanley, Bunny,

Lady Mary Coley und Herrn Hamillon, ihrem Bruder, der ein

artiger Junggeselle und eben ein so grÃ¼ndlich musikalisches

Ding ist, wii; unser Bruder.

(1735, MÃ¤rz ) 5. An ihre Mutter.) 'Heute Abend ist Fari-

nelli's Benefiz; die ganze vornehme Welt wird schon um Vier

hinstrÃ¶men aus Furcht sonst keinen Platz mehr zu bekommen.

Ich lirlc solche Mobberei nicht und so werde ich die Gesell-

schaft sich selber Ã¼berlassen. Meine Schwester gab Dir einen

Bericht von Herrn HÃ¤ndel's Spiel hier drei Stunden lang: ich

wÃ¼nschte Dich herbei, denn kein musikalischer Genuss konnte

diesen Ã¼bertreffen, ausgenommen sein Orgelspiel in Esther, wo

er seinen Part spielt in zwei Concerten, welche das feinste sind

was ich in meinem Leben noch gehÃ¶rt habe.

(1735, April It. An dieselbe.) Gegen Morgen gingen

meine Schwester und ich mit Frau Donellan nach HÃ¤ndel's

Hause, um dort der ersten Probe seiner neuen Oper Alcina

beizuwohnen. Ich glaube , dies ist die beste welche er je ge-

macht hat, aber dasselbe habe ich schon von so manchen sei-

ner Opern gedacht, dass ich nicht positiv behaupten mag, es

sei die schÃ¶nste, aber sie ist so schÃ¶n dass ich's mit Worten

nicht beschreiben kann. Die Sirada hat darin eine ganze Scene

von reizendem Kecilalive â�� es sind da lausend SchÃ¶nheilen.

WÃ¤hrend Herr HÃ¤ndel seinen Part [am FlÃ¼gel] spielte, kam er

mir vor wie ein Zauberer in der Mitte seiner eignen Wunder.

(1735, Mai 16. An Swift.) Unsere Opern haben vielen

Anlass zum Zwiespalt gegeben; MÃ¤nner und Weiber sind lief

mit hinein gerissen, und keine Debatte im Parlament ist mil

grÃ¶sserer Hitze vertreten: der Streit Ã¼ber die Verdienste der

Componisten und SÃ¤nger ist so erregt, dass alle wahren Lieb-

haber der Musik befÃ¼rchten, die Opern werden gÃ¤nzlich davon

zu Boden geworfen werden. Nach meiner Ansicht spielen wir

eine armselige Figur in dieser Geschichte.

(1736, Aug. l". An ihre Schwester.) Man erzÃ¤hlt sich â��

aber ich hoffe es isl nichl wahr â�� dass Careslini in Venedig

gerÃ¤dert werden soll, weil er einen Menschen umgebracht hat.

(1736, Nov. 27.) Ich las und schrieb seit zehn Uhr; dann

kam Bunny [Bernard] von der Oper in Haymarket und ass mit

mir vergnÃ¼gt zur Nacht. Die dortige Gesellschaft hat als SÃ¤nger

den Farinelli; die Merighi ohne Klang in ihrer Stimme, aber

mit donnernder Action, eine SchÃ¶nheil ohne weiteres Ver-

dienst : eine Chimenli, eine ertrÃ¤glich gute SÃ¤ngerin mil einer

hÃ¼bschen Stimme, und den [Bassisten] Monlagnana, der wie

gewÃ¶hnlich brÃ¼lll. Mit dieser Compagnie von SÃ¤ngern und lee-

ren italienischen Opern, bei denen man fast einschlÃ¤ft, erdrei-

sten sie sich HÃ¤ndel zu rlvalisiren â�� der die Strada hat, die

jelzt besser singl als jemals zuvor; Ghizziello, der seil dem

letzten Jahre grosse Fortschritte gemacht hat, und Annibali, der

den besten Theil von Senesino's und Careslini's Stimme be-

sitzt nebst einem erstaunlich feinen Geschmack und guter Dar-

stellung! Wir haben Alcina gehÃ¶rt und Alalanta, welche heule

Abend zum letzten Mal gegeben wird, bevor die Feuerwerke

beginnen, und ich gehe hinein mit Frau Wingfield. NÃ¤chsten

Mittwoch isl Porus und Annibali singt Senesino's Partie. Herr

HÃ¤ndel hat zwei neue Opern fertig â�� Arminius und Justino.

Vor einigen Vormittagen war er hier und spielte mir beide

OuvertÃ¼ren vor, welche reizend sind. â�� Mein Bruder hat mich

endlich festgemacht um bei Kellaway [Kellway, Organist und

Clavierlehrer in London] Unterricht zu nehmeÂ», er bat ihm das

Eintrittsgeld bezahlt, welches zwei Gulneen betrÃ¤gt, und mir

hat er HÃ¤ndel's Buch der Suiten [Lessons for the harptichord]

geschenkt. Ich finde Kellaway's Methode nichl im mindesten

schwierig, und ich glaube einige Monate Unterricht wird mir

gut Ihun, wenigstens wird es mich in der Hebung erhalten.

(1737, Jan. 8.) Heule Morgen wurde ich mit HÃ¤ndel's

neuer Oper Arminius regalirt, sie wurde in Covent Garden pro-

birl; ich denke sie ist so schÃ¶n wie irgend eine, die er ge-

macht hat, und ich hoffe, Du wirst der gleichen Ansicht sein.

NÃ¤chsten Mittwoch wird sie zuerst gegeben.

(1737, MÃ¤rz.) Mary Granville's Schwester Anna an ihre

Mutler. Am 3. MÃ¤rz: Ich wÃ¼nsche Du hallest alles Geld, wel-

ches Heidegger heute Abend fÃ¼r das Ridolto einnimmt. â�� Am

8. MÃ¤rz : Musik isl sicherlich ein VergnÃ¼gen intellectueller Art,

und wir werden es niemals wieder in solcher Vollkommenheit

erhalten wie in diesem Jahre, weil Herr HÃ¤ndel nicht mehr

componiren will! Zu meiner grÃ¶ssten Freude beginnen in der

nÃ¤chsten Woche die Oratorien, denn sie sind die hÃ¶chsten Ge-

nÃ¼sse fÃ¼r mich.

(1739, Aug. lt. Anna Granville an Lady Throckmorton.)

Haben Sie Herrn Kellaway auf dem Ciavier spielen hÃ¶ren t er

isl jelzl bei Ihnen in Scarborough und ein kÃ¶stlicher Spieler,

nur wenig geringer als HÃ¤ndel.

(S8. Nov. Mary Granville an dieselbe.) Die Concerte be-

ginnen nÃ¤chsten Sonnabend im Haymarket-Theater. Carestini

singl, Peschelli componirt; das Haus isl in kleine Logen zer-

theillwie die SchauspielhÃ¤user in Ã¤ndern LÃ¤ndern. Lord Middle-

sex isl der Hauplunlernebmer, und ich glaube er wird den

Schaden davon haben, denn Concerte ziehen nichl.

(1740, Nov. t8. Anna Granville, jelzt Frau Dewes, an

dieselbe.) Wo ist Herr Morrell? und haben Sie sich mil Musik

abgegeben ? Habe ich Ihnen schon erzÃ¤bll, dass Herr Dewes

mir ein sehr schÃ¶nes Ciavier geschenkt hat, welches mich ver-

anlasst mehr als jemals zu spielen; aber es gefiel mir noch

besser, als die Finger meiner Schwester sich darauf bewegten.

(t\. Dec. Mary Grcnville an ihre Schwester.) Ich hÃ¶re,

dass ein Monumenl jelzl zu Ehren Shakespeare's in der Wesl-

minster-Ablei errichtet werden soll. Mancherlei lateinische In-

schriften sind zu dieser Gelegenheit verfasst, um dasselbe zu

schmÃ¼cken und den Werlh des Dichlers herauszustreichen ;

eine derselben wurde an Pope zur Approbalion geaandl und

ihr Sinn war, dass Shakespeare nach so langjÃ¤hriger Vernach-

lÃ¤ssigung jelzl unier allgemeinem Beifall wieder erscheine.

Pope konnte nichl recht dahinter kommen was der Autor eigent-

lich meine, desshalb sandte er die Inschrift an Dr. Mead und

fÃ¼gte folgende scherzhafte Ueberselzung bei:

After an hundred and tkirty yeart' nap,

Enter Shakespeare, with a loud clap. ')

.... Herr HÃ¤ndel hal eine neue SÃ¤ngerin aus Ilalien erhalten

[Signora Monza oder Avolio]. Ihre Stimme isl so in der Mille

zwischen der von Cuzzoni und SlraHa, stark aber Dicht rauh;

ihre Person isl sehr schlecht, sehr klein und ausserordenllich

krumm. Frau Donellan lobl sie; vor Weibnachl wird sie nichl

auf der BÃ¼hne singen, also werde ich bei ihrem ersten Auftre-

ten zugegen sein.

â�¢) Â»Nach einem SchlÃ¤fchen von 430 Jahren tritl Shakespeare

auf, und wir klatschen in die HÃ¤nde.Â« Die damals neue Shakespeare-

Begeisterung war ihm elwas unbequem, da sie nichl mil seinem

Werlhmeiser Shakespeare s Ã�bereinstimmte.
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((742, Nov. <2.) Gestern ging ich mit Lady Mary Colley

und ihrer Tochter ins Schauspiel, um Richard den Dritten zu

sehen. Garrick spielte mit seiner gewÃ¶hnlichen Trefflichkeit;

aber ich denke ich werde solche vollstÃ¤ndige TragÃ¶dien doch

nicht wieder besuchen, sie erschÃ¼ttern das GemÃ¼th zu sehr,

und die gewÃ¶hnlichen SchaustÃ¼cke des Elends, welche wir

tÃ¤glich sehen kÃ¶nnen, bereiten ErschÃ¼tterungen genug.

(1742, im Nov.) Seit ich wieder in die Stadt zurÃ¼ckkehrte,

bin ich noch nicht in der Oper gewesen, und unglÃ¼cklicher-

weise sprach ich gegen FrÃ¤ulein Rieh meine GleichgÃ¼ltigkeit

hinsichtlich der gegenwÃ¤rtigen [italienischen] Compositionen

aus, worauf sie mit verÃ¤chtlichem LÃ¤cheln erwiederte, da

mÃ¼sse ich nur nicht prÃ¤lendiren die Musik zu lieben. Unter

den Kritikern sind grosse Meinungsverschiedenheiten Ã¼ber

Garrick's Spiel. Ich bin froh dass ich nicht ein solcher Kri-

tiker bin, um Fehler an ihm zu entdecken. Ich habe ihn einmal

gesehen und mag ihn noch lieber, als im vorigen Jahre ; aber

da er inzwischen ein Jahr Ã¤lter geworden und der Reiz der

Neubeil ein wenig geschwunden ist. so hat er bei der grossen

Masse natÃ¼rlich weniger Werth.

(1743, Nov. 10.) Frau Percival lud uns ein gestern mit

ihnen zu essen und zuvor nach der Whitehall-Kapelle zu gehen,

um HÃ¤ndel's neues Te Deum [das Dellingerj nebst einem An-

thi'in in der Hauptprobe zu hÃ¶ren. F.s ist ansserordentlich

schÃ¶n, ich war ganz in EntzÃ¼cken und so auch Dein Freund

D. D.*), wie Du Dir leicht denken kannst. Jedermann sagt,

es sei die schÃ¶nste seiner Compositionen; ich bin nicht hin-

reichend bekannt damit, um so etwas auszusprechen, aber es

ist himmlisch.

(<8. Nov.) Ich war in der Oper Alexander [ein frÃ¼heres

Werk von HÃ¤ndel, damals von Anderen mit Aenderungen und

Einschiebseln zur AuffÃ¼hrung gebracht], die selbst in der Ent-

stellung, unter welcher sie litt, doch noch unendlich besser

war, als irgend eine italienische Opera; die Verhunzung einiger

LieblingsgesÃ¤nge vexirle mich.

(17*4, Jan. 24.) Gestern Morgen war ich in HÃ¤ndel's

Hause, um der Probe von Semele beizuwohnen. Es ist ein

kÃ¶stliches StÃ¼ck Musik, ganz neu und verschieden von dem

was er sonst gemacht hat; aber ich fÃ¼rchte ich werde dieses

Jahr keine Musik mehr hÃ¶ren. Da wir uns bald sehen, erzÃ¤hle

ich dann das Weitere. Die Francesina hat sich gebessert und

singt die erste Partie darin.

(H. Febr.) Ich war gestern gegangen um Semele zu hÃ¶-

ren. Es ist ein kÃ¶stliches MusikstÃ¼ck. Frau Donnellan sende!

ihre herzlichen GrÃ¼sse an Alle und lÃ¤sst dem Bruder Bernard

sagen, sie verliere das halbe VergnÃ¼gen an HÃ¤ndel's Musik, da

er nicht hier sei, um die einzelnen Stellen mit ihm durchzu-

sprechen. Es ist ein Quartett darin, welches besonders reizend

ist. Fraiioesina hat sich ausnehmend gebessert, ihre TÃ¶ne sind

deutlicher und in ihren LÃ¤ufen ist etwas ganz erstaunliches.

Sie erntete vielen Beifall und das Haus war gefÃ¼llt, obwohl

nicht gedrÃ¼ckt. Ich glaube ich schrieb meinem Bruder davon,

dass Herr HÃ¤ndel und der Kronprinz (Prince von Wales) sich

gezankt haben, was mir leid thut. HÃ¤ndel sagt, der Prinz sei

ganz bei ibm in Ungnade gefallen! Im Theater gab es keine

StÃ¶rung diesmal, und die Golhen waren doch nicht so absurd,

ihr Missfallen gegen einep solchen Componisten Ã¶ffentlich kund-

zuthun.

(S4. Febr.) Semele ist reizend; je mehr ich sie hÃ¶re, desto

lieber wird sie mir, und da ich auf die Serie subscriblrt bin,

werde ich keinen Abend fehlen. Aber weil es eine weltliche

Begebenheit ist, hÃ¤lt mein Mann es nicht fÃ¼r passend ebenfalls

â�¢) Dr. Delany, ein Geistlicher in Dublin, mit welchem sie seit

kurzem vermahlt war; Delany war ein Freund Swifl's und mit ihm

an derselben Kirche angestellt.

hinzugehen; wenn indess Joseph und Samson gegeben wer-

den, berede ich ihn mitzukommen â�� Du weisst, ein wie gro ses

VergnÃ¼gen die Musik ihm bereitet. Man sagt, Samson wird

nÃ¤chsten Freitag gegeben, denn Semele hat eine starke Partei

gegen sich, nÃ¤mlich die feinen Damen, die pelit mailres und

die Ignoranten. Alle Opernbesucher sind wÃ¼thend auf HÃ¤ndel,

aber Lady Cobham, Lady Westmoreland und Lady Cbesterfield

halten treu bei ihm aus.

(25. Febr.) Gestern Abend hÃ¶rte ich Samson. Die France-

sina singt die meisten Partien der Cibber und einige der Clive;

es ging im Ganzen sehr gut, obwohl nicht besser als im letz-

ten Jahr. Joseph, glaube ich, wird nÃ¤chsten Freitag sein, aber

HÃ¤ndel ist darÃ¼ber in schlechter Stimmung, denn der SÃ¤nger

des Joseph, Sulllvan, ist ein Klotz mit einer sehr schÃ¶nen

Stimme, Beard aber hat Ã¼berhaupt keine Stimme mehr. Die

Partie der Francesina (nÃ¤mlich Joseph's Frau) wird nicht gar

viele Mannigfaltigkeit zulassen ; aber ich hoffe, das StÃ¼ck wird

gut aufgenommen werden. Der Besuch ist nicht gerade Ã¼ber-

mÃ¤ssig gewesen, aber das Haus war doch jeden Abend recht

gut gefÃ¼llt.

(40. MÃ¤rz.) Die Oratorien haben sehr guten Besuch, trotz

der Feindseligkeil der Opernparlei; neun von den zwÃ¶lf Auf-

fÃ¼hrungen sind schon gewesen. Joseph wird, wie ich hoffe,

noch einmal gegeben, dann Saul. und der Messias beschliesst

die Serie. Da der Erfolg ein sehr guter war, glaube ich, dass

HÃ¤ndel eine Subscription fÃ¼r eine zweite Serie bekommen wird.

Und was denkst Du wohl, womit ich die letzte Zeit Ã¼ber be-

schÃ¤ftigt gewesen bin? Nun, ich habe aus Millon's verlornem

Paradiese ein Drama zu einem Oratorium gemacht und werde

es Herrn HÃ¤ndel zur Composition Ã¼bergeben; es hat mir viel

Nachdenken und MÃ¼he verursacht, Delany giebt mir Beifall und

das ist die Ursache, wesshalb ich glaube, die Arbeit wird nicht

schlecht werden; Ã¼brigens war alles, was ich zu t'um hatte,

nur die Auswahl der schÃ¶nen Stellen aus Millon und die Her-

stellung einer Verbindung zwischen denselben. Ich beginne

mit Satan's Drohung das Weib zu verfÃ¼hren, worauf ihre Ver-

fÃ¼hrung und auch die Verleitung des Mannes folgt; ich mÃ¶chte

hier nicht ein Wort oder einen Gedanken Milton's geÃ¤ndert

haben, und ich hoffe HÃ¤ndel zu bewegen, dass er es compo-

nirt, ohne den Text in gereimte Verse gebracht zu ha- en, weil

dies dem Gegenstande etwas von seiner WÃ¼rde rauben wÃ¼rde.*)

Dieses und die Anfertigung von drei GemÃ¤lden war meine

hauptsÃ¤chliche TagesbeschÃ¤ftigung seit ich zur Stadt kam.

(<5. MÃ¤rz.) Bruder Bernard und ich gingen letzten Abend

zusammen nach Joseph. Es war die letzte AuffÃ¼hrung, und ich

bin geneigt dieses StÃ¼ck allen vorzuziehen, welche er gemacht

hat, den Messias ausgenommen. Ich habe ein Oratorium fÃ¼r

ihn aus Milton's Verlornem Paradies zusammen gestellt, wel-

ches, wie ich hoffe, sich machen wird.

(22. MÃ¤rz.) Gestern war leider schon die letzte AuffÃ¼h-

rung der Oratorien ; sie schlÃ¶ssen mit Saul. Ich hoffte der Mes-

sias werde noch folgen. Ich war in zehn AuffÃ¼hrungen, und

in allen habe ich herzlichst gewÃ¼nscht, dass Du dabei wÃ¤rest.

(3. April.) Heute werde ich eine Unterhaltung haben, bei

welcher ich Dich und Mutter sehnlichst betheiligt wÃ¼nschte.

HÃ¤ndel, unser Bruder und Frau Donellan essen hier, und

HÃ¤ndel wird uns den Joseph vorspielen.

(1745, Juni 28. Aus Holly Mount in Irland.) Wir haben

â�¢} Die Herausgoberin bemerkt hierzu : Â»Es scheint nicht, da<s

dieses Oratorium jemals wahrend Handel'Â» Lebzeiten herauskam;

aber'ein Oratorium unter diesem Titel wurde von Smith publicirt,

nach llandel's Tode, und dieses war hÃ¶chst wahrscheinlich HÃ¤ndel's

CompositionÂ«. Die Vermulhung ist gÃ¤nzlich grundlos; das Werk ist

durchaus von Schmidt (IIBndel's SchÃ¼ler und GehÃ¼lfen' componirt,

aber nicht nach dem TexCe von Mary Granville. Dieser Text gelangte

Ã�berhaupt nicht zur Composition.
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einen alten national-irischen Harfenspieler in Dienst genom-

men, der eine grosse Menge verschiedener Melodien sehr gut

spielt; er spielt zu uns wÃ¤hrend der Mahlzeiten, und zu mir

auch wÃ¤hrend ich zeichne.

(4). Dec. Aus Delville bei Dublin.) Letzten Montag gingen

mein Mann [der inzwischen Decan geworden war] und ich zur

Hauptprobe des Messias, der zum Besten der Scbuldgefangenen

gegeben wird; es ging recht gut und ich hatte grosses Ver-

gnÃ¼gen.

(U*6, Jan. 15. Delville.j Am Dienstag hatten wir eine

AuffÃ¼hrung der Debora zum Besten eines unserer Kranken-

Inslitute. Es ist eine reizende Musik und wurde ausserordent-

lich gut gegeben. Wir haben keine andere SÃ¤ngerin hier als

Frau Storer, die eine sehr sÃ¼sse und klare Stimme besitzt, und

obgleich sie kein Musikversla'ndniss bat, weiss Dubourg sie

durch seine Art der Begleitung doch so gut zu nehmen, dass

ihr Gesang dennoch sehr angenehm wirkt.

(Ui7, Jau. t\. London.) Just als ich in meinem Briefe

ins zu dieser Stelle war, kam Herr HÃ¤ndel, und er hat verhin-

dert dasÂ» ich weiter schrieb... Der Â»AllegroÂ« ist eine Zeichnung

geworden; ich habe mir eine Imitation von HÃ¤ndel's Arie in

seinem Allegro Lei me wanden vorgesetzt und alle Bilder an-

zubringen gesucht, die mir erreichbar waren. Der â�¢PenserosoÂ«

ist noch im Entwarf.

(Â«7*9, Delville U. Febr. An die Herzogin von Porlland.)

Mein lieber guter Goupy*;, bisl Du geschieden? Ich bin Ã¼ber-

zeugt, Du hast nicht Deines Gleichen zurÃ¼ck gelassen â�� so

bescheiden, ruhig, hÃ¶flich, ehrlich, und ein unvergleichlicher

Meister! Vergeben Sie mir diesen Lobenachruf, aber mein

Herz drÃ¤ngte mich dazu, und Eure Gnaden kannten seinen

Werth.

(1750, MÃ¤rz l London.) Morgen beginnen die Orato-

rien â�� Saul, eins meiner LieblingsslÃ¼cke, â�� ich werde hin-

gehen.

(17. Juni, Delville. An ihren Bruder.) Es freut mich, dssi

die AuffÃ¼hrung in Findlings-Hospital so besucht war und alles

mit so grossem AnstÃ¤nde vor sich ging. Ich bin Ã¼berzeugt, es

hat unserm Freund HÃ¤ndel VergnÃ¼gen gemacht, und es freut

mich wenn ihm VergnÃ¼gen bereitet wird.

(Im August, Belville. An ihre Schwester.) Du hast niemals

wieder etwas von Corolan's**j Melodien gesagt seit der ersten

Empfangsbescheinigung auf meine Sendung. Ich denke, einige

von ihnen sind sehr hÃ¼bsch; Sir Toby BÃ¼ck und Mich".

O'Connor sind grosse Lieblinge. Wir haben denselben Harfner

wieder, welchen wir in Holymount hatten; er spielt sehr gut

und kennt eine ungemeine Menge von Melodien; und heiss wie

ila> Welter ist, kommt das junge Volk wÃ¶chentlich hier doch

zwei bis dreimal zusammen und tanzt sechs bis sieben Tanze.

Es freut mich sie so munter zu sehen, wenn ich auch nicht

immer in der Stimmung bin, daran Theil zu nehmen.

(J7. Ocl.) Gestern Abend gingen wir ins Concert, um

einen neuen franzÃ¶sischen Violinisten Namens Morella zu hÃ¶-

ren ; er hat eine besonders feine Art der AusfÃ¼hrung, spielt mit

grosser Ruhe und Nettigkeit, aber da alles, was er spielte,

sinnloses Zeug war, so kann ich nicht eher sagen, ob ich ihn

mag, bis ich wirkliche Musik von ihm gehÃ¶rt habe; im Ganzen,

â�¢) ein Maler, Dameallich als Decorationsmaler bedeutend, und

ein geschÃ¤tzter Lehrer.

**) Corolan war ein berÃ¼hmter Harfner in Irland, von wel-

chem der Geschichlschreiber Walsh sagt: Â»Er war der letztÂ« un-

serer eingebornen irischen Barden, dessen Compositionen ihren

Autor berÃ¼hmt machten; er starb im Jabre 1788, und mit ihm, kÂ«nn

man sagen, erlosch was in Dublin noch vorbanden war von jenem

Geschmack fÃ¼r einfache rÃ¼hrende Melodie, die von so eigentÃ¼m-

lichem Charakter ist und so lange in diesem Lande gehegt und ge-

pflegt wurdet.

glaube ich, wird er wegen zu vieler TÃ¤ndeleien mich nicht oft

vergnÃ¼gen kÃ¶nnen.

(30. Novbr.) Gestern waren wir in der WohltbÃ¤tigkeils-

musik, welche in der Rundkirche in Dublin aufgefÃ¼hrt wurde.

Wir halten Corelli's 8. Concerlo, HÃ¤ndel's Te Deum und Jubi-

late und zwei Anthems; ich kann nicht sagen, dass die Ver-

sammlung so gross war, wie ich sie fÃ¼r einen solchen Zweck

wohl gewÃ¼nscht hÃ¤tle.

(Portsetzung folgt.)

Berichte. Nachrichten und Bemerkungen.

â�¢X- Floreni. Die theatralischen VergnÃ¼gungen sind hier trotz der

Politik noch immer im Gange. Im Teatro Principe Umberto, dem

Lieblingsthealer des KÃ¶nigs, macht die Donizetli'scbe Oper Â»GÂ«mma

di Vergy und das Ballet Â»ArmidaÂ« volle HÃ¤user. In ersterer singt der

Baritonist Mizzanti, der die allgemeine Sympathie des Publikums

besitzt. Mazzanti ist ein echtes Florentiner Kind. Zuerst war er Erd-

arbeiter, Bagger am Arno, dann verkaufte er Besen in den Strassen

von Florenz; als er mit seiner herrlichen, krÃ¤ftigen Stimme seine

Besen ausrief, worden die Kunstkenner auf ihn aufmerksam and

veranlassen ihn, sich auszubilden und auf die Buhne zu geben. Er

hatte die glÃ¤nzendsten Erfolge, bis ungefÃ¤hr vor sechs Jahren ihn das

UnglÃ¼ck traf, lahm zu werden; da verliess er das Theater und

brauchte viele Curen, aber er blieb lahm. Das Florentiner Publikum

sah ihn ungern aus der Kunstlerlaufhahn scheiden, und man be-

stÃ¼rmte ihn von vielen Seiten, doch wieder aufzutreten. Nun vor

Kurzem gab er endlich nach und erscheint wieder aufs neue auf dem

Schauplatz, wo er, trotzdem dass er sichtlich hinkt, neue Triumphe

einerntet. Was soll ich von Â»ArmidaÂ« sagen? Es ist ein Ballet wie

alle anderen : viel bengalisches Licht und wenig Verstand, viel Mu-

sik und wenig Bekleidung, bunte, wechselnde Tableaui in rascher

Folge. So wie die Masken das Recht haben, sich einander mit Â»DoÂ«

anzureden, so scheint man dem Ballet das Recht eingerÃ¤umt zu

haben, alles das, was sonst in unserer heutigen Gesellschaft nicht

verstattet ist, in seiner abenteuerlichsten BlUthe darzustellen. Das

Teatro del Principe Umberto ist eigentlich ein Sommerthealer; in

dem neuangelegten Stadltheil der Maltonaia erbaut, von Garten-

anlagen umgeben, mit Gaslicht geschmÃ¼ckt, erinnert es von Aussen

etwas an die CaKs chantants der Champs Elysees zu Paris. Das In-

nere mit seinen reichen Estraden umfasst viele Zuschauer. Diese

rauchen ungenirt ihre Cigarren und lassen sich Bier oder Gelalo

geben. Auch in diesen RÃ¤umen fehlen die ZeitungsverkÃ¤nfer nicht

und bieten eifrig den Fanfulla und die Riforma an; das neuigkeits-

durstige Publikum stÃ¼rzt sich heisshungrig auf die neuesten De-

peschen, und das Theater ist plÃ¶tzlich zum Leseclub umgewandelt.

Die nÃ¤chste fÃ¼hlbare Folge des Einzuges in Rom wird nun sein, dass

Florenz seine kurze Herrlichkeit als Hauptstadt wieder einbusst.

Florenz und Turin werden sich also nichts mehr vorzuwerfen haben.

4t Russische NeutralitÃ¤t. Wie der Russische Wjestnik

meldet, untersagt ein Polizeibefehl aufs strengste nicht nur den Mili-

tÃ¤rmusikchÃ¶ren, sondern auch den Privatorchestern, an Ã¶ffentlichen

Orten Â»preussische Compositionen- zu spielen, als da sind Â»Vater-

landÂ« [Was ist des Deutscheu Vaterland; oder Â»Rhein. [DiÂ« Wacht

am Rhein] und dergleichen; zugleich wird auch das Ã¶ffentliche

Singen solcher preussischen Lieder als unziemlich bezeichnet.

* Ein reichhaltiger Katalog antiquarischer Musikalien und

Schriften Ã¼ber Musik, 4388 Nummern umfassend, erschien soeben

in dem bekannten grosten Antiquariat von Kircbhoffit Wigand

in Leipzig. Wir empfehlen denen, welche altere Musikwerke zu haben

wÃ¼nschen, diese Handlung angelegentlichst.

Berichtigung.

In Nr. 37 S. ltlb ist gesagt, der Â»vortreffliche englische Tenor-

sÃ¤ngerÂ«, welcher unter Mendelssohn's Leitung in Birmingham zuerst

den Elias sang, sei Â»der junge Sims Reeves* gewesen. Dies ist ein

Irrthum; jener SÃ¤nger hless M. Lookey.
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[158] Der pegenwarli' .. Zeit entsprechendes Orchesterwerk zur

AuffÃ¼hrung empfohlen

Aii das Vaterland, eine (preisgekrÃ¶nte, Sinfonie

fÃ¼r Orchester in 5 SÃ¤tzen von J. Raff. Op. 96. Partitur

6 Thlr. â�� Summen Â«l'/j Thlr. â�� Zu i HÃ¤nden 4% Thlr.

4>â�¢ Satz AUegro. Aufschwung, sieghafte Ausdauer des deutschen

Volks,

i" Salz: Schtno und 8r Satz: Largketto (Schilderung deutschen

Volkswesens).

4' Satz. AUegro dramatico, Anlaufe und Klange zur Einigung unseres

Vaterlandes (welche durch feindliche Macht so viele Jahre

vereitelt) mit Verwendung des Volksliedes: Was ist des

Deutschen Vaterland.

5r Satz : In diesem illustrirl der Tondichter anfanglich webmulbs-

voll die bisherige Zerrissenheit des Gcsammt-Vaterlandes

und schliesst daran sehnsuchts- ahnungsvoll einen sieg-

gekrÃ¶nten Aufschwung des deutschen Volkes zur Einheit

und Herrlichkeit â�� welche jetzt 4870 endlich zur Verwirk-

lichung gekommen.

So viel als Andeutung des Stofflichen dieser Preis-Sinfonie.

ff Den Vorstehern von Concert-Instituten zugleich zur Nach-

richt, dass die Partitur dieses Werkes durch jede gute Musikhand-

lung zur Ansicht zu beziehen ist (nicht direct von uns;.

J. Schtiberth & Co.

MÂ»Â»l Verlag von

J. Bieter-Biedermann in Leipzig und Winterlhur.

Gustav Eggers.

Op. 7. Drei tregÃ¤nge fÃ¼r eine Singsticume mit Begleitung des Piano-

forte. (Frau Fanny SchrÃ¶der gewidmet.) iTjNgr.

Nr. 4. Â»Zu deinen Fiissen will ich ruhenÂ« von Otto Roquette.

- 3. Â»So dunkel sind die Stressen* von Th. Storm.

- 3. StÃ¤ndchen Â»Huttelein, still und kleinÂ« von Fr. RÃ¼cker!.

Op. 8. Zwei licsÃ¤niri- fÃ¼r eine Singsliroir.e mit Begleitung des Piano-

forle. (Herrn Dr. Franz Liszt gewidmet.) 45 Ngr.

Nr. 4. Â»HÃ¶rst du nicht die Baume rauschenÂ« von J. von Eichen-

dorfi*.

- 2. Wandrers Nacbtlied ; Â»lieber allen Gipfeln ist RuhÂ« von

Goethe.

Op. 9. Drei GesÃ¤nge TÃ¼r eine Singstimme mit Begleitung des Piano-

forte. (Herrn Robert Franz gewidmet.) 4Â»! Ngr.

Nr. 4. Â»So hast du ganz und gar vergessenÂ« von H. Heine.

- t. Sie liebt mich nicht: Â»Hinweg mein Ã�ug'! In jener Tba-

lesweiteÂ« aus Â»Heinrich FalkÂ« von Otto Roquetle.

- 8. MÃ¤dchenlied : Â»0 Blatter, dbrre BllÃ¼terÂ« von L. Pfau.

Op. 40. Sechs Lieder im Volkston fÃ¼r eine Singslimme mit Beglei-

tung des Pianoforle. [Frau Henriette Merkel zugeeignet.) 47} Ngr.

Nr. 4. Czechisches Volkslied . Â»HaselnÃ¼sse zu pflÃ¼ckenÂ« von

J. Grosse.

- S. Lettisches Lied: Â»Ach Schwesterlein, was hast du dich

so weit hinaus versprochenÂ«.

- s. Heimlicher Liebe Pein: Â»Mein Schatz, der ist auf die

Wanderschaft hinÂ«, Volkslied.

- Â». Zuversicht: Â»Mag kommen, was da willÂ« von Fr. Eggers.

- 5. Rothe Aeuglein: Â»KÃ¶nnt'st du meine Aeuglein sehnÂ«,

Volkslied

- 6. Â»Mei Mutler mag mi nel.Â«

Op. 44. Vier Gesang* fÃ¼r eine Singstimme mit Begleitung des Piano-

forle. (Herrn Carl LÃ¼hrss gewidmet.) r, l Ngr.

Nr. 4. Klage und Trost: Â»Ich !iÃ¶r' ein Sichlein rauschenÂ«, Volks-

text.

- *. Â»Mei SchÃ¼tze! das hat mi verlassenÂ«, Volkslext.

- 3. Â»In meinen Armen wieg' Ich dichÂ« von Natorp.

- 4. Die rolhe, rothe Ros1: Â»Dem rotben ROslein gleicht mein

Lieb'Â« (Â»O! my love 's like a redÂ«) nach Rob. Burns von

W. Gerhard.

[460| Verlag von

Â«7. .Bieter-Biedermann in Leipzig und \Vinterihur.

Ein deutsches Requiem

nach Worten der heiligen Schrift

fÃ¼r

Soli, Chor und Orchester

(Orgel ad libitum)

componirt von

Johanne* Itralim*.

Op. 45.

Partitur 8 Thlr. 40 Ngr. Orchesterstimmen 8 Thlr.

Chorslimmen: Sopran und Bass a 47'/2 -V'1 - Alt und

Tenor a 20 Ngr. Solostimmen 5 Ngr.

Ciavier-Auszug mit Text l Thlr. 45 Ngr.

Ciavier-Auszug zu vier MÃ¼nden 3 Thlr. 15 Ngr.

[<Â«<! Im Verlage von J. Kiefer-Biedermann in Leipzig

und Winterlhur erschienen nachstehend verzeichiii-lc patrio-

tische Compositionen, die in jetziger Zeit besonders angelegent-

lich empfohlen werden:

Brahms, Joh., Op. 44. FÃ¼nf Lieder fÃ¼r vierstimmigen

UÃ¼nnerchor. 8.

Nr. 1. Â»Ich schwing mein HÃ¶rn ins JammerlhalÂ«, Altdeutsch.

- Â». Â»Freiwillige her !â�¢ von C. Lemcke.

- 3. Geleit: Â»Was freut einen alten Soldaten ?Â« von C. Lemcke.

- A. Marschiren : -Jetzt hab' ich schon zwei Jahre langÂ«, von

C. Lemcke.

- 5. Â»Gebt Acht !â�¢ von C. Lemcke.

Partitur <5 Ngr. Stimmen :\ 5 Ngr.

Gernsheim, Fr., Op. 10. Salamis. Siegesgesang der

Griechen von Herrn, Lingg, fÃ¼r Frauenchor u. Orchester.

Partitur l Thlr. 25 Ngr. Ciavierauszug < Thlr. 40 Ngr.

Chorstimmen <5 Ngr. (Tenor 1,2. Bass l, l a 3*/Â« Ngr.)

Orcbeslerslimmen in Abschrift.

Knntze, Carl, Op. 402. Soldatenliebe: Â»Soldaten mar-

schiren zum Thore hereinÂ«, Gedicht von A. Schutts, fÃ¼r

vierstimmigen Mannerchor. 8.

Partitur 4 0 Ngr. Stimmen a I '/j Ngr.

Dasselbe I.ied fÃ¼r eint- Singslimme mit Begleitung

des Pianoforle. 42'/2 Ngr.

Kunkel, Gotth., Op. 23. 0 Vaterland! Du bist es werth!

Dichtung von Marie Ihring, fÃ¼r vierstimmigen MÃ¤nner-

chnr mit Begleitung von Blasinstrumenten oder Pianoforte.

Partitur mit untergelegter Pianoforlestimme (0 Ngr.

Chorstimmen 5 Ngr. (Tenor 4, J. Bass 4,1Â» )'/, Ngr.)

Instrumentalstimmen in Abschrift.

Schaff er, Aug., Op. 404. Deutsches Bannerlied: Â»Erhebt

euch rings, ihr deutschen Lande!Â« von Walther Mayer,

fÃ¼r vierstimmigen MÃ¤nnerchor. 8.

Partitur T/i Ngr. Stimmen a t'/j Ngr.

Dasselbe Lied fllr eine Singstimme mit Begleitung

des Pianoforle. 12>/3 Ngr.

Schlettorer, H. M., Op. 4. ThÃ¼'rmerlied. Gedicht von

l in. Geibel, fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen (Chor und Soli: mit Be-

gleitung von Blasinstrumenten.

Clavierauszug i Thlr. 40 Ngr.

Singstimmen 20 Ngr. (Tenor l 2. Bass l, i a 5 Ngr.)

Partitur und Orchesterstimmen in Abschrift.

Verantwortlicher Redakteur: Wilhelm Werner in Leipzig.

Verleger: J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur. â�� Druck von Breitkopf und Harte! in Leipzig.
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lieber die fÃ¼r Musik - AuffÃ¼hrungen geeigneten

RÃ¤umlichkeiten.

Mit besonderer RÃ¼cksicht auf Leipzig.

Vortrag von II. Alteudorir, Architect.

Wie oft verschiedene KÃ¼nste miteinander in Verbin-

dung treten, um sich gegenseitig zu ergÃ¤nzen oder in ihrer

Wirkung zu erhoben, so findet ein solches VerhÃ¤ltniss auch

zwischen der Tonkunst und der Baukunst statt.

Die Kunst, welche durch unsichtbare Trager ihre Of-

fenbarungen dem Geiste vermittelt, so dass sie auch selbst

dem des Augenlichts Beraubten zuganglich bleibt, â�� sie

bedarf der UnterstÃ¼tzung derjenigen Kunst, welche durch

Bemeisterung des schwerfalligen Stoffes ihre Ideen zur

Anschauung bringt. â�� Allerdings kann Musik an sich seihst

das liemtllh ansprechen, es erheitern und erheben, oder

durch freie Entfaltung gewaltiger Tonmassen einen gross-

artigen Eindruck hervorbringen, allein zu der vollendeten

Darstellung des in ihrem Bereiche Geschaffenen ist fUr

sie, â�� gleichsam wie fÃ¼r das GemÃ¤lde der Rahmen, â��

zweckniÃ¤ssige Abgrenzung von der Aeusserlichkeit, die

nicht willkÃ¼rlich, sondern regelrecht abgeschlossene bau-

liche Umgebung, eine durch Notbwendigkeit gebotene Be-

dingung.

Die eigene Erfahrung kann hier einem Jeden den Maass-

slab des Urtbeils geben: Ein Meisterwerk der Tonkunst

im Freien oder in unpassender RÃ¤umlichkeit aufgefÃ¼hrt,

kann unter solchen Umstanden nicht vollstÃ¤ndig gewÃ¼r-

digt, â�� nicht zum richtigen Verstandniss gebracht wer-

den; eine liefere Auffassung desselben in seiner Einheit

und Mannigfaltigkeit, eine wahre Befriedigung des Ã¤sthe-

tischen GefÃ¼hls; ein ungestÃ¶rtes, reines Geniessen kann

nur in einem die Klangweise fordernden oder um den

eigentlichen Ausdruck zu bringen: in einem akustisch

gebauten RÃ¤ume ihre BegrÃ¼ndung finden. Leider muss

man sich gesteheu, dass diesen Erfordernissen in einem

keineswegs genÃ¼genden Maasse entsprochen wird, indem

wirklich akustisch gebaute SÃ¤le zu den Seltenheiten ge-

hÃ¶ren. â�� Auch unsere Stadt besitzt nur einen einzigen die

Bedingungen der Akustik annÃ¤hernd erfÃ¼llenden Saal. â��

Schon oft genug hat sich das BedÃ¼rfniss eines zweiten

herausgestellt, und da in neuester Zeit ernstlich in An-

regung gebracht worden ist, diesem Mangel abzuhelfen

und einen zweckmÃ¤ssigen, grossen Concertsaal zu er-

bauen, â�� ist es wohl nicht ganz unangemessen, einige

V.

Bemerkungen Ã¼ber Akustik in Bezug auf Concert-RÃ¤ume

mitzulheilen.

Soll die Aufgabe der Akustik kurz zusammengefasst

werden, so besteht sie darin : einen bestimmten Theil des

GebÃ¤udes, ohne manche, entweder zu besonderen Zwecken

erforderliche, oder als conventionell angenommene Eigen-

schaften aufzuopfern, so einzurichten: dass Musik oder die

Stimme schÃ¶ne Klangfarbe behalten und Ã�berall mit glei-

cher Starke und Deutlichkeil gehÃ¶rt werden kÃ¶nnen. Die

allgemeinen GrundsÃ¤tze sind einfach. jedoch dieser spe-

ciellen Erfordernisse wegen in ihrer AusfÃ¼hrung mit man-

chen Schwierigkeiten verknÃ¼pft und es lassl sich nicbl

leugnen, dass in vielen Fallen, wo die angegebene Auf-

gabe gelÃ¶sl wurde, zufÃ¤llige UmstÃ¤nde mit dazu beigetra-

gen haben, ein gÃ¼nstiges Resultal herbeizufÃ¼hren. â�� Eine

RÃ¤umlichkeit kann akustisch hergestellt werden : 1) Durch

BefÃ¶rderung einer gleichmassigen und ungehinderten, na-

tÃ¼rlichen Verbreitung des Schalles. â�� 2) Durch kÃ¼nst-

liche VerstÃ¤rkung desselben, welche letztere durch

Mitklinget, anderer KÃ¶rper, hauptsÃ¤chlich aber durch

Brechungen der Schallwellen geschehen kann. â�� Hierbei

ist zu bemerken, dass unter Brechungen nicht zu verste-

hen ist, als ob von dem Orte der Erregung des Schalles

irgend etwas bis zu einem festen Gegenstande gelaugt und

von da zurÃ¼ckgeworfen wÃ¼rde (etwa wie das Licht von

einem Spiegel), â�� sondern es muss vielmehr in der Weise

vorgestellt werden, dass die durch die Erregung des

Schalles zusaromengepressle Luflwelle sich so gegen eine

Flache stemmt, dass eine RÃ¼ckwirkung nach einer anderen

Richtung erfolgen muss, wie brim Echo oder bei dem

Sprachrohre. Die erste Hauplbedingung also, welche die

Akustik betrifft, ist fÃ¼r jeden Raum, von der Stube bis

zum Concertsaal, Kirche und Theater: Alles zu vermeiden,

was der Ausbreitung oder der Entwicklung der Schall-

Strahlen, welche vom Redner oder Orchester ausgehen,

hinderlich ist! â�� Dies wird zuerst erreicht, wenn die Be-

grenzungen, die WÃ¤nde des betreffenden Raumes, so viel

wie mÃ¶glich glatt bleiben, ohne hervorragende oder zu-

rÃ¼cklrelende Verzierungen; die Decorationen derselben

mÃ¼ssen daher hauptsachlich in Malereien bestehen; tiefe

Ecken, Nischen, SÃ¤ulen, alle Draperien, Fenster, Spiegel

sind der Akustik hinderlich. â�� Es bat sieb jedoch durch

die Erfahrung erwiesen, dass vollstÃ¤ndig glalle und ab-

gerundele WÃ¤nde eines Raumes gar ofl zu akuslisch sind,

d. h. sie erzeugen den sogenannlen Widerhall. In diesem

Falle wÃ¤re das frÃ¼here SchÃ¤dliche als Gegenmittel, Â«Is



322

Nr. 4t.

Correctiv zu verwenden und die erwÃ¤hnten Verzierungen

anzubringen, um alles die Akustik StÃ¶rende abzuschwÃ¤-

chen und die geeignete Verbreitung der Schallstrahlen zu

begÃ¼nstigen.

Schon im Alterthume war man darauf bedacht, die

Akustik der fÃ¼r die Oeffentlichkeit bestimmten GebÃ¤ude

zu verbessern, was bei der grÃ¶ssercn Ausdehnung der-

selben und bei ihrer ganzen Conslruction allerdings wÃ¼n-

schenswerth sein mochte. Man griff dabei zu eigentÃ¼m-

lichen Mitteln, die jetzt wohl kaum noch ihre Anwendung

finden kÃ¶nnten. So erzÃ¤hlt ein rÃ¶mischer Schriftsteller:

Man habe in einigen Theatern Italiens und Griechenlands

den Schall dadurch zu verstÃ¤rken gesucht, dass zwischen

den Sitzen der Zuschauer duone metallene GefÃ¤sse ange-

bracht wurden, die verschieden gestimmt waren in der

Absiebt, die in denselben enthaltene LuftsÃ¤ule durch die

von der BUhne ausgehende ErschÃ¼tterung der Luft zum

MittÃ¶nen zu bringen und den Schall zu verstarken.

Was die innere Form betrifft, so kann sie bei kleinen

SÃ¤len von geringerer Bedeutung sein, weil der Schall den

Raum so schnell durchdringt, dass man solche Brechungen

oder einen nachtbeiligen Widerhall nicht gewahr wird;

bei grossen SÃ¤len dagegen sind ihre Dimensionen, ihr Ver-

hÃ¤ltniss der LÃ¤nge zur Breite und HÃ¶be, ihre mÃ¶glichst

symmetrische Gestaltung und das Material ihrer Begren-

zungen zu beachten. Hier schliessen vor Allem die Ge-

setze der Schallverbreilung die Form der reinen Ellipse,

sowie des Kreises aus und gestatten nur eine theilweise

Anwendung derselben. Die elliptische Form, das Oval,

bietet in Folge des Correspondirens der beiden sogenann-

ten Brennpunkte die bekannte Erscheinung dar, dass der

von einem Brennpunkte ausgehende Schall sich mit dem

Ã¤ndern vereinigt; da nun das Orchester theilweise in einen

solchen zu liegen kommt, so wurden von dem versam-

melten Publikum manche ZuhÃ¶rer sehr gut, andere desto

weniger hÃ¶ren. Eine vollkommen runde Gestalt wurde

noch grÃ¶ssere Nachtheile mit sich fÃ¼hren, weil der Schall

wegen der vielen Brechungen an den WÃ¤nden gewÃ¶hnlich

sehr lange nachhallt, wie z. B. in der Paulskirche zu

London, wo der Schall gewissermaassen an den WÃ¤uden

herum zu laufen scheint; ebenso in dem Pantheon oder der

Rotonda in Rom, wo die Wirkung des Schalls so auffallend

ist, dass Viele, wenn darin gepredigt wird, nur desshalb

hineingehen sollen, um dieses wahrzunehmen. Wenn sich

dessenungeachtet ein derartig gestalteter Raum vorfindet,

wo sich dieser Fehler nicht bemerkbar macht und der so-

gar dem Gesang sich vorteilhaft erwiesen haben soll, wie

der ziemlich runde Saal der Kunst-Akademie zu Berlin,

welcher in frÃ¼heren Zeiten von der dortigen Sing-Aka-

i i r mir benutzt wurde, so liegt der Grund wahrscheinlich

darin, dass durch die betrÃ¤chtlichen Vertiefungen, in denen

sich dir Fenster befinden, die vielen Brechungen des

Schalls verhindert werden, welche sonst in der Runde

herumgehen und den Gesang zu einem GetÃ¶se machen

wurden.

In solchen SÃ¤len, die nicht blos der Musik, sondern

der Abhaltung von Reden und VortrÃ¤gen gewidmet sind,

ist es unbedingt nolhwendig, eine sogenannte reQeclirende

Wand von hartem Material hinter dem Entstehungspunkte

anzubringen. Dieselbe mUsste niscbenartig, in einem pa-

rabolischen Bogen gewÃ¶lbt sein, wodurch die gleichmÃ¤ssige

Verbreitung des Schalles nach vorn vermittelt werden

soll; ebenso hat sich als vcrtheilhafl erwiesen, wenn die-

ser gegenÃ¼ber, besonders n sehr langen SÃ¤len, abermals

eine abgerundete Flache sich befindet, welche das Zu-

rÃ¼ckprallen der Scballslrahlen verhindert. Wie wenig aber

diesen Erfordernissen in der Wirklichkeit entsprochen

wird, kann man oft bemerken, indem hinter dem Redner â��

namentlich in unseren Kirchen â�� Draperien angebracht

sind, die zwar aus Ã¤sthetischen RÃ¼cksichten vollkommen

gerechtfertigt, jedoch fÃ¼r den akustischen Effecl von grÃ¶ss-

tem Nachtheile sind; â�� sie sind wie die schwarze Farbe

fÃ¼r das Licht: sie geben von dem Empfangenen nichts

wieder zurÃ¼ck.

Sebr hinderlich fÃ¼r den guten Klang sind eine zu hohe

Temperatur; verdorbene Luft, namentlich mit Tabaks-

rauch erfÃ¼llte, brennende Kronleuchter und geheizte Oefen,

sogar auch die Kleidung der ZuhÃ¶rer, namentlich wenn

sie aus Wolle besteht. Schlecht angebrachte Venlilations-

Anlagen, wo etwa der Luftslrom vom ZuhÃ¶rer nach dem

Orchester gehl, sind sehr schÃ¤dlich ; man muss vielmehr

bemÃ¼ht sein, den Luflslrom vom Orchester nach dem Zu-

hÃ¶rer zu leiten, da dieser bekanntlich der beste TrÃ¤ger

der Schallwellen ist. Ferner hat sich auch als hÃ¶chst vor-

tbeilhaft erwiesen, besonders in grossen SÃ¤len, wenn die

Sitze der ZuhÃ¶rer stufenweise Ã�bereinander erhÃ¶ht wur-

den. Ausser dem Vortheile des besseren Sehens wurde

sich kein Widerball entwickeln kÃ¶nnen, weil der Schall

nirgends in einem Zeitmoment eine Widerslandsmasse an-

trifft, von der eine so starke RÃ¼ckwirkung mÃ¶glich wÃ¤re,

dass sie dem GehÃ¶r bemerkbar wÃ¼rde, indem der Schall

frÃ¼her an die ersle Sitzreihe anschlÃ¤gt, als an die zweite,

und die RÃ¼ckwirkung der ersten verloren ist, ehe die der

zweiten entsteht und so bis oben hin.

In kleineren RÃ¤umen, wie in den der Musik gewidme-

ten Zimmern unserer Wohnungen, hat man gewÃ¶hnlich mit

keinen akustischen Schwierigkeilen zu kÃ¤mpfen. â�� Doch

ist auch hierbei zu bemerken, dass darin befindliche MÃ¶-

bel, namentlich gepolsterte; Teppiche, Fenster mit Dra-

perien und an den WÃ¤nden hÃ¤ngende OelgemÃ¤lde stets der

Ausbreitung der Schallwellen hinderlich sein werden. â��

Das Pianoforte ist nicht, wie es freilich zur Ersparung des

Raumes oft geschehen muss, unmittelbar an den WÃ¤nden,

sondern mitten in der Stube selbst aufzustellen, ungefÃ¤hr

so, dass der Spieler oder SÃ¤nger noch 2/s des Raumes vor

sich hat. Die an der Nordseite einer Wohnung liegenden

Zimmer mit symmelrischer, oblonger Gestaltung, nach

oben abgerundeten Ecken (Hohlkehlen), wenigen Fenster-

Ã¶ffnungen, die statt der gebrÃ¤uchlichen Rouleaux innere

Fensterladen von hartem Holze haben, sowie deren WÃ¤nde

nicht mit Tapeten, sondern mit Holzfournirungen oder gut

geglÃ¤ttetem Putz versehen sind, wurden sich am besten

fÃ¼r Musikzwecke eignen.

Um nicht durch weitere AufzÃ¤hlung der Bedingungen,

unter welchen Akustik herzustellen ist, zu ermÃ¼den, und

welche sich theils auf die Theorie, die Lehren der Physik,

theils auf praktische Erfahrungen grÃ¼nden, mÃ¶ge zur Ver-

anschaulichung dieser Erfordernisse ein Beispiel, das uns

allen gegenwÃ¤rtig, nÃ¤her beleuchtet werden: es ist dies

unser, durch seine akustischen VerhÃ¤ltnisse berÃ¼hmter Ge-

wandhaussaal. Gewiss hat ausser der anerkannten Vor-

trefflichkeit der AusÃ¼benden auch die bauliche Einrich-

tung zu dem grossen Rufe beigetragen, den die darin

stattfindenden Musik-AuffÃ¼hrungen erlangt haben, indem

sie die Leistungen der Mitwirkenden noch durch eine

Klangwirkung von seltener SchÃ¶nheil unterstÃ¼tzl und auch

die feinsten Tonschattirungcn mit relativ voller Reinheil

zur Geltung kommen lÃ¤sst. Ueber die Ursache der schÃ¶nen

Klangwirkung in diesem Saale ist gar Vieles gedacht und

gesprochen, doch nur selten ist das Richtige getroffen wor-

den, obgleich sich Alles auf einfache Thalsachen zurÃ¼ck-

fÃ¼hren lÃ¤sst und wie schon oft, so auch hier, der Zufall
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gÃ¼nstig mitgewirkt hat. â�� Zuerst sind es die so glucklich

getroffenen Dimensionen dieses Saales, das Verhultniss

seiner HÃ¶he zur Breite unil LÃ¤nge, die auch mit dem so-

genannten goldenen Schnitt, diesem fÃ¼r das gegenseitige

Yerhaltniss der Theile und Dimensionen der Erscheinungs-

welt allgemein gÃ¼ltigen Gesetz, Ã�bereinstimmen. Er ist

406 FUSS lang, iO FUSS breit und 35 FUSS hoch. Sodann

ist jedoch auch die Hauptbedingung fÃ¼r Akustik beobach-

tet worden. Man hat den Schallstrahlen keine Hindernisse

entgegengesetzt. Man hat den Saal unterhalb ringsum mit

bohlen und glatten Bretterwanden umgeben, welche durch

Resonanz den Schall verstarken und sich oberhalb durch

Abrundung vorteilhaft mildem Plafond verbinden. Ferner

liegen rings um den Saal hohle RÃ¤ume, bestehend in

Corridors, NebensHlen u. s. w., deren Luftschichten zu-

gleich mit denen im Saale in Vibration kommen. Der Fuss-

boden des Saales selbst ist mit dem Resonanzboden einer

Violine zu vergleichen. Derselbe ist durchweg aus Holz

conslruirt und wird von unten, wo sich die Tuchbilden

befinden, durch einzelne, freistehende hÃ¶lzernen SÃ¤ulen

unterstÃ¼tzt; Ã¤hnlich wie der Stiminstock in einer Violine.

Ebenso ist auch der Plafond ganzlich aus Holz beschaffen

und darÃ¼ber befindet sich der abermals hohle Dachstubl.

Man sieht daraus, dass an diesem Baue die hervorragend-

sten Punkte eines akustischen Raumes vereinigt wurden.

Immerhin entspricht er den Anforderungen der Gegenwart

nicht n --In-, indem er bekanntlich zu klein ist und eine

VergrÃ¶Ã�erung desselben sich als unzulÃ¤ssig erweist.

Schon die Anlage der Gallerien, die frÃ¼her nicht eiistir-

tcn, hat ungÃ¼nstig eingewirkt; hatte man, wie vor einigen

Jahren beabsichtigt wurde, noch weitere, unter den jetzi-

gen, angebracht, so wÃ¼rde er bedeutend von seiner Akustik

verloren haben. Doch abgesehen von seiner nicht aus-

reichenden Grosse, entbehrt er noch Manches, was ihn zu

einem wirklichen Concert-Saal machen wÃ¼rde, es ist dies

namentlich der Mangel gerÃ¤umiger Garderoben, sowie

â�¢ m.-- Zimmers fÃ¼r die Musiker zum Stimmen ihrer Instru-

mente. â�� Ist auch unser Gewandhaussaal, wie wir so-

eben gesehen, noch nicht vollkommen fÃ¼r seine Zwecke

geeignet, so mÃ¼ssen wir doch immerhin stolz sein, in Leip-

zig einen solchen Saal zu besitzen ; nicht jede Stadt ist so

glÃ¼cklich.

Nur in Barmen ist in neuester Zeit ein Concert-Saal

entstanden, der seiner vortrefflichen Akustik wegen bei

allen derartigen Projecten als Musler zu berÃ¼cksichtigen

wÃ¤re, r a ist der fÃ¼r die dortige Gesellschaft Concordia

erbaute. Kine nÃ¤here Beschreibung desselben wÃ¼rde zu

weil fuhren; ich erwÃ¤hne nur noch, dass man seine gute

Klangwirkung seinen innern sehr schÃ¶nen Verhallnissen und

besonders der Construclion seiner Decke verdankt. â��

Freunde der Kunst mÃ¶gen bei etwaiger Anwesenheit in

dieser Stadt nicht versÃ¤umen, denselben zu besuchen und

ein Concert zu hÃ¶ren. Alle Ã¼brigen Stadle Deulschlands,

selbst grÃ¶ssere, wie Berlin, Wien, kÃ¶nnen unter den fÃ¼r

Musik-AuffÃ¼hrungen bestimmten RÃ¤umen keinen aufwei-

sen, der dem Zwecke vollkommen entsprÃ¤che, tbeils sind

dieselben zu klein, theils bei genÃ¼gender Grltsse nicht

akustisch genug.

Auch in Leipzig ist man genitlbigt SÃ¤le zu benulzen,

die sich wenig fÃ¼r Concerle eignen, wie z. B. der grosse

Saal der BuchhÃ¤ndler-BÃ¶rse. Abgesehen von seiner nicht

sehr zweckmassigen baulichen Anlage und den wenig vor-

Iheilhafien Dimensionen, bestehend in einer Breite von

44 FUSS und einer Lange von 120 Puss, gestatlel er keine

passende Aufslellung des Orchesters, indem dieses nur

dichi vor der Gallerie errichtet werden kann , wodurch es

einer refleclirenden Wand entbehrt, die bei dieser schon

bedeutenden Grosse des Raumes unbedingt nolhwendig

wÃ¤re.

Gleich verbalt es sich auch mit dem grossen Saale der

Cenlralhalle, ja derselbe wÃ¼rde wegen der vielen SÃ¤ulen,

Nischen u. s. w. vielleicht als ganz untauglich fÃ¼r musi-

kalische Zwecke sich erweisen, wenn nicht der Plafond,

seiner Form nach gleich einem riesigen Schalldeckel Ã�ber

das Ganze gespannt, die schÃ¤dlichen Wirkungen der de-

coratiren Ausstattung einigermaassen wieder aufhÃ¶be. â��

Auch der grosse Saal des SchÃ¼tzenhauses ist zu Musik-

Auffuhrungen nichl gul passend, da seine ungescblossene

Geslall, die vielen Drapirungen und AusschmÃ¼ckungen

jeden auch noch so starken Ton abdampfen. Noch ein

Saal mag nicht unerwÃ¤hnt bleiben, der bei seiner Grosse

leidlich akustisch ist, jedoch nur wenig zu AuffÃ¼hrungen

benulzl wird: der in der Elsler-Sirasse gelegene Ton-

hallen-Saal. Die Ursache der darin bemerkbaren ertrag-

lichen Klangwirkung liegt in seiner symmetrischen Ge-

staltung , dem VerhÃ¤ltniss seiner Lange zu der Breite

(welche erstere 118 FUSS, letztere 96 FUSS betragt), die

ihn als einen fast gleichseitigen Raum erscheinen lassen ;

wie sich Uberbaupl durch Erfahrung herausgestellt hat,

dass diejenigen SÃ¤le eine bessere Akustik besitzen, deren

Breite, bei nicht Ã¼bermassiger HÃ¶he, nicht zu viel von der

Lange abweicht!

Der Mangel eines grÃ¶sseren Concert-Saales ist ein

Uebelstand, der, langst schon lief empfunden, immer

schwerer auf dem Kunslleben unserer Stadt zu lasten be-

ginnt. Wahrend das neue Schauspielhaus, dessen Bau fÃ¼r

nolhwendig erachtet wurde, schon seil einigen Jahren dem

Gebrauche Ã�bergeben ist, mÃ¼ssen, selbst zu AuffÃ¼hrungen

anerkannter Meisterwerke, noch immer oft genug nicht

ganz geeignete oder der Wirkung unzutrÃ¤gliche RÃ¤umlich-

keiten gewÃ¤hlt werden. Gewiss! es ist an der Zeit, einem

solchen Zustande ein Ende zu machen. Die in unserer

Stadt von jeher so regen musikalischen Bestrebungen, die

stets in weitere Kreise sich verbreitende Bildung, die

immer mehr anwachsende Bewohnerzahl, der Wellruf

Leipzigs als Pflegerin, als BeschÃ¼tzerin der Musik, stellen

es als unabweisbares BedÃ¼rfnis* hin, der Tonkunst end-

lich eine neue, eine wÃ¼rdige ZufluchtsstÃ¤tte zu erÃ¶ffnen!

Anzeigen und Bcurthcilungen.

CUuUehe SUnlien fÃ¼r du Nut-Nrte. Aus Meisterwerken

ausgewÃ¤hlt und zum richtigen Verstandnisse mit Vor-

tragszeicben und Fingersalz versehen. Begonnen von

i. PUekh*r, fortgesetzt von 1. A. Selber. Wien, Carl II..-

linger. Heft 13â��17. Preis a Heft 80 kr. Ã¶. W.

(Schlau.)

An die Fuge schliessl Herr Zellner eine Gigue, welche

bei Muli..! am Ende. Auch hier finden sich dieselben Ab-

weichungen, dieselben Enlstellungen, dieselben Verken-

nungen. Die falsche Deutung des Arpeggio verursacht

wieder seltsame Verkehrtheiten, besonders hassliche bei

den SchlÃ¼ssen. Was Muffat so
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gespielt haben will, paradirt in den Â»Classischen StudienÂ«

wie folgt:

(sie!)

j> i |-t-r

Dieselbe Figur wiederholt sich dann mehrmals im Laufe

dÂ°s StÃ¼ckes und kehrt am SchlÃ¼sse des zweiten Theilcs

genau so, nur nach G-dur versetzt, wieder, nimmt also

einen bedeutenden Theil des ganzen Satzes ein und ist fÃ¼r

denselben charakteristisch. Indem sie hier zerhackt und

dadurch unkenntlich gemacht wird, ist zugleich das Ganze

geschadigt. Dass solche Achtel auch musikalisch ganz un-

mÃ¶glich sind, namentlich in einer so fein symmetrischen

Arbeit, wie die Muffars, und dass sie bei keinem guten

alteren Claviercomponisten zu finden sein werden, weiss

jeder Kenner ohne unsere Versicherung. Durch derartige

Verballhornungen muss aber in den Laien das ohnehin

schon vorhandene Vorurtheil, die alte Claviermusik sei

unschÃ¶n, ungelenk und barock, nur befestigt werden.

Aergerlicher noch, als die zahllosen einzelnen Fehler, sind

uns die unsteten Schwankungen bei der vorliegenden Aus-

gabe. Ware im Fehlermachen doch wenigstens Conse-

quenz beobachtet! Der zweite Accord des zweiten Taktes

im obigen Beispiel hat kein Arpeggio und mit Recht, weil

der Vorschlag sonst nicht klar herausgebracht werden

kÃ¶nnte.*) Herr Zellner setzt die drei Achtel darunter;

aber bei dem Note um Note entsprechenden drittletzten

Takte iMsst er sie Tort, tilgt zugleich auch den Vorschlag.

Bei Â«In--.T schÃ¶nen Gigue hat er aber das VerslÃ¤ndniss zu

erscbliessen gesucht durch p, pp, f, ff und cresc., â�� nutz-

los und stÃ¶rend fÃ¼r jeden, der Ã�ber die ersten Elemente

in der Kenntniss der alten Setz- und Spielweise hin-

aus ist.

Blicken wir nun noch auf das aufgenommene SlUck

eines Ã¤ndern echten Claviermeisters, an welchem ein Her-

ausgeber ebenfalls seine Kunst erproben kann, auf das

Ã�ondeau von Couperin, welches den Schluss des

47. Heftes bildet: so finden wir dort alles wieder, was

wir bei Muffat hervorgehoben haben, dieselbe Vernach-

lÃ¤ssigung der Spielmanieren, dieselbe Unachtsamkeit in

â�¢) SpÃ¤ter bei der Wiederholung in C-dur steht bei Muffet ein

Arpeggio, was man als Druckfehler ansehen muss.

der Wiedergabe des Originals mit gelegentlich angebrach-

ten Verbesserungen u. dergl. Bei Couperin ist aber eine

genaue Beachtung der Manieren eigentlich noch wichtiger,

als bei .Muffat. Herr Zellner dachte aber wohl wie Farrenc,

der auf die AulorilÃ¤t seiner Frau hin behauptete, auf eine

Handvoll mehr und weniger von diesen Manieren werde

es nicht ankommen. Freilich kommt es darauf an, denn in

der Kunst giebt es sowenig, wie nach Goethe's Spruch in

der Natur, Kern und Schale; auch die Kunst ist Â»alles mit

einem maleÂ«, und wer ihr das Kleinste raubt, beginnt an

ihr das Werk der ZerstÃ¶rung, welches sich dann krebs-

artig weiterfrisst. Vieles, was Couperin noch in Manieren

einwickelte, bat bald darauf Bach (der ihn sehr bewun-

derte und mit Vorliebe spielte) in Noten ausgeschrieben.

Wie soll man nun im Stande sein, die innere Entwicklung

der Claviermusik zu erkennen, wenn solche Fingerzeige

unterdrÃ¼ckt werden?

Es giebt Ã�berall nur Einen Weg, in die Kunst einzu-

dringen, und dieser gilt (Ur alte Werke so gut, wie fÃ¼r

neue. Es ist der einfache Anschluss an das Original, >lie

treue Wiedergabe desselben im Sinne seines Autors und

mit den von diesem angedeuteten HUlfsmitteln. Bei alle-

ren Tonwerken ist dieser Grundsatz noch imu.rr nicht zu

allgemeiner Anerkennung gelangt, obwohl jede Abwei-

chung von demselben, wenn man sie (wie z. B. die vor-

liegende Sammlung) im einzelne:* untersucht, auch dem

Kurzsichtigsten als hÃ¶chst schÃ¤dlich, ja einfach sinnlos er-

scheinen muss. Man glaubt aber dennoch an jenen Grund-

salz nicht stricte gebunden zu sein, und zwar desshalb

nicht, weil unsere HÃ¼lfsmittel der Tonbelebung, unsere

Instrumente, andere geworden. Aber eben bierin liegt

der Irrtbum. Ein auf wirkliches VerslÃ¤ndniss abzielendes

Studium der allen CUviermusik muss sich in Anschauung

und Uebung zugleich den alten Instrumenten soviel nur

irgend mÃ¶glich zu nÃ¤hern suchen und selbst vor der Wie-

derbelebung alter Instrumente durchaus nicht zuruck-

scheuchen, weil auf diesem Wege eine wirkliche Berei-

cherung unserer musikalischen HUlfsmilttl und Kunst-

genÃ¼sse in Aussicht steht. Folglich â�� dies sollte hier nur

gesagt werden â�� ist es unrichtig, nach dem Zustande der

musikalischen HUlfsmiltel (und Einsichten) von beute, der

sich schon morgen Ã¤ndern kann, die allen Kunstwerke zu

modeln. Dieser Vorwand ist also nicht stichhaltig, und

selbst wenn er Ã¤s wÃ¤re, kÃ¶nnte er offenkundige Verhun-

zungen nie rechtfertigen.

Man wolle uns aber nicht missverstehen. So sehr die

Forderung, dass alles unangetastet gelassen werde, wie

der Autor es geschrieben hat, bei dem Wiederabdruck

seiner Werke von uns als ein Postulat des gesunden Men-

schenverstandes verfochten wird, so wenig glauben wir

hiermit doch die Mittel erschÃ¶pft, durch welche die wirk-

lich schÃ¶nen Werke der Vorzeit in weitere Kreise ver-

breitet werden kÃ¶nnen. Hier liegt ein grosses Feld vor,

welches jedem zu bearbeiten freisteht. Aber die Grund-

lage, an welcher genau festgehalten, auf welche stets

wieder zurÃ¼ckgeblickt wird, muss das Original sein. Der

Bearbeiter einer Blumenlese, namentlich wenn sie einem

Titel wie Â»classische StudienÂ« entsprechen wollte, mÃ¼ssle

zunÃ¤chst den Originalsatz vorlegen, immerhin in modernen

SchlÃ¼sseln, aber doch so durchaus treu, wie man es in

Brabms' Ausgabe des Couperin im i. Bande der Â»Denk-

mÃ¤ler der TonkunstÂ« sehen kann, und darauf wÃ¼rde der

Satz in moderner Bearbeitung folgen. Eine solche Be-

arbeitung muss stets ErlÃ¤uterung, niemals Verbesserung

sein wollen, dann wird sie vor grossen Irrungen sicher

sein. Als ihre nÃ¤chste Aufgabe betrachten wir die musi-
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kaliscbe Wiedergabe der Manieren; soweit nur irgend

mÃ¶glich, mÃ¼sslen dieselben in Noten ausgesetzt und als

UebungsslUcke vorgelegt werden, mit Hervorhebung des

jedem Heister und jeder Schule besonders EigentÃ¼m-

lichen. Im weiteren Verfolg wÃ¼rde dies auch hÃ¶chst

fruchtreiche Uebungen abgeben fÃ¼r unsere Conservatorien,

und so kÃ¶nnte mau die Junger der Kunst, wie auch die

ernster strebenden Dilettanten, bald dahin fuhren, ein-

fache ungehinderte Classikerausgaben, wie die angefÃ¼hrte

vonBrahms, mit Leichtigkeit spielen zu kÃ¶nnen. Sollte

Herr Zellner eine derartige Sammlung unternehmen, die

nur in der Grundlage nicht verfehlt wÃ¤re, so sei er

Ã�berzeugt, ilass wir ihm dann alle mÃ¶glichen Freiheiten zu

Gute halten und auch Ã�ber einzelne Irrungen nicht rech-

ten wurden, denn niemand ist fehlerfrei, am wenigsten

rin Editor alter Tonwerke. Aber was die Klassischen

StudienÂ« anlangt, so wird der Wunsch gerechtfertigt sein,

zu ihrer UnterdrÃ¼ckung eine Kleinigkeit beilragen zu

kÃ¶nnen. Chr.

Musikalisches ans dem Briefwechsel

von Mary (iruiivlllc.

(Fortsetzung.)

(Anna Granville an ihren Bruder, Welshburne am 3. Dec.)

Ich hoffe, Du triffst Hrn. HÃ¤ndel wohl auf. Ich bitte um meine

Empfehlungen an ihn: er hat keinen wahrhafteren Bewunderer

seines grosseu Werkes als mich; sein wundervoller Messias

kommt mir nie aus dem Sinn ; ich kann sagen, mein Herz war

davon gleichsam zum Himmel erhoben. Lediglich Solche, die

niemals das EntzÃ¼cken der Erbauung empfunden haben, kÃ¶nnen

gegen eine derartige AuffÃ¼hrung etwas einwenden; denn die-

selbe beflÃ¼gelt unsere Verehrung und macht uns erst recht em-

pfÃ¤nglich fÃ¼r den Sinn der gÃ¶ttlichen Worte, aus denen er ein

Werk gebildet hat grÃ¶sser als alles was bisher erschien und,

ich bin desÂ« sicher, jemals erscheinen wird. Wenn irgend

etwas uns einen Begriff geben kann von dem jÃ¼ngsten Tage,

es ist jener Theil Â»Die letzte Trompete wird erschallenÂ« etc.

Es sind nur wenige Leute, zu denen ich so sprechen kann,

denn sie wÃ¼rden mich Enthusiastin schelten; doch wenn ich

meine Gedanken zu erheben wÃ¼nsche Ã¼ber diese Welt und

ihre Nichtigkeilen, so Ã¼berblicke ich die Oratorien, welche ich

besitze, und selbst mein armseliges Spiel giebt mir angenehme

RÃ¼ckerinnerungen; aber vom Messias besitze ich nichts ausser

der Arie >Er ward verschmÃ¤hetÂ«. â�� Macht Herr HÃ¤ndel zum

nÃ¤chsten FrÃ¼hjahr noch etwas Neues? sicherlich wird man

Theodora zuletzt noch Gerechtigkeit widerfahren lassen, wenn

sie wieder gegeben wird; aber die meisten Menschen haben

Ohren und hÃ¶ren nicht. Mein Mann [Dewes] befÃ¼rchtet, ich

werde die Jungens musikllebend machen, welches sie, wie er

meint, von ihren notwendigen Studien abhalten werde, aber

ich zweifle dass sie ein gutes GehÃ¶r besitzen ; nur die kleine

Dirn kann eine Melodie singen, und Dewes erlaubt mir, aus

dieser eine Musikantin zu machen, wenn es angeht.

(Mary G. an ihre Schwester. Delville, 10. Dec.) Am nÃ¤ch-

sten Dienstag Morgen ist die Probe des Messias zum Besten der

Schuldgefangenen, am Donnerstag Abend die AuffÃ¼hrung. Ich

hoffe beide besuchen zu kÃ¶nnen; unser neuer und desshalb

beliebter Virtuose ist Morella, der die erste Violine spielt und

das Ganze leitet. Ich fÃ¼rchte, sein franzÃ¶sischer Geschmack

wird dominiren; ich werde nicht im Stande sein, seine sinn-

losen VerbrÃ¤mungen in jener erhabenen Musik zu ertragen.

Was mich fÃ¼rchten lÃ¤ssl, dass solches der Fall sein werde, ist,

dass er den Schluss des 8. Concerts von Corelli, statt ihn klar

und deutlich vorzutragen, mit Einfallen und Manieren ausfÃ¼llte,

welche die Wirkung jener sÃ¼ssen TÃ¶ne zerstÃ¶rte.

(<5. Decbr.) Diese Woche hatten wir ein Musikfest. Am

Dienstag Probe und gestern Abend AuffÃ¼hrung vom Messias ;

wirklich sehr gut aufgefÃ¼hrt, und das VergnÃ¼gen an der Musik

sehr erhÃ¶ht durch den Gedanken, wie mancher arme Schuldner

dadurch aus seinem GefÃ¤ngnisse erlÃ¶st werden wird. Heute

Nachmittag gehen wir in Gesellschaft beim Bischof von Derry,

um Morella zu hÃ¶ren. Er dirigirle den Messias sehr gut, ausser-

ordentlich gut, wenn man bedenkt, dass er mit dieser erhabenen

Musik vorher garnicht bekannt war.

(An ihren Bruder, <8. Decbr.J Ich war in der Probe und

AuffÃ¼hrung des Messias, und obwohl Stimmen wie Instrumente

einer solchen Aufgabe nicht ganz gewachsen waren, wurde es

doch recht gut gegeben und machte mir viel VergnÃ¼gen â�� es

ist himmlisch. Morella leitete das Ganze; ich fÃ¼rchtete, er

werde es verderben, war aber angenehm Ã¼berrascht das Gegen-

theil zu finden ; es trug ihm vielen Beifall ein. Ich dachte, es

wÃ¼rde seiner wilden Phantasie und seinen behenden Fingern

unmÃ¶glich gewesen sein, die rechten Grenzen einzuhalten;

aber HÃ¤ndel's Musik gab ihm Begeisterung und Ehrfurcht. Er

sagt (doch ich glaube es nicht), dass er niemals etwas von

HÃ¤ndel's oder Corelli's Musik sah, bevor er nach Irland kam.*)

Bei dem Bischof von Derry borte ich ihn ein Solo von Gemi-

niani spielen, welches er niemals gesehen hatte; er spielte es

geschickt, weil seine Fertigkeit ausserordentlich ist, aber sein

Geschmack in dem Adagio war bei dieser Musik Ã¼bel ange-

bracht. Er Ist jung, bescheiden und in guten UmstÃ¤nden, wie

man mir sagt; kÃ¶nnte er unter HÃ¤ndel's Direction zwei bis drei

Jahre spielen, so wÃ¼rde ein erstaunlicher Spieler aus ihm wer-

den. Wir mÃ¶gen ihn hier so gern, dass ich aus allen musika-

lischen Gesellschaften gestossen wÃ¼rde, wenn man erfahren

sollte, ich hÃ¤tte diesen Ralh gegeben, denn man fÃ¼rchtet sehr,

er werde uns bald verlassen. Bitte um meine Empfehlungen

an HÃ¤ndel. Kommt Theodora nÃ¤chstes FrÃ¼hjahr zur Auf-

fÃ¼hrung?

(1751. An ihre Schwester, <6. MÃ¤rz.) Dienstag Nachmit-

tag ging ich, um Â»SamsonÂ« zu hÃ¶ren â�� er wurde auf die grau-

samste Weise umgebracht, in meinem Leben hÃ¶rte ich nicht

eine solche AuffÃ¼hrung l was ernst und schwer sein sollte,

wurde in Lustigkeit verwandelt.

(30. MÃ¤rz.) Ich habe von Lady Sarah Cooper einen Brief

erhalten; sie schreibt mir, dass die Cuzzoni wieder in England

ist, und dass sie beabsichtigt, dieselbe in ein Kloster zu bringen.

(H. April. An ihren Bruder.) Unter Manchen, die dar-

unter leiden, wird , wie ich fÃ¼rchte , dieses Jahr auch HÃ¤ndel

sein.**) Ich hÃ¶re, die Oratorien sind sehr gut besucht gewe-

sen, Du hast aber nichts davon geschrieben ; ist ein neues Werk

dazu gekommen?

(Miss Viney an Bernard Granville, Glocester t \. Sept.) Ihre

Schwester verliess uns letzten Mittwoch vor acht Tagen; ich

hoffe, sie ist jetzt zu Hause. Ich werde mich um das PrÃ¤ludium

bemÃ¼hen; ich bin ausserordentlich entzÃ¼ckt von Â»Auf Wieder-

sehen in dieser WeltÂ« und Â«Wenn tief in AngstÂ« etc., etc.

[Duett und Arie aus Theodora]. Ich hoffe Herr HÃ¤ndel wird

nicht den ganzen Winter Ã¼ber in Spaa bleiben, wenigstens

hoffe ich, dass er Jephlha's GelÃ¼bde nicht vergessen wird.

(Mary G. an ihre Schwester, Delville II. Nov.) Dubourg,

welcher unser Musikdirector in Dublin ist, fÃ¼hrte vor uns eine

Geburtstagsmusik auf. Viel zum Lobe derselben kann ich nicht

sagen, da sie nicht gross genug gehallen ist fÃ¼r eine besuchte

â�¢) Dies ist durchaus nicht unmÃ¶glich, sondern vielmehr sehr

wahrscheinlich, denn von MÃ¼ndel war wenig nach Frankreich ge-

langt und Corelli war dort langst durch andere Violinmeiiter ver-

drÃ¤ngt.

â�¢â�¢) Dies bezieht sieb auf den Tod des am 10. MÃ¤rz (75( gestor-

benen Prinzen von Wales, welcher seit Jahren HÃ¤ndel's Patron und

ein bestÃ¤ndiger Besucher seiner Oratorien gewesen war.
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Versammlung : hÃ¼bsche Pastoralmusik, die aber in einem gros-

sen Concert keinen Effect macht.

(<6. Nov.) Hast Du gehÃ¶rt, dass der arme HÃ¤ndel auf dem

einen Auge blind geworden ist? Ich weiss, Du (die seine Ver-

dienste so sehr zu schÃ¤tzen weiss) wirst es beklagen.

(1754, Nov. J5.) Armer Handel! Mit welchen GefÃ¼hlen

muss er das Â»Nacht ist's umher!Â« [Arie in Samson] vernehmen!

Ich hÃ¶re, er hat in Folge einer Operation einige Linderung er-

hallen.

(15. Decbr.) Gestern Morgen waren wir in der Probe des

Messias: es ging ertrÃ¤glich. Ich konnte nicht umhin an den

armen HÃ¤ndel zu denken und seinen dunkeln melancholischen

Zustand zu beklagen ; doch hoffe ich, sein Geist wird lichlhell

bleiben zum Segen aller wahren Liebhaber der Harmonie.

(1753, Febr. 17.) Ich stimme Deinem Manne darin bei,

dass eine unmÃ¤ssige Liebe zur Musik fÃ¼r junge Leute mancher-

lei UnzulrÃ¤glichkeiten zur Kolge haben kann; desshalb wÃ¼rde

ich die MusikÃ¼bung so viel als mÃ¶glich zu einer Sache des

blossen VergnÃ¼gens machen, und niemals gestatten es Â»1s ein

GeschÃ¤ft zu betreiben. Gegen die Malerei ist weniger einzu-

wenden und bringt die AusÃ¼benden gewÃ¶hnlich in eine bessere

Gesellschaft. Ich fÃ¼rchte nicht viel fÃ¼r unsere Marie: die gute

Erziehung und das bestÃ¤ndige gute Beispiel, welches sie vor

Augen hat, wird aus ihr, wie ich hoffe, ein GeschÃ¶pf anderer

Art machen, als die jungen MÃ¤dchen gewÃ¶hnlich sind. *)

(<75i, Mai 16. London.) Mein Mann schenkte an Miss

Mulso ein Billet zum Messias und ich uahm sie mit, mein Bru-

der holte uns beide ab; es war zu schÃ¶n, ich hÃ¶rte es noch

niemals so gut. Die Kapelle [im Findlingshospilai] ist schÃ¶n,

und der Anblick so vieler armer Waisenkinder, der uns hier

(ich hoffe zu einem guten Zwecke) verschafft wurde, beweg-

lich und lieblich.

(<755, MÃ¤rz 3. Aus Bulslrode.) Ich sandte Dir vorige

Woche einen Brief mit einem ausfÃ¼hrlichen Bericht Ã¼ber meine

Reise nach London und zurÃ¼ck. Das Oratorium war jÃ¤mmer-

lich schlecht besucht. die italienische Oper steht jetzt in der

hÃ¶chsten Gunst und ist immer voll, obgleich selbst einer der

unbedeutendsten GesÃ¤nge von HÃ¤ndel alle ihre leeren Compo-

sitionen aufwiegt.

(H. Decbr. London.) Gestern wurden mir zwei musika-

lische Unterhaltungen offerirt â�� ein Concert bei Lady Cooper,

und Herr HÃ¤ndel bei Frau Donnellan. Letzlere bat ein neues

Instrument (harptickord) von Kirkman gekauft; aber betrÃ¼bende

Privatangelegenheiten**) und Ã¶ffentliche CalamilSten nehmen

meine Gedanken so in Anspruch, dass gegenwÃ¤rtig fÃ¼r Ver-

gnÃ¼gungen kein Raum bleibt.

" Wie hieraus zu entnehmeD ist, war es der musikliebenden,

geroÃ¼thlicben Frau Dewes wirklich gelungen, ihr TÃ¶chtcrchen soweit

musikalisch reif zu machen, dass man sogar an ein Ã¶ffentliches Auf-

treten als SÃ¤ngerin denken konnte. Gegen eine berufsmassige ThS-

tigkeit dieser Art strÃ¤ubte sich aber die aristokratische Familie, und

hierbei kommen Meinungen zu Tage, die, mit Strenge durchgefÃ¼hrt

nothwendig den Untergang der musikalischen Kunst zur Folge haben

wÃ¼rden, die aber fÃ¼r die Ansichten jener Gesellschaftsschichten auch

noch beule - ja beule mehr als damals â�� bezeichnend sind. Die

Herausgeberin, Lady Llaoover, bestÃ¤tigt dies mit dÃ¼rren Worten

durch eine Anmerkung, die so lautet: Â«Die Richtigkeit dieser Bemer-

kungen Ã¼ber die hÃ¶heren Vorlheile, welche die Malerei als Bildungs-

mitte! gi..-";hrt. verglichen mit der Musik, wird sich zu allen Zeilen

bestÃ¤tigen, und gilt, wenn mÃ¶glich, noch mehr fÃ¼r Â«860, als fÃ¼r

1758.. Gewiss, denn damals war ein HÃ¤ndel der musikalische Leiler

wenigstens des besÂ»eren Theilcs jener vornehmen Gesellschaft deren

musikalische BedÃ¼rfnisse heute durch Benedicl, Blumenthal und

Aehnliche befriedigt werden.

**) ein hÃ¶chst verwickelter Process ihres Mannes, welcher sich

durch viele Jahre hinzog.

(Fortsetzung folgt..'

Briefwechsel.

(Ueber Datirung der Musikalien.)

Ein Vorschlag zur GÃ¼te â�� die Jahreszahl der Edition mu-

sikalischer Druckwerke betreffend , wiederholt angeregt durch

Nr. 39 der Allg. Musikal. Zeitung.

KÃ¶nnte man nicht dahin agitiren, dass die Verleger die

Jahreszahl in Verbindung mit der Verlagsnummer druckten?

Den musikalischen Interessenten ist vollstÃ¤ndig gedient,

wenn sie das Jahr der Publication nur Ã¼berhaupt zu finden

wissen, mag es auch an unscheinbarer Stelle sein, wenn es

nur ein Â»logischen Ort ist.

Der Verleger glaubt doch nur die grosse, in die Augen fal-

lende Jahreszahl auf dem Tilel fÃ¼rchten zu mÃ¼ssen, aber kaum

die unscheinbare, neben der Verlagsnummer, welche der gros-

sen Masse Ã¼berhaupt eine rÃ¤lhselhafte und gleichgillige Bedeu-

tung hat.

Es wÃ¤re auch keine Irrung mit den concurrirenden Yer-

lagsnummern zu befÃ¼rchten, wenn es z. B. hiesse

B. A H. 17,323 B. A B. 1813.

1870. ' 1870.

u. dergl.

Ich weiss und glaube nicht, dass dieser Vorschlag nagel-

neu ist, noch viel weniger sehe ich die Verleger srhaarenweise

darÃ¼ber herfallen, aber es lohnt doch am Ende der Sachfrage

und vielleicht einer Antwort im Briefkasten der Allg. Musikal.

Zeitung.

Ziltau, l. October 1870. P. f.

Antwort Einen derartigen Vorschlag wÃ¼rde ich ebenfalls ge-

macht haben, wenn ein Verleger mir seine Bereilwilligkeit knnJ-

gegeben hÃ¤tte, seinen Verlag von jetzt an zu datiren, dabei aber

alles vermeiden mÃ¶chte, wodurch den musikbandlerischen Collegen

diese Neuerung allzu auffallend und gleichsam als eine gegnerische

Demonstration erscheinen werde. Die AnfÃ¼gung der Jahreszahl aÂ»

die Verlagsnummer erscheint um so passender, weil letztere schon

an sich in fortlaufender Reihe das Datum bezeichnet. Nur ein Uebel-

stand ist hierbei. Die Verlagsnummer siebt bei Musikalien auf jedor

Seite, nicht nur auf der ersten und letzten ; dies ist nothwendig, weil

sie sich auf die M u s i k p l a 11 e n bez.ehe, denn ohne eine solche Be-

zeichnung auf allen Plulien ist keine Lagerordnung mÃ¶glich. Die

Jahreszahl ebenfalls auf jeder Platte angebracht zu sehen, wird nie-

mand wÃ¼nschen noch unternehmen, da es eine zwecklose UmstÃ¤nd-

lichkeit wÃ¤re. Es wÃ¼rde aber auch vÃ¶llig ausreichend sein, auf einer

einzigen Seite ;nach meiner Ansichl auf der letzten) das Datum an-

B. & H. 47,3*3.

zugeben, vielleicht so:

1870.

Chr.

Berichte. Nachrichten und Bemerkungen.

# Wien. Nachdem die Oper nun ganz in das neue Haus einge-

zogen ist, wird das alle Opernlheater nahe bei dem karolner-

tbor demnÃ¤chst demolirt werden, worÃ¼ber jetzt Verhandlungen mit

der Stadt im Gange sind. Aul alle FÃ¤lle ist die Rolle dieses Hauses

als Tempel der Musen ausgespielt, wesshalb einige Notizen Ã¼ber

seine lange Lebensdauer am Orte sein durften. Mit Ende des sieb-

zehnten Jahrhunderts waren die Vorstellungen italienischer Harle-

kinaden in Wien sehr beliebt geworden. 4709 liess der Magistrat

einer berÃ¼hmten italienischen Truppe unter der Direclion Uistori's

dieses Schauspielhaus nÃ¤chst dem KÃ¤rntnerthor erbauen, Â»eiche*

das erste Ã�ffentliche Sladllheater war. 4742 nahmen nach Abgang

dieser Gesellschaft die deutschen Schauspieler Besitz davon. 4751

wurde dieses Hoflheatcr einer franzÃ¶sischen Schauspieler-Gesell-

schaft eingerÃ¤umt, welche daselbst Vorstellungen mit sehr vielem

Beifalle gab. Den 5 November 4764 brannte es nh. wobei der Cas-

sirer und seine Frau un.kamen ; den 9. Juli 176Â« wurde es wieder

eroffnel. Der Bau wurde unier der Leitung des General-Speclakel-

Direclors, Grafen v. Durazzo, nach den Planen des Hof-Archiieklen

Freiherrn N. v Taccassi gefÃ¼hrt. Das Theater selbst ist U'/3 Schuh

tief, 64 Schuh breit und *2i/2 Schuh hoch. Es hat drei BÃ¶den, welche

91/Â« Schuh von einander entfernt sind. Da 4 77Â« durch Kaiser Joseph1*

Theater-Reform dag franzÃ¶sische Schauspiel sowohl als die Ballette
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und italienischen Opern aufgehoben waren, wurde dieses Theater zu

I'rivat-Unt ernehmungen bestimmt. Als sich allmalig auch die deut-

schen Opern die Gunst des Publikums erworben hatten und die Bal-

lette wieder eingefÃ¼hrt wurden, wechselte dieses Theater aufs neue

seine Vorstellungen mit dem Burglheater, bis mit Anfang des jetzigen

Jahrhunderts letzteres auf das recitirende Schauspiel beschrankt,

Opern und Ballette jedoch dem KÃ¤rntnerthorlheater zugewiesen wur-

den. Beide Theater waren unter einer und derselben Direction bis

4834, in welchem Jahre sich Kaiser Franz bewogen fand, das Hof-

operntheater mit einem bedeutenden ZuschÃ¼sse an Domenico Bar-

baja zu verpachten, welcher aufs neue die italienischen Opern mit

ungemeinem Glanz und einer Gesellschaft der ausgesuchtesten KÃ¼nst-

ler einfÃ¼hrte. 1826â��4817 blieb das Theater geschlossen, 4828 Ã�ber-

nahm Graf Gallenberg die Leitung desselben, war aber gezwungen,

die Pachtung 4839 niederzulegen. Nach einer mehrmonatlichen

Oberleitung Ã�bernahm der ehedem als TÃ¤nzer und Ballelmeister be-

kannte Duport die Pachtung. Seit der ausschliesslichen Bestimmung

dieses Hoftheaters fÃ¼r Gesang und Ballet war es eine Pflanz- und

Musterschule der ausgezeichnetsten Talente. Wir erinnern nur an

die glÃ¤nzende Epoche des deutschen Gesanges, wo die Talente eines

WeinmÃ¼ller, Porti, Wild, Vogl, einer Milder-Hauptmann , Campi,

Seidler, Sessi, spÃ¤ter Grtinbaum, Sonlag etc. glÃ¤nzen; nicht minder

jener unÃ¼bertrefflichen Leistungen der italienischen Sanger: La-

blache, Fedor, Rubini, David etc., so auch im Fache des Tanzes der

Leistungen von Aumers, Fanny Elssler, Roziers, Milliere, Brugnolietc.

Die Kunstereignisse, welche in der neueren und neuesten Zeit den

Ruf dieses MusenUinpels in alle Welt trugen , leben in der Erinne-

rung aller Theaterfreunde.

* Berlin. Unsere vielen Theater leisten mit zeitgemÃ¤ssen

StÃ¼cken das MÃ¶gliche und selbst UnmÃ¶gliche, aber meistens mit ge-

ringem Erfolg, denn die Theater sind leer, das Publikum sieht jetzt

tÃ¤glich auf derStrasse, im wirklichen Leben Besseres und Ergrei-

fenderes, als die BÃ¼hne zu bieten vermag. Das einzige, was stark

besucht wird, sind die patriotischen Concerte des alten MilitÃ¤rmusik-

directors Wieprech t, die naturlich meistens Kriegsmusik bieten

und zwar in einer AusfÃ¼hrung, die in ihier Art unÃ¼bertrefflich ge-

nannt werden muss. Diese patriotischen Monslreconcerte unter Lei-

tung des beliebten General-Musikdirectors Wieprecht finden all-

wÃ¶chentlich zum Besten der durch den Krieg zu Wittwen und Waisen

Gewordenen statt und liefern brillante Resultate. Die Verwundeten

erhalten freien Eintritt und Zehrung, amUsiren -sich an langen, fÃ¼r

sie reservirten Tischen ganz vortrefflich und vergessen ihre Schmer-

zen wenigstenÂ» auf die Dauer von Stunden. Man regalirt sie ausser-

dem in reichlichster Weise mit Naturalverpflegung und Ã�berschÃ¼ttet

sie mit Beweisen herzlichster Theilnabme.

â�¢K Die Theater in Paris sind wahrend der Belagerung geschlos-

sen und viele franzÃ¶sische Musiker sind nach England geflohen, un-

ter ihnen uuch Auber und Gounod. Der greise A Ã¼ber liebt Paris

leidenschaftlich, aber der kleine Rest seines Lebens ist ihm doch

wohl noch lieber. Allerdings kann er sich nicht mehr in die Reihen

der Vertheidiger stellen ; aber weil er sich bei Ausbruch des Krieges

so hastig patriotisch erwies und die Â»StummeÂ« mit Verzicht auf seinen

Gewinnantheil auffuhren liess, wÃ¤re es immerhin wÃ¼rdevoller ge-

wesen, auf dem Posten zu bleiben. Die Republik ist wohl nicht nach

seinem Geschmacke, denn das Kaiserreich hatte ihn zum Senator

ernannt, und eine der ersten Thaten der Republik bestand darin, den

Senat aufzuheben. Gounod, den wir auch hierin als Gesinnungs-

genosse Auber's ansehen dÃ¼rfen, findet in England den dankbarsten

Boden fÃ¼r seine musikalische ThÃ¤tigkeit, denn er erfreut sich dort

als Componist der grÃ¶ssten Beliebtheit und allgemeinsten Verbrei-

tung. Alles was er bisher geschrieben hatâ�� Messen, Opern oder

Lieder â�� wird dort Ã¼berall aufgefÃ¼hrt und bewundert. Er hat in

England ein so grosses Publikum, wie sein Landsmann, der Zeichner

G. bore, fÃ¼r dessen Werke in London sogar ein Â»Dorg-KunslvereinÂ«

existirl; und wir erwarten, dass Gounod's vielleicht sehr langer

Aufenthaltsort allerlei Projecte und Werke hervorrufen wird, selbst

Opern und Oratorien. Letzlere waren fÃ¼r Gounod etwas Neues.

<Â£ (Das 0bera mmergauer Passionsspiel.) Die guten

Bauern in Oberammergau kÃ¶nnen sich garnicht darein finden, dass

der Krieg ihr diesjÃ¤hriges Sommcrspiel und damit die schÃ¶ne Ein-

nahme zu Wasser gemacht hat. Sie haben sieh desshalb kurz und

gut entschlossen, Kunslreisen anzutreten, zunÃ¤chst in das fried-

liche (?) Oesterreich. Eine Truppe ist in diesen Tagen schon in der

nÃ¤chsten Umgebung Wiens eingetroffen und hat den grossen Saal

von ZÃ¶gernitz' Casino in OberdÃ¶bling fÃ¼r eine Reihe von Vorstel-

lungen gemiethel. Leider soll die heilige Maria nicht mehr in der

ersten BlÃ¼the sein, auch die heilige Magdalena lassl viel zu wÃ¼n-

schen Ã�brig, und die Propheten sollen nichts weniger als vielver-

sprechend aussehen. Der Christus ist noch nicht eingetroffen, ob-

schon die erste Vorstellung bereits fÃ¼r nÃ¤chsten Sonntag den 9. in

Aussicht genommen ist. Es wÃ¤re interessant, zu wissen, ob die

guten Leute aus eigenem Antrieb und Speculationsslnn diese Rund-

reise unternommen haben, oder ob von der Geistlichkeit die Ans

regung dazu ausgegangen ist. Jedenfalls scheint Wien der rechl-

Ort fÃ¼r derlei Unternehmungen, wo wir eben wieder ein polilische-

Passionsspiel mitmachen, bei welchem die Â»VerfassungÂ« ans Krene

genagelt wird, sagt die Â»N. fr. PresseÂ«. Dies wÃ¤re eigentlich etwas

fÃ¼r den Krystallpalast bei London. Der Transport der ganzen bÃ¤uerz

liehen Collection wÃ¼rde zwar seine Schwierigkeilen haben, aber ver-

mutblich sind die AnsprÃ¼che derselben bescheiden ; der einzige Ar-

tikel, auf welchem die Oberammergauer hartnÃ¤ckig bestehen wÃ¼r-

den â�� harte Mehlspeise â�� ist ja glÃ¼cklicherweise in England zu

Hause.

* (Olympische Spiele, l Aus Alben wird berichtet. Vor

einigen Tagen wurde das Programm der olympischen Spiele ver-

Ã¶ffentlicht, wie sie der freigebige GrÃ¼nder derselben, der verstor-

bene Zappas, zur Nachfeier der am 4. October beginnenden griechi-

schen Industrie-Ausstellung bestimmt hat. Als Platz fÃ¼r die Spiele

und gymnastischen Uebungen wurde das panathenÃ¤ische Stadium

(Hippodrom) hergerichtet. Hier finden am 48. October a. St. gym-

nastische Uebungen im Springen, Laufen, Werfen, Ringen, Reiten,

Klettern, Fauslkampf und Fechten statt, wobei altgriechische Co-

stÃ¼me von den Beiheiligten angelegt werden; am 15. October werden

im Hafen des Phalenis Schwimm- und Boolskampfe, Angriffe, Wett-

schwimmen und Wettfahrten, so\vie altgriechische SeemanÃ¶ver ab-

gehalten werden. Die Sieger erhalten Preise. Bei diesen Spielen fehlt

nur eine Kleinigkeit: die m us i sehen Spiele, der Kern und Mittel-

punkt des heiteren altgriechischen Lebens. Es ist allerdings leich-

ter, in den Kleidern der alten Griechen zu turnen und zu rudern, Â«Is

ihre Musik und ihre Theaterkunst neu zu beleben. Die guten Grie-

chen der Gegenwart fÃ¼hlen dies auch wohl, desshalb wagen sie sich

lieber garnicht an eine solche Aufgabe.

* Die Verschwendung des VicekÃ¶nigs von Aegypten ist be-

kannt. Seit Jahren dient ihm besonders auch die Oper Â«Is Mittel,

das Geld im Grossen lodtznschlagen. Naturlich die italienisch-fran-

zÃ¶sische Oper modernsteÂ» Schlages, d. h. Offenbacb und Verdi.

Bei Letzterem ist eine Oper Namens Â»A'idaÂ« bestellt. Das Libretto

rÃ¼hrt von Dulocle her und die Versificirung bat Ghislanzom besorgt.

Die Oper wird aus vier Aclen und sieben Tabieaux besteben, fiir die

Inscenirung sind dem Intendanten Dranelh Bey vorlÃ¤ufig 50,000 Frcs.

angewiesen, die vielleicht nicht zur HÃ¤lfte reichen werden. DaÂ» Ho-

norar, welches Meisler Verdi sich ausbedang, soll das Dreifache

nÃ¤mlich 450,000 Francs betragen , wobei ihm noch freisteht, durch

die AuffÃ¼hrungen auf den europÃ¤ischen Theatern Weiteres herauszu-

schlagen. Die europÃ¤ische Quelle durfte fÃ¼r Verdi aber wohl zur

Zeit nicht sehr ergiebig sein, da ihm der natÃ¼rliche Weg durch den

Pariser Intelligenz-Mittelpunkt verschlossen ist.

â�¢X- Folgendes MusikantenstÃ¼ckchen aus dem deutschen

Heere wird der Schlesischen Zeitung berichtet: Das Â». posensche

Infanterie-Regiment Nr. 59 hatte in der Schlacht hei Sedan zum Vor-

gehen das GepÃ¤ck abgelegt und nur wenige bewaffnete Leute, sowie

das Musikcorps zur Bewachung der Tornister zurÃ¼ckgelassen. Die

Ersleren waren, nachdem sie ihre Gewehre abgelegt, mit einem

Theile der Hautboisten, um Wasser zu holen, in das Dorf St. Monge

hinabgestiegen, als plÃ¤tzlich einer der zurÃ¼ckgebliebenen Hautboisten

dem Musikmeister MÃ¼ller meldete, dass er an der nahegelegenen

Waldlisiere feindliche Infanterie und Cavallerie gesehen habe. Der

brave Musikmeister rief sofort einige seiner zuverlÃ¤ssigsten Leute

zu sich, bewaffnete dieselben mit den Gewehren der Musketiere, zog

seinen Degen und ruckte an der Spitze seiner (odesmulhigen Schaar

gegen die ihm bezeichnete Lisiere vor. Wirklich sah auch er hier

mehrere Infanteristen und Cavalleristen, welche den Saum des Wal-

des besetzt hielten. Ohne Besinnen liesÂ» er das Gewehr fÃ¤llen und

eilte, unter lautem Hurrah seinen Degen schwingend, stÃ¼rmend gegen

den Wald vor. Einige SchÃ¼sse aus demselben hielten den Sturmlauf

ebensowenig auf, als sie Schaden tbaten, und als die Lisiere glÃ¼ck-

lich erreicht war, streckten 40 Infanteristen und S CUrassiere vor

den braven Hautboisten ihre Waffen. Das freudige Erstaunen der

aus dem Gefechte spÃ¤t zurÃ¼ckkehrenden Bataillone Ã¼ber diese Waf-

fenlhat ihres friedlichen Musikcorps, das seitdem die todbringenden

ZÃ¼ndnadel-Gewehre lÃ¤ngst wieder mit Piccolo und Clarlnette ver-

tauscht hatte, kann man sich denken. Dem braven Musikmeister

W. M U11 e r aber wurde fÃ¼r sein tapferes Verhalten vor dem Feinde

das eiserne Kreuz verliehen â�� eine Auszeichnung, an welcher das

ganze Regiment um so freudigeren Antheil nimmt, als der Brave Â»ich

wesentliche Verdienste dadurch erworben hat, dass er bei allen Ge-

fechten, die das Regiment bis jetzt bestand, mit seinen Leuten stets

die Verwundeten aus dem Gefechte trug.
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ANZEIGER

MÂ«) Franz Liszt's Werke.

Im Verlage von Â«7. Schubert h .(â�¢ Comp. in Leipzig und

New-York sind soeben erschienen und zum Theil noch unter der

Presse:

(Ungarische Krfinungs-) Hesse in A-dur. Dieselbe erscheint in

vollstÃ¤ndiger Partitur, in Orchester- und Chorstimmen, in voll-

stÃ¤ndigem Clavierauszug mit Text (vom Componisten) und im

Glavierauszug zu 4 HÃ¤nden von Mo s so n y.

Erschienen sind soeben aus dieser Messe, in Bearbeitung vom

Componisten :

lleiipilirtus fÃ¼r Piano und Violine 45 Ngr., fÃ¼r Piano solo 40 Ngr.,

fÃ¼r Piano vierhÃ¤ndig \ t\ Ngr.

Offertorinm fÃ¼r Piano und Violine 42$ Ngr., fÃ¼r Piano solo ?t Ngr.,

fÃ¼r Piano vierhÃ¤ndig 40 Ngr.

ff Das Offertorium, ein Inslrumentalsatz, wird aucb einzeln

in Partitur und in OrcbesLerstimmen abgegeben.

((Iraner-) Festmesse in D-dnr. Dieselbe erscheint in vollstÃ¤ndiger

Partitur, Orcbesler- und Cborstimmen und in verschiedenen Be-

arbeitungen (s. d. Ungarische KrOnungs-Messe).

Der 18. Psalm Â«Die Himmel erzÃ¤hlen die Ehre GottesÂ«, fÃ¼r MÃ¼nner-

cbor mit deutschem und lateinischem Text, in folgenden Ausgaben :

VollstÃ¤ndige Orchester-Partitur, Orchester- und Chorstimmen,

Clavieranszug, fÃ¼r Chor und Orgel allein, mit Begleitung von

Blechinstrumenten (fÃ¼r grosse MBnnerpesangfesle).

RakoczT-Harscb fÃ¼r grosses Orchester instrunientlrt; erscheint

in Orchester-Partitur, Stimmen, ferner in Oberlragungen vom

Componisten fÃ¼r Pianoforte zweibÃ¤ndig, zu 4 HÃ¤nden und fÃ¼r

a Pianoforte.

Zur Versendung liegen bereit ausser den obigen Bearbeitungen

aus der Krtinungs-Messe:

Grosse Concertvariatiunen fÃ¼r 2 Pianoforte uher Bellini s (Frei-

beits-) Marsch aus der Oper: Â»Die PuritanerÂ« (mit einem Vorwort

vom Componisten}. Preis 4 Thlr. 5 Ngr.

(Goethe-) Fest-Marsch fÃ¼r grosses Orchester in neuer Ausgabe

soeben erschienen (rcvidirt vom Componisten} in Orchester-Par-

titur. 8Â°. 4} Thlr., Orchesterstimmen 4 Tblr. Ferner neu revidirt

und gestochen fÃ¼r Piano zweihÃ¤ndig 10 Ngr. und zu 4 HÃ¤nden

4 Thlr.

gÂ£~ Eine Ausgabe fÃ¼r 4 Pianoforte ist unter der Presse.

Ferner unter Revision und Redaction von Franz Liszt, in gross

Quart, jetzt vollstÃ¤ndig:

Field, 18 NocturneÂ« Nr. 43â��48 einzeln und Nr. 4â��48 in 4 Bande

mit Illustrations- Heft, ferner Edition in 8Â°. geh. 4 Tblr., geb.

4i Thlr.

SJlllF" Weitere Miltheilungen Ã¼ber neue Werke Franz Liszt's be-

halten wir uns vor.

J. Schuberth & Comp., Leipzig und New-York.

[4Â«SJ Verlag von

J. Rieter - Biedermann in Leipzig und Winterthur.

IRONDO

(Ã�dur)

fÃ¼r das JP i a n o f o r t e

componirt von

Pr. lz'/2Ngr.

ADAGIO

(Edur)

I* i :i n o f'<> v l. <>

componirt von

Franz Schubert.

Pr. t2 % Ngr.

a,

[464] im Verlage von J. Rieter- Biedermann in Leipzig

und Winlerlhur erschienen nachstehend verzeichnete patrio-

tische Compositionen, die in jetziger Zeit besonders angelegent-

lich empfohlen werden :

Brahma, Job., Op. 41. FÃ¼nf Lieder fÃ¼r vierstimmigen

MÃ¤nnerchor. 8.

Nr. i Â«Ich schwing mein HÃ¶rn ins JammerlhalÂ«, Altdeutsch.

- t. Â»Freiwillige her !â�¢ von C. Lemcke.

- S. Geleit : Â»Was freut einen alten Soldaten ?â�¢ von C. Lemcke.

- 4. Marschiren : Â»Jetzt hab' ich schon zwei Jahre langÂ«, von

C. Lemcke.

- 5. Â»Gebt Acht !â�¢ von C. Lemcke.

Partitur 15 Ngr. Stimmen Ã¤ 5 Ngr.

Gernsheim, Fr., Op. 10. Salamis. Siegesgesang der

Griechen von Herrn. Lingg, fÃ¼r Frauenchor u. Orchester.

Partitur l Thlr. 25 Ngr. Ciavierauszug 1 Tblr. < 0 Ngr.

Chorslimmen 45 Ngr. (Tenor i, t. Bass l, l a 33/4 Ngr.)

Orcbestersliinmen in Abschrift.

Kuntze, Carl, Op. 102. Soldatenliebe: Â»Soldaten mar-

scbiren zum Tbore hereinÂ«, Gedicht von A. Schults, fÃ¼r

vierstimmigen MÃ¤nnerchor. 8.

Partitur 10 Ngr. Stimmen a 2>/2 Ngr.

- Dasselbe Lied fUr eine Singstimme mit Begleitung

des Pianoforte. 12>/2 Ngr.

Kunkel, Ootth., Op. 23. 0 Vaterland! Du bist es werth!

DiclilunÂ« von Marie Ihring, ftlr vierstimmigen MÃ¤nner-

chor mit Begleitung von Blasinstrumenten oder Pianoforle.

Partitur mit untergelegter Pia:ioforleslimme < 0 Ngr.

Chorslimmen 5 Ngr. (Tenor l, t. Bass 4, t a l '/i Ngr.)

Instrumentalstimmen in Abschrift.

Schiffer, Aug., Op. 10t. Deutsches Bannerlied: Â«Erhebt

euch rings, ihr deutschen Lande!Â« von Wallher Mayer,

fÃ¼r vierstimmigen Mannerchor. 8.

Partitur T/2 N8r- Stimmen a Z'/j Ngr.

- Dasselbe Lied fUr eine Singslimme mit Begleitung

des Pianoforte. 12'/2 Ngr.

Schletterer, H. M., Op. i. ThUrmerlied. Gedicht von

Em. Geibel, fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen (Cbor und Soli) mit Be-

gleitung von Blasinstrumenten.

Ciavierauszug < Thlr. 10 Ngr.

Singstimmen 20 Ngr. (Tenor l, 2. Bass ), J Ã¤ 5 Ngr.)

Partitur und Orchesterslimmen in Abschrift.

[<651 Verlag von

J. Rieter -Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Ein Cyklus von TÃ¤nzen

fÃ¼r das Pianoforte

componirl von

Constantin BÃ¼rge).

Op. 19.

Nr. 4. Polonaise m NÂ«r. Nr. s LÃ¤ndler 10 Nsr. Nr 3 Polka

4S( Nur. Nr 4. Walter 44} Ngr. Nr. 5. Mainrka 444 Ngr.

Nr. 6. Menuett 10 Ngr. Nr. 7. Galopp 1 7. l Ngr.

Verantwortlicher Redakteur: Wilhelm Werner in Leipzig.

Verleger: J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winlerthur. â�� Druck von Breitkopf und HartÂ«! in Leipzig.
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Zur ftuintenfrage.

Von II. Bellermann.

Zweiter Artikel.

In Nr. 36 dieser Zeitung habe ich gezeigt, dass Quinten-

parallelen unter allen Umstanden zu verwerfen seien und

dass sie, weiin sie sich in den classischen Werken unserer

grossen Vocalcomponisten einmal vorfinden, nur als ein

Verseben des Componisten zu betrachten seien. Wie

streng hierÃ¼ber selbst noch die Instrumentalcomponisten

des vorigen Jahrhunderts, welche alter Sitte gemÃ¤ss grÃ¼nd-

liche Satzstudien gemacht bullen, dachten, beweist z. B.

C. P h. E m. Bach, welcher im zweiten Theile seiner

Â»Kunst das Ciavier zu spielenÂ» S. 158 gerade solche heut-

zutage von Neueren erlaubte Quinten stark tadelt. Es

heissl daselbst: Â»In folgendem Exempel, wo der Nonen-

Â»und Sexlquintenaccord abwechseln, ist nur eine Lage,

Â»nÃ¤mlich die, wo die Xone in der Unterstimme liegt, ohne

Â«Fehler zu gebrauchenÂ«. tÃ¼nterÂ»Nonc in der Unter-

stimmeÂ« versteht Bach hier, dass die None in der tief-

sten der drei Ã�ber dem Bass zu setzenden Oberstimmen zu

liegen kommt.)

Er fÃ¤hrt fort: Â»Die Quinten, weicht, in den zwo Ã�brigen

Â»Lagen (a und b) vorgehen, sie mÃ¶gen auch noch so sehr

Â»vertheidigt werden:

Â»sind und bleiben allezeit dem Ohr eckelhaft. Es ist

Â»besser, wenn man die gute Lage nicht haben kann, dass

Â»man bei jj die Sexte weglasset und dafÃ¼r die doppelle

Â»Terz nimmu u. s. w. So spricht ein gewiegter Musiker,

der nicht nur ein guter Clavierspieler war, sondern auch

v.

mit SÃ¤ngern in stetem Verkehr lebte und dessen Kunst

das Ciavier zu spielen hauptsÃ¤chlich in einer Unterweisung

zu einem guten Accompagnemenl bestand. Marpurg, der

zwar sehr reiche und umfassende Kenntnisse auf dem

Gebiete der Musikgeschichte besass, aber nicht Fach-

musiker war und der Praxis entfernter stand, vertritt

schon die heutzutage ausgesprochene Ansicht, dass Quin-

ten durch die An der StimmfÃ¼hrung, namentlich durch

dissonirende Intervalle, versteckt werden kÃ¶nnten, indem

er in seinem Handbuch beim Generalbass, Theil II S. 97

also urlheilt: Zwischen Miltelslimmen kÃ¶nne man sie

.^nÃ¤mlich obige Quinten] ziemlich vertragen; Â»die Disso-

Â»nanz ersticket allhier den aus der Quintenfolge sonst in

Â»die Ohren springenden Yerdruss. Unterdessen ist es bes-

Â»ser die drei obersten Stimmen anders zu setzen und die

Â»Quinten vermittelst einer Ã¤ndern Lage in Quarten zu ver-

Â»wandeln.Â« â�� S. W. Dehn halt mit Recht (Harmonielehre

S. 162 u. f.j Quintenparallelen fÃ¼r kunstwidrig, wenn ihm

auch der Gruod des Verbotes nicht klar ist, Ã¼ber welchen

wir weiter unten sprechen werden. Er sagt daselbst:

Â»Ueher den eigentlichen Grund des Verbotes paralleler

Â»Quintenfortschreilungen ist von jeher und bis auf die

"neueste Zeit sehr viel geschrieben und gestritten wordenÂ«.

Die nun von ihm angefÃ¼hrten Ansichten von Gottfried

Weber und Christ i anus Hugenius sind ganz unhalt-

bar und werden von Dehn in genÃ¼gender Weise beurtheilt

und widerlegt. Beide behaupten nÃ¤mlich, dass der Haupt-

grund des Verbotes paralleler Quinten dflrin liegen soll,

dass sie eine Ungewissheit (?) in der Modulation ver-

ursachen. Der Grund ist ein viel einfacherer, wie sich

weiter unten zeigen wird. Dehn fÃ¤hrt darauf so fort: Â»Es

>wÃ¼rde ganz Ã�berflÃ¼ssig sein, alle Ã¤hnlichen GrÃ¼nde fÃ¼r

Â»das Verbot der Quintenparallelen aufzustellen und ihre

Â»Haltbarkeit zu untersuchen. Es muss dem Lernenden ge-

tnug sein, dass die anerkanntesten Meister die Vermeidung

Â»dieser Parallelen immer berÃ¼cksichtigt haben, dass der

Â»Regel also eine allgemeine Kunstobservanz zu

Â»Grunde liegt. Wenn nun auch hier und dort in Meister-

Â»werken einmal verbotene Quinten vorkommen, so dÃ¼rfen

Â»solche Ausnahmen von der allgemeinen Regel nicht so

Â»angesehen werden, als gebe die AutoritÃ¤t eines Bach,

Â»Mozart, Haydn u. s. w. dem Lernenden die Befugniss,

Â»ganz nach Belieben von der Regel abzuweichen und ver-

Â»botene Quinten zu machen. Zu solchen Versuchen lasse

Â»er sich nicht eher verleiten, als bis er Ã�berhaupt wie einer

<.)'â�¢:â�¢ genannten Meister schreiben kann, und dann wird er

Â«t
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Â»es schon unterlassen, die auffallenden und seltenen Ausâ��

Â»nahmen von der Regel nachzuahmen. Unier keiner Be-

Â«dingung aber darf man sich auf Beispiele solcher Com-

Â»ponisten berufen wollen, deren AutoritÃ¤t nur eine ein-

Â»gebildele, keine allgemein anerkannte istÂ«. Diese letzte

Bemerkung ist durchaus wichtig und richtig; unsere heu-

tigen Componisten, die mit wenigen Ausnahmen nachge-

wiesenermaassen keine grÃ¼ndlichen SaUstudien mehr ge-

macht und in Folge dessen mit der Tradition gebrochen

haben, sind hier naturlich nicht maassgebend. Denn das

schlimmste, was ein KÃ¼nstler thun kann, ist, wenn er mit

der Tradition blicht und die Ã¼berlieferten Kunslgeselze

unberÃ¼cksichtigt lasst, d. h. nicht eines ernsten Studiums

werth halt, Gesetze, unter deren Beobachtung die erhaben-

sten Kunstwerke entstanden sind und welche ihr Vorhan-

densein dem Nachdenken und dem feinen Gefahle der

ausgezeichnetsten und befÃ¤higtesten KÃ¼nstler verdanken.

In der Anmerkung heisst es dann bei Dehn S. < 64 weiter:

Â»Solche Componisten kennen entweder die Begeln nicht,

Â«oder sie sind zu ungeschickt, um sich in den Grenzen der

Â»Regeln bewegen zu kÃ¶nnen, oder endlich, sie sind unver-

Â»schÃ¤mt genug, ihr grundloses Abweichen von der Regel

Â»fUr ein mit ihrer Stellung verbundenes Vorrecht oder gar

Â«fÃ¼r eine GenialitÃ¤t ausgeben zu wollend. Soweit sind die

Dehn'sehen Auseinandersetzungen ganz vortrefflich: mit

einem Male springt er jedoch von seiner so j:ut verlhei-

digten Meinung ab und sagt: Â»Allerdings kann mitunter

Â«eine Ausnahme von der Regel stattfinden, und die Ge-

Â»schicklichkeit, womit solche Ausnahmen angebracht werâ��

Â»den, zeugt oft vnn einem sehr feinen GeschmackÂ«. Ich

bin durchaus anderer Meinung, wie ich in Nr. 36 wieder-

holt ausgesprochen habe; es kann wohl bei einer Quinten-

parallele eine im Ã¼brigen angenehme Harmonie zu Tage

treten, aber immer nur dann, wenn dem HÃ¶rer der Fehler,

nÃ¤mlich die Quintenparallele selbst, verborgen bleibt. Die

Quinten als solche sind, wie Em. Bach sagt, ekelhaft,

und die SÃ¤nger empfinden sie trotz des folgenden Citales

bei Dehn. Â»Selbst die strengsten Theoretiker gestalten

Â»Ausnahmen, unter Ã¤ndern sagt schon Berardi in seinem

Â»Werke : // Perche ihisicale overo Sta/felta armonira 'Bo-

Â»logna 1693 S. 29) vom Cifra, einem SchÃ¼ler des Nanino

Â»und Palestrina, also der strengen rÃ¶mischen Schule:

nSoleva dire, ehe amava pni tosto dilasciar correre le due

tquinte in un passo da Maestro, ehe salvarle con pregiu-

tdizio della tessiturat. (Er pflegte zu sagen, dass er es

lieber vorzÃ¶ge die beiden Quinten in eipem Meistersalze

durchlaufen zu lassen, als sie mit Nachtheil des [harmo-

nischen] Gewebes zu verbessern.) *)

Der Grund, wesswegen man Quintenparallelen in einem

aus selbstÃ¤ndigen Stimmen zusammengefugten Satze nicht

dulden kann, ist derselbe, wie bei der Octave. Bei beiden

Intervallen liegt die Notwendigkeit ihres Verbotes in der

Eigenschaft ihres Consonirens selbst, d. b. bei beiden

vermischen sich ihre TÃ¶ne so vollkommen mit einander,

dass, wenn zwei Stimmen io Octaven- oder Quinten-

*j Dehn schliesst aus dieser Stelle offenbar zu viel, wenn er be-

bauptei, tlasÂ« sine ausnahmsweise angebrachte Quinte oft von dem

sehr feinÂ«! Geschmacke des Componisten zeugeÂ«. Berardi will nur

sagen: wenn einmal eine Quinte bei sonst ausnehmender SchÃ¶nheit

eines Satzes durchgelaufen ist, so mag sie stehen bleiben , wenn sie

sich nicht anders verbessern lasst, als dass man gewisse SchÃ¶nheiten

des Satzes opfert, und dies ist auch die Ansicht des Cifra gewesen.

Mit Recht kann man dies z. B. von jener Stelle im Josua sagen,

welchÂ« ich in Nr. Â«6 angefÃ¼hrt habe, wo der Gang im AU und Tenor

melodisch so charakteristisch und ausdrucksvoll ist, dass man keine

von beiden (am wenigsten den Tenor mit seinen SprÃ¼ngen a f. g-

geÃ¤ndert sehen mÃ¶chte.

parallelen einhergeben, wir die Verschiedenheil zweier

solcher Slimmen nicht mehr in befriedigender oder ge-

nÃ¼gender Weise mit dem Ohre wahrzunehmen im Stande

sind. Die Octave verhÃ¤lt sich bekanntlich wie 4:2, die

Quinte wie 2 : 3. Man lasse z. B. auf einer Orgel einmal

eine reine (d. h. untemperirle, wirklich im VerhÃ¤llniss 2 : 3

stehende) Quinte anschlagen und einige Zeit hindurch aus-

hallen, so wird man sich, namenllicb wenn der liefere Ton

nalurgemÃ¤ss ein wenig slÃ¤rker als der hÃ¶here erklingt,

von der vollkommenen Consonanz der Quinte bald Ã¼ber-

zeugen ; und nun lasse man sprung- oder stufenweise

einige solcher zweislimmiger Quinten in demselben Ver-

hÃ¤ltniss folgen, und man wird kaum noch eine Zweistim-

migkeit wahrnehmen kÃ¶nnen. Das folgende VerhÃ¤ltniss

3 : 4 ist schon um so viel complicirter, dass es eine voll-

kommene Verschmelzung und Vermischung der TÃ¶ne nicht

mehr hervorbringt, â�� wir hÃ¶ren daher die Umkehrung

der Quinte, die Quarte, sehr gern in parallelen Fort-

schreitungen:

J-1

Da die Octave genau denselben Ton, nur in verÃ¤nder-

tem MaasssUhe wiedergiebl, so ist sie naturlich im Uni-

sono und bei einer beabsichtigten Verdopplung der Stim-

men, wie z. B. im Orchester oder in der Begleitung der

Singstimmen durchs Orchester, sehr wohl mÃ¶glich und mit

gutem Erfolg von den bedeutendsten Componisten vorge-

schrieben worden. ") Bei der Quinte geht dies aber nicht

an, weil wir durch sie in der Thal eine andere Stufe der

Leiter erhalten, also von einer Verdopplung einer Melodie

durch sie nichl die Rede sein kann.") Ist nun auf der

einen Seite die Anwendung der Oclaven sehr wohl er-

laubt und unter UmstÃ¤nden sogar geboten und angenehm

klingend, so ist auf der Ã¤ndern Seite jedoch da, wo es

sich utn eine FÃ¼hrung obligater Stimmen, wie im reinen

Vocalsatze, handelt, ihre Wirkung desto unangenehmer:

es wird durch sie eben da, wo man eine wirklich ver-

schiedene Bewegung der Stimmen wahrzunehmen ver-

langt, diese Verschiedenheit in einem noch weit hÃ¶heren

Grade aufgehoben, als durch eine Quinlenparallele. Und

dies ist auch offenbar der Grund, \sesshalb wir in den

*} Die Singstimmen mÃ¼ssen, auch wenn sie vom Orchester be-

gleitet werden, immer einen in sich fehlerfreien Salz biW-n; die In-

strumente kÃ¶nnen dann [natÃ¼rlich abgesehen von denen, welche eine

selbstÃ¤ndige Begleitung Ã¼bernehmen) entweder die Stimmen im Ein-

klang verstarken oder theilweise eine Octave hoher, also im t-Fuss-

Ton, mitspielen. Eine EigentÃ¼mlichkeit der menschlichen Stimmen

ist es aber, dass sie selbst unter einander solche Octavenverdopp-

lungen nicht zulassen. Ein doppelt zweistimmiger Satz in dieser

Weise z. B.

klingt gesungen immer hasslich, von Instrumenten ausgefÃ¼hrt oR

sehr angenehm. Handel hat bisweilen, so z. B. im Snmson in

dem Philiitercbore Â»Gott Dagon bat den Feind besiegtÂ«, Verdopp-

lungsoctaven, hier zwischen Tenor und Sopran. Die Wirkung ist

zwar charakteristisch aber nicht schÃ¶n.

**) Neuere Componisten machen vielleicht den Versuch nach

Vorbild der Orgel auch im Orchester (durch Instrumente eine Quin-

ten-Mixtur einzufÃ¼hren. In der heutigen Zeit ist ja Alles mÃ¶glich â�¢
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Werken unserer grossen classiscben Vocalcomponisten

weit hÃ¤ufiger einmal einer durchgelaufenen Quinten-

parallele als einer Octavenparallele begegnen. Doch las-

sen sich auch von diesen letzteren einige Beispiele auf-

stellen : Palestrina 1. Nr. 36.

Jta-

Â£

Tenor.

Dass in vorstehendem Beispiel die Octavenparallele nicht

beabsichtigt ist, liegt auf der Hand; dieselbe ist durch die

Theilung oder AusschmÃ¼ckung der ursprÃ¼nglich halben

Note c im Alt in ein Viertel und zwei Achtel c ha entstan-

den; so schnell und kurz diese Octavenpdrallele aber auch

dem Ohre vorÃ¼bergeht, so klingt sie dennoch sehr hass-

lich. Ein anderes und zwar recht auffallendes Beispiel

findet sich in Ha n de l's Messias in dem Chore: Â»0 du,

die Wonne verkÃ¼ndet xu ZionÂ«. Hier liegen die Octaven

sogar in den beiden Ã¤usseren Stimmen, im Sopran und

Bass.

Die Kunstpraxis kann also, wie wir in Nr. 36 und in

den vorstehenden Zeilen gesehen haben, in keiner Weise

parallele Quinlen- und Octavenfortschreilungen zulassen.

Die Schule aber, welche ein angehender Componist

durchzumachen bat, ist selbst mit der Aufstellung dieses

Verbotes noch nicht zufrieden, sondern richtet an den

Schuler die noch viel strengere Forderung, dass er eine

vollkommeue Consonanz, also die beiden in Rede stehen-

den Intervalle, in einem harmonischen Gewebe nur durch

die Gegen- und Seitrnbewegung (niemals aber durch die

gerade Bewegung) erreichen darf und bezeichnet alle durch

die letzte Art der Bewegung erreichten Quinten und Oc-

taven als verdeckte Quinten und Octaven, z. B. :

b. c. d. e.

^

V=f=>

Diese sogenannten verdeckten Quinten und Octaven, von

denen ich des beschrankten Raumes wegen nur einige

wenige Beispiele hersetzen konnte, sind im zweistimmigen

Satze fast ganz*) zu vermeiden; sie kommen aber in allen

*) EinzelnÂ« lind jedoch auch hier erlaubt, nÃ¤mlich solche, wo

die Verschiedenheit der Stimmen trotz dar graden Bewegung genÃ¼-

gend zu Tage treten kann :

l

^

hier geht bei + + das einfachere VerhÃ¤ltnisÂ« (die Oetave< dem com-

guten Vocalwerken von der Ã¤ltesten bis zur neuesten Zeit

[von Palestrina bis Bach, HÃ¤ndel, Haydn, Mo-

zart u. s. w.) in ungezÃ¤hlter Menge vor. Trotz dieser

hÃ¤ufigen und sogar in vielen FÃ¤llen gebotenen Anwendung

hat aber dennoch die Schule des Contrapunktes (d. h. des

reinen Vocalsatzes) ein Recht und sogar die Pflicht, dem

Schuler bei seinen Exercitien diese oft unbequeme Fessel

anzulegen, da es in der Thal viele Falle giebl, wo eine

verdeckte vollkommene Consonanz schlecht, bisweilen

ebenso schlecht wie eine wirkliche nackte Quinte oder

Oclave klingt und somit das Wesen des mehrstimmigen

Satzes beeintrÃ¤chtigt. Dass jene verdeckten Intervalle im

zweistimmigen Salze kaum jemals zulassig sind und hier

eine durch die gerade Bewegung erreichte Consonanz fast

in allen Fallen die Zweislimmigkeit in der Thal augen-

blicklich Ã¤ussersl leer erscheinen lÃ¤ssl (s. namentlich oben

Beispiel d] wird wohl allgemein zugegeben. Es ist daher

fÃ¼r den Schuler durchaus nolhwendig, dass er diese Re-

gel im zweistimmigen Satze auf das strengste beobachtet:

aber auch wenn er bei seinen Studien den zweistimmigen

Satz hinter sich hat und drei- und vierstimmige aussetzt,

ist es Im ihn von ungemeinem Vorlheil, wenn er vorlÃ¤ufig

bei der strengeren Regel verbleibt; denn er wird dadurch

gezwungen stets der Bewegung der einzelnen Stimmen

und ihrem Verbaltniss zu einander die grÃ¶sste Aufmerk-

samkeit zu schenken. Es ist fÃ¼r ihn diese dem Unkun-

digen zu streng scheinende Regel eben so wichtig, wie die,

dass er sich bei seinen contrapunkliscben Studien im Ge-

brauch der Dissonanzen (in Bezug auf Durchgang, Vorbe-

reitung und AuflÃ¶sung) streng den allen Gesetzen, wie wir

sie aus den Meisterwerken des secbszehnten Jahrhunderts

kennen gelernt haben, unterwirft, obwohl die beulige Mu-

sik in vielen FÃ¤llen das Recht zu einer grUsseren Freiheit

hat. Unserer Ansicht nach kann sich nur derjenige im

freieren modernen Stile eine zweckmassige und richlige

Behandlung der Dissonanzen aneignen, der zuvor wahrend

seiner Studienzeit sieb den Gesetzen der Schule gefugt und

hierdurch das Wesen jener Intervallenklasse genÃ¼gend

kennen gelernt hat. Denn man wird in der modernen Mu-

sik bisweilen durch Dinge Ã�berrascht, die kaum glaublich

sind. In einer Messe (oder Requiem) von Rob. Schu-

mann sah ich z. B. einen Nonenaccord mit der Septime auf

der schlechten Taktzeit, in dieser Weise:

m

a

Ich will gern zugeben, dass die moderne Ausdrucksweise

freiere Dissonanzen verlangt und auch die None unvorbe-

reitet anwenden kann, gewiss! aber dann doch immer auf

der betonten Taklzeil. Wer richtig contrapunktiren gelernt

hat, kann einen solchen, das rhythmische GefÃ¼hl auf das

unangenehmste berÃ¼hrenden Fehler nicht machen. â�� Und

so ist es Ã¼berall: die strenge Schule laut ihre Uebungen

in den Grenzen einer diatonischen Tonart machen, gestat-

tet also nicht die Modulation in entferntere Tonarten, ver-

bietet chromatische UebergÃ¤nge u. s. w. â�� und dennoch

habe ich nur bei denjenigen vereinzelten Componislen

unserer heutigen Zeit, welche jene strengen diatonischen

Studien gemacht haben, eine wirkliche Sicherheit in der

freieren Modulation und im chromatischen und Â«nharmoâ��

plicirteron (der Quinte voraus. Dies nur vorlÃ¤ufig; auf einzelne Falle

werden wir weiter unten zu sprechen kommen.

4t*
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niscben Stile gefunden. *: leb erinnere hier nur an die

wunderbar schÃ¶nen und tief ausdrucksvollen UebergÃ¤nge,

die sich in A. E. (jrell's sechszehnsÃ¼mmiger Messe,",

namentlich in dem Salze Et homo factus est mit dem Cruci-

fixus finden. â�� Doch kehren wir nach diesen beilÃ¤ufigen

Bemerkungen Ã¼ber die Bedeutung der Schule**" zu un-

serm Thema zurdck.

â�¢ Hier sind noch viele Dinge anzufÃ¼hren, die uns aber zu weit

von unserm GegenstÃ¤nde entfernen wÃ¼rden und in besonderen Arti-

keln zu besprechen sein dÃ¼rften. Die eben angedeutete Sicherheit in

der Modulation wird beim Studium des strengen Contrapunkic. z. B.

dadurch erreicht, dass der SchÃ¼ler innerhalb einer diatonischen

Tonleiter (besiehe sie nun aus den Tonen von C-dur, oder irgend

einer anderen transponirlen Tonart; nicht nur die Dur- und Moll-

Cadenz erlernt, sondern auch die der anderen Octavengattungen oder

sogenannten Kirchentone. Unsere beutigen Componislen gehen fast

immer, wenn sie [z. B. in C-dur auf anderen Stufen als auf <â�¢ und a

cadenziren in eine fremde Tonart (Transpositionsleiter Ã�ber, wÃ¤h-

rend der strenggebildete Musiker auch bei den SchlÃ¼ssen auf Ã¤ 'do-

risch) , e (phrygiscb), /' (lydisch, , g fmixolydisch' in der Tonart

bleibt und so diese eine Tonart ungemein mannigfaltig ausbauen

kann. Geht er dann einmal in eine entferntere Ã¼ber, so ist er sich

auch seiner Wirkung bewusst. Das fortwÃ¤hrende oft planlose Ver-

lassen der Tonart und das Hin- und Hermoduliren von einer in die

andere macht wohl den Eindruck des Unruhigen . ist aber trotzdem

monoton und charakterlos, wie mun dies in genÃ¼gender Weise an

der Spoh r'Ã¼chen Musik wahrnehmen kann.

"") Miua solemnis *enÃ¼ denis vocibus rtf -inlanda auctorr E d u a r d o

Grell. Berlin 4863 bei Bote und Bock

**Â»). Was die Bedeutung der Schule betrifft. so kann ich nicht

umhin noch hinzuzufÃ¼gen, dass heutige Musiker sogar du1 t'ehungen

der Kux sehen Gattungen fÃ¼r Ã¼berflÃ¼ssig halten. Herr W. Oppel

verwirft dieselben z. B. aus dem Grunde, Â»eil er noch niemals ge-

funden hÃ¤tte, dass Palestrina aucli nur acht Takte hintereinander

sich in einer dieser Galtungen bewegte. ' Es ist in der Thal merk-

wÃ¼rdig, wie leicht man sich heutzutage das Studium der Composi-

tion vorstellt, namentlich im Verhallniss zum Instrumentenspiel:

von einem angehenden Ciavierspieler werden Jahre lang tÃ¤tlich

FingerÃ¼bungen 'oft auf stummen Claviaturen " verlangt: dass

es aber Hebungen geben muss, durch welche der SchÃ¼ler alle mÃ¶g-

lichen Tonverbmdungcn innerhalb vorgeschriebener Grenzen kennen

lernt und welche seinen musikalischen Verstand und sein Combi-

nationsvermogen scharfen, sieht man freilich nicht ein.

â�¢\Schluss folgt.:

Anzeigen und Beurth ei hingen.

lieber (iesaigskiast im.l Kinstgesaig. Eine populÃ¤re Abhand-

lung von i.iiith.ilil Carlberg. Wien, Pest. Leipzig. Hart-

leben's Verlag. (870. 88 Seilen in 8.

Was hier in einer populÃ¤ren Abhandlung zasammengefasst

ist, war ursprÃ¼nglich fÃ¼r Vorlesungen niedergeschrieben. Jene

Vorlesungen halten zur grÃ¶sseren HÃ¤lfte Laien als ZuhÃ¶rer, also

wird man hier nicht weit eingehende Untersuchungen erwar-

ten. Doch ist des Verfassers Absicht, Â»in grossen umrissenÂ« zu

zeigen, Â»wie die menschliche Stimme von ihrer naturalen An-

lage zum Kunstgesange vorbereitet werden mÃ¼sse, wie nach

und nach die Schlacken des Organs abgelÃ¶st werden , bis zu-

letzt da.- edle Metall zurÃ¼ckbleibtÂ«. MÃ¶chte er nur einsehen,

dass das alles mit einem â�¢â�¢ populÃ¤ren GewÃ¤nde â�¢â�¢ blit/wenig zu

thun Im:. Alle technischen KunstÃ¼bungen und Wissenschaften

sind anli-popular. denn ihren Kern erfasst man nur durch Stu-

dium und Uebui, ,â�¢. Man kann wohl zu Â»LaienÂ« einiges darÃ¼ber

sprechen, und ohne Frage ist es gut, Ã¼ber die Hauptpunkte in

gemeinverstÃ¤ndlicher Sprache richtige Ansichten zu verbreiten.

Soweit der Verfasser dies zu Ihun beabsichtigt, hat er unsern

Beifall.

Ceber seine AutoritÃ¤ten sagt er : Â»Ich stÃ¼tze mich bei meinen

VorlesungÂ«! auf die Theorien des KÃ¶nigs der Bassisten, Luigi

Lablache. seines Freundes Bagioli. der mein Heister war, auf

die Methoden Marco Bordcgni's. Manuele Garcia's und anderer

CapacitÃ¤ten. und auf meine eigenen praktischen Erfahrungen,

die ich wÃ¤hrend einer zwÃ¶lfjÃ¤hrigen TbSligkeit reichlich zu

sammeln mich beeifert habeÂ«. 'S. 8. Dagegen hÃ¤lt er nicht

viel von den gegenwÃ¤rtig in Wien fungirenden GesangskÃ¼nst-

lern, denn er schreibt gleich nachher: Â»Es ist eine falsche An-

sicht, wenn man glaubt, dass man eine Stimme schaffen

kann. Diese goltesÃ¤hnliche Kraft schreiben sich Gesangsmei-

sler, und namentlich einige der Herren Wiener Gesaugs-Pro-

fessoren zu. Das ist entweder SelbsttÃ¤uschung, oder zur TÃ¤u-

schung Anderer berechnetÂ«. (S. 9.) Weil der Herr Verfasser

nun von Brunn nach Wien Ã¼bersiedelte, so wollen wir hoffen,

dass es ihm gelingen werde, auf jenem grÃ¶sseren Gebiete bes-

seren GrundsÃ¤tzen Gellung zu verschaffen.

Dass Rossini auf die Frage, was zum Gesauge nolhwendig

sei, geantwortet habe: Â»Drei Dinge! erstens Stimme â�� zwei-

tens Stimme â�� drittens StimmeÂ«, zieht er in Zweifel, und mit

Hecht, denn ein Rossini wusste als Italiener zu gut, was die

Kunst des Gesanges selbst noch mit einem kleinen Rest von

Stimme \ermag. und unglÃ¤ubig vernahm er die Berichte Ã¼ber

deutsche und andere nichtitalienische SangesberÃ¼hmtheiten,

weil er von lorn herein Ã¼berzeugt war, dass ihrer Stimme die

kÃ¼nstlerische Ausbildung fehle. Dies ging so weit, dass er

selbst, als er die Lind zum ersten Male hÃ¶rte ,es war in seiner

Villa bei Paris, und sie hatte sich eine der schwierigsten Arien

von !">â�¢ ii' ausgewÃ¤hlt} unmittelbar vor dem Beginn ihres Ge-

sanges hÃ¶chst eigenlhÃ¼mlich lÃ¤chelte â�� ein Mienenspiel, wel-

ches allerdings bald dem des hÃ¶chsten Erstaunens i'ialz machte.

Also Kossiin hat solches sjewiss nicht gesagt. wenigstens nicht

in dem Sinne, welchen man gewÃ¶hnlich damit verbindet.

Â»Die menschlichen Stimmen sind par la yrdce dt Dieu. nicht

aber pnr la voloitte du ma'trr. Darum verwahre man sich gegen

die irrige Ansicht. ein Meister sei im Stande, eine Stimme zu

schaffen. Eine Stimme, noch so klein, kann gebildet werden

und bei einer vorsichtigen Behandlung zu einem breiten mÃ¤ch-

tigen Ora;n>e anwachsenÂ« â�� Selbst diese letztere Aussiebt

dÃ¼rfte dir \on der Natur gesetzten Grenzen Ã¼berspringen. Uns

wenigsl"ns ist nicht bekannt, dass sich jemals eine wirklich

Â»kleine' Stimme zu einem mÃ¤chtigen Organe ausgebildet hÃ¤tte,

eben in Folg" einer vorsichtigen Behandlung des Singmeisters.

Es komm) allerdings vor, dass Stimmen in ihrer Wirkung gleich-

sam Ã¼ber ihi Gebiet hinÃ¼bergreifen durch die vereinte Kraft

geistiger und stimmlicher Mittel. Aber solche Stimmen sind

dann nicht mehr klein zu nennen, und sie sind â�� eine gute

Schule natÃ¼rlich unier allen UmstÃ¤nden vorausgesetzi â�� im

letzten Grunde doch lediglich das Resultat geistiger Begabung

und vollkommener BewÃ¤ltigung der vorliegenden Kunstauf-

gaben durch unablÃ¤ssiges Privalstudium. Die eigentlich grossen.

vollzÃ¤hligen. von der gÃ¼tigen Natur gleichsam fertig zur Welt

gebrachten Stimmen haben zwar bei dem SÃ¤nger wie bei dem

Redner immer den augenblicklichen Vorlheil Ã¼ber die Menge

voraus. aber die wahrhaft gediegenen, wenn auch weniger

glÃ¤nzenden Stimmen behalten doch scbliesslich das Feld.

Neuere Beispiele sind i. Lind und Jul. Stockhausen.

Es scheint uns sehr -.Ã¼tzlich, wenn der Verfasser mehr von

dieser Seite in seinen Gegenstand eingedrungen wÃ¤re und ihn

so in einem Gesammtbilde der ThÃ¼ligkeit eines echten SÃ¤ngers

beleuchtet hÃ¤tte. Die Kunst, auch die Kunstlebre, hat eine po-

pulÃ¤re Seite; es ist diejenige, welche sich an die Erscheinung,

an das kÃ¼nstlerische Beispiel hÃ¤lt. Der Verfasser geht eigent-

lich mehr auf Technicalien ein, als uns nothwendig scheint,

denn Â«< â�¢ solche Dinge lernen will, dem ist mit diesen Apho-

rismen doch nicht gedient, nicht einmal zu AnfÃ¤ngen, und wer

sie nicht lernen will, der wird damit nur gelangweilt, um das

Gelesene sofort wieder zu vergessen. Es ist Ã¼brigens anzuer-

kennen . dass der Herr Verfasser sich in allen Fragen bemÃ¼hl-

eine vernÃ¼nftige Miltelstrasse einzuhalten und AnfÃ¤ngern und
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AufUngcriunen, namentlich aber den erwartungsvollen Ver-

wandten und der Frau Mutter einer angebenden SÃ¤ngerin, gute

RathschlÃ¤ge zu ertheilen. Die Hauptsache bleibt allerdings im-

mer, dies an irgend einem Orte durch praktische LehrtÃ¤tigkeit

zu thun , denn â�� das viele Schreiben Ã¼ber Gesangsbildung,

welches namentlich in Deutschland Mode ist, dÃ¼rfte im Grossen

und Ganzen ein entbehrlicher Luxus sein.

Sodann mÃ¶chten wir wÃ¼nschen, dass die Schriftsteller Ã¼ber

Gesang das Gebiet noch mehr umfassten, als bisher der Fall

ist; die Darstellung wird um so belehrender und das Urtheil

gewinnt an Festigkeit. Ein Beispiel. Bei den Registern sagt

Herr Carlberg: Â»Die Bassstimmen sind am einfachsten zu

behandeln. Man bildet diese Stimmen nach Einem Register,

dem Brustregister. Die TÃ¶ne in dem ganzen Umfange der

Stimme treten in diesem Register auf und werden darnach be-

handelt. Streng genommen haben auch die Baritone nur

Ã¼ber dieses Eine Register zu verfÃ¼gen. Doch hat man es fÃ¼r

gut befunden, in der neueren Zeit, wo die Opern-Componisten

dem Barilon hochliegende Aufgaben zutheillen. eine neue Klang-

farbe fÃ¼r sie zu creiren, ursprÃ¼nglich wohl nur, um nicht die

Ausdauer des OrganÂ« auf eine zu harte Probe zu stellen. In

Frankreich, wo sehr hohe Baritonisten mit dieser Klingfarbe

ihre Heimalh haben, nennt man dieselbe ,Kopfregister', und

in der Thal haben derartige SÃ¤nger eine staunenswerte HÃ¶he,

nur mit der Kopfstimme erreichbar. Wenn wir beispielsweise

die Partie des Zampa betrachten, wie Herold sie geschrieben,

so kann man sich einen Begriff von der HÃ¶he machen, welche

franzÃ¶sische Baritonislen mittelst Kopfstimme zu erreichen im

Stande sind, denn die Partie beherrscht z'/j OctavenÂ«. S. tt.)

Was ist nun dies, sowie die voix mixte bei den Tenoren (wel-

cher Roger, wie der Verfasser sagt, seine gesanglichen Erfolge

hauptsÃ¤chlich zu danken hat), was ist dies anders als das ur-

alte Â»FalseltoÂ«, nach welchem einst sogar eine ganze SÃ¤nger-

klasse benannt wurde? Und wenn wir dem Verfasser sagen,

dass dieses Falsett schon frÃ¼her hauptsÃ¤chlich in Nordfrank-

reich und England am allgemeinsten im Gebrauche war, so er-

klÃ¤ren sich die angegebenen Erscheinungen sehr einfach. Die

Kopfstimme ist also nicht im mindesten neueren Ursprungs.

Ueber dieses Capitel In--- - Â«ich viel NÃ¼tzliches sagen. BerÃ¼hrt

es doch den Punkt, wo alte und neue, kirchliche und weltliche

Gesangskunst sich die Hund reicht.

,SchIuss folgt..

Musikalisches aus dem Briefwechsel

von Mary Graurllle.

(Fortsetzung.)

(1756, Jan. 31.) Bruder Bernard ist sehr glÃ¼cklich: er

hat eine Orgel gekauft, welche sich als ganz vorzÃ¼glich be-

wÃ¤hrt ; gesehen habe ich sie noch nicht. (Die Herausgeberin

setzt hinzu : Â»Diese Orgel wurde von dem sogenannten , Falher

Smith' gebaut und befindet sich noch jetzt im Besitz der Erben

Granville's. HÃ¤ndel halte sie fÃ¼r seinen Freund ausgewÃ¤hlt

[d. h. dem Orgelbauer die Disposition gegeben] und spielte

oft darauf in CalvichÂ«. Weil er erblindet war und Ã¼berhaupt

nur noch drei Jahre lebte, dÃ¼rfte er nicht mehr oft die Reise

nach Calvicb unternommen haben.)

(S7. Harz.) Den Mittwoch brachte ich bei Frau Donnellan

zu statt nach Â»Israel in Aegyplem zu gehen. Aber schlechter

Tausch! Da waren Frau Hontague, Frau Gosling und zwei

oder drei Kaffeeschwestern, ich halte lieber in das Oratorium

gehen sollen. Gestern Abend war ich im Judas MakkabÃ¤us, es

war herrlich und sehr besucht; Israel in Aegypten zog nicht,

es ist fÃ¼r gewÃ¶hnliche Ohren zu feierlich.

(4. April.) Das Oratorium gestern Abend war reizend und

sehr besucht, obgleich am selben Abend in Norfolk house zu

Ehren des Herzogs von Cumberland ein Ball stattfand, ausser-

dem Gesellschaft bei Lady Townshend und Concert bei Lady

Cowper war. Wir werden im Ganzen nur noch drei Oratorien-

AuffÃ¼hrungen haben ; ich hoffe sie alle zu besuchen, ich habe

nur eine einzige versÃ¤umt, um einen Nachmittag bei Frau Don-

nellan zu sein. Das Oratorium gestern Abend war Jephtha; ich

hÃ¶rte es zum ersten mal und halte es fÃ¼r sehr schÃ¶n, doch

auch fÃ¼r sehr verschieden von allen seinen Ã¤ndern. An der

einen Seite neben mir sass der Lord Oberrichter Ryder, an der

Ã¤ndern der Generalprocurator (attorney generatj Murray.

(1756, April 6.) Vanneschi hat gegen die Mingotti eine

Oper errichtet, und Frau Lane sagt, sie will auch jede Nacht

in ihrer eignen Behausung Opern haben !

(U. Dec.) Ich versprach Frau Donnellan bei ihr vorzu-

sprechen und Herrn HÃ¤ndel zu treffen, was ich auch tbat; er

war nicht in besserer SÃ¼mmung als ich selber, aber sein Spiel

ist stets entzÃ¼ckend.

' n:,x, Febr. 11.) Mein Mann gab an Sally ein Billet zu

dem Oratorium Â»Sieg der Zeit und WahrheilÂ« fÃ¼r gestern Abend

und wir gingen zusammen, aber es erfreute mich nicht wie

gewÃ¶hnlich. Ich glaube der Fehler lag in meiner nÃ¤rrischen

Stimmung; denn die SÃ¤nger waren dieselben wie im vorigen

Jahr, nur statt der Passarini war da eine neue SÃ¤ngerin, die

sich aber so schÃ¼chtern benahm, dass ich wirklich nicht sagen

kann, ob sie gut oder schlecht singt.

(8. Aug. Aus Mount Panther.) Am Sonnabend ass ich bei

Bayly's und war erstaunt dort die SÃ¤ngerin Frau Ame (die frÃ¼-

here Miss Young) zu finden; sie haben dieselbe ins Haus ge-

nommen, um ihrer Tochter Singunlerricht zu geben ; sie wurde

Herrn Bayly empfohlen von Krau Berkeley , und zwar als ein

Gegenstand des Mitleids. Sie sieht auch sehr gedrÃ¼ckt aus,

und ich hoffe, sie macht sich hier so nÃ¼tzlich wie Bayly's er-

warten. Sie ist von einem schlechten Mann hart behandelt*)

und wÃ¼rde verhungert sein, wenn nicht barmherzige Menschen

sich ihrer angenommen hÃ¤tten. Sie benimmt sich sehr gut,

und obwohl ihre Stimme die JugendblÃ¼the verlor wie ihr Ge-

sicht, singt sie doch noch gut; sie wurde gut erzogen von Ge-

miniani und HÃ¤udel**}, und wÃ¤re sie weniger nachlÃ¤ssig im

Studium gewesen, so wÃ¼rde sie eine reizende SÃ¤ngerin gewor-

den sein. Herr Bayly spielt die Violine, der Pfarrer auf seinem

Gut die FlÃ¶te; Frau Arne und FrÃ¤ulein Bayly singen, und ein

kleines MÃ¤dchen von neun Jahren begleitet erstaunlich gut auf

dem Ciavier â�� sie ist eine Nichte von Frau Arne; das Ge-

schlecht der Young's besteht wirklich aus gebornen SÃ¤ngerinnen

und Musikantinnen, las ist hÃ¶chst angenehm, eine solche Un-

terhaltung in seiner Macht zu haben, die man sich verschaffen

kann so oft es beliebt. Bayly's Haus ist keine Viertelstunde

von uns entfernt und ein sehr angenehmer Spaziergang.

(30. Dec., Delville.) leb glaube ich habe Dir noch niemals

etwas gesagt Ã¼ber eine musikalische Gesellschaft, die im ver-

flossenen Jahre in Dublin entstand. Die AuffÃ¼hrenden bestehen

sÃ¤mmllich aus Gentlemen und Ladies***). Lord Morninglon â�¢}â�¢)

ist PrÃ¤sident, Herr Cane O'Hara ViceprÃ¤sident; Lady Tyrone

â�¢} Angustine Arne, spater Dr. Arne, der Componist von

â�¢Rule Britannia* und vielen anderen Werken, die noch lange dauern

werden, der bedeutendste englische Musiker seiner Zeit; ein hoch-

strebender, aber nie die hÃ¶chstÂ« Hohe erreichender KÃ¼nstler, daher

missmuthig und verbissen. Seine bÃ¶se Laune richtete sich wohl zu-

nÃ¤chst ;vi'ti seine Frau, die frÃ¼her angebetete, wegen ihrer SchÃ¶n-

heit und ihrer Stimme gleichmBssig bewunderte Mits Young.

**) Sie sang viele Partien in Hitndel's Oratorien; aber von Geini-

niani kann sie weit weniger gelernt haben, Â«lg von Arne, mit wel-

chem sie von frÃ¼h auf concerlirte und der ein guter Lehrmeister

war. In obigem Briefe wird dies aus Parteilichkeit verschwiegen.

â�¢â�¢*' d. h! aus lauter Musikliebhabern der vornehmen Stande mit

Ausscbluss aller Musiker von Profession.

f) Ein bekannter Musikfreund, der viele, besonders religiÃ¶se

Compositionen hinterlassen hat.
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ist Vorsteherin , sie sendet eine andere Dame, welche bei den

jungen FrÃ¤uleins, die im Orchester singen, die Aussicht fÃ¼hrt.

Die Versammlungen werden in einem der KÃ¤ume gehalten, die

fÃ¼r die WohlthÃ¤ligkeilsmusik gebaut wurden. *) Die Herren

allein subscribiren und werden durch Ballot gewÃ¤hlt; der sich

ergebende Gewinn wird zu Darlehen an arme GeschÃ¤ftsleute

verwendet. Ich war einmal dort, es war ein Ã¶ffentlicher Abend,

wie sie deren monatlich einmal veranstalten, es war eine glan-

zende Versammlung von Damen, die eine noch mehr aufge-

bauscht als die andere, gewiss ihrer dreihundert. Der italieni-

sche Geschmack herrscht dort zu sehr und raubt mir zum Theil

das VergnÃ¼gen, welches ich sonst an ihren AuffÃ¼hrungen em-

pfinden wÃ¼rde, denn diese sind besser als ich erwarten konnte.

Die erste und am meisten beklatschte SÃ¤ngerin ist eine Miss

Stuart, eine vollkommene Hingolti, mit all ilireu Trillern und

LÃ¤ufen, mit grosser Ruhe und Geschicklichkeit der Stimme.

Herr Brownlow spielt den FlÃ¼gel (harpsicHord) reizend, er gab

uns zwei StÃ¼cke zum besten, hÃ¶chst sauber gespielt, aber lirum

larum. Lord Hornlngton's Leistungen kennst Du. In jeder

Woche findet eine Privatzusammenkunft statt, und jede der bei

der AuffÃ¼hrung betbeiligten Damen hat das Recht, zwei andere

mitzubringen. Die Absicht ist gut, und ich freue mich, dass

energische KrÃ¤fte zu ihrer AusfÃ¼hrung vorhanden sind ; aber

ich denke, Du und ich wÃ¼rden kein Feuer im December nolhig

haben, wenn unsere Mary mit hinzu treten und vor einer sol-

chen Versammlung singen kÃ¶nnte.

(Â«759, Delville 5. Hai.) Conrad's Verse Ã¼ber Hru. HÃ¤ndel**)

gefallen mir sehr ; sie sind sehr hÃ¼bsch und sehr richtig. Auch

Delany gefallen sie sehr. Mein Geist fÃ¼hlte sich gedrÃ¼ckt, als

ich vernahm, dass jener grosse Meister der TÃ¶ne nicht mehr

ist, und ich werde jetzt noch weniger im Stande sein, eine an-

dere Musik zu ertragen, als bisher schon der Fall war. Ich

bore, er bat auch unserm Bruder Bernard seine Dankbarkeit

und seine Achtung bewiesen indem er ihm einige von seinen

GemÃ¤lden vermachte, denn er besass sehr gute StÃ¼cke. ***; Ich

glaube, als Bernard zuletzt an mich von Calwich schrieb, hatte

er noch keine Nachricht von dem VermÃ¤chtniss; ich habe es

von Frau Donnellan gehÃ¶rt, welcher Handel Â£ 50 vermachte.

Ich mÃ¶chte wissen, was fÃ¼r GemÃ¤lde es sind? Ich bin Ã¼ber-

zeugt, es hat Dir Freude gemacht von den Ehrenbezeigungen

zu hÃ¶ren, welche die Geistlichkeit im Westminsler ihm bei dem

BegrÃ¤bniss bereitete.

(6. Oct.) Ich glaube die Akademie unserer musikalischen

Beaux und Beiles wird diesen Winter glÃ¤nzende Versammlungen

zu wege bringen. Ich wÃ¼rde in der Thal sehr glÃ¼cklich sein,

wenn unsere Mary unter ihnen wÃ¤re, aber ich weiss nicht, ob

Du wÃ¼nschest, dass sie hier ihre KrÃ¤fte entfalten soll. Es ist

doch eine zu Ã¶fTenlliche Geschichte, und so etwas muss jene

Billige Schamhaftlgkeit, die das Kennzeichen eines jungen MÃ¤d-

chens sein sollte, zu sehr zerstÃ¶ren; aber die Absicht ist eine

gute und des guten Zweckes wegen muss man es unter-

stÃ¼tzen. â�� Gestern Morgen ging Delany mit mir, um eine Or-

gel zu besehen, die Herr Smith, ein sehr geschickter Mann und

Musiker, Â».eujachl hal; sie ist gerade von der Grosse, wie sie

fÃ¼r die Nische einer Kapelle passen wÃ¼rde. Sie hal neun Re-

gister; zwei oder drei von ihnen sind rauh und unangenehm,

aber die FlÃ¶te, Vox humana und Gedact sind sehr angenehm

und diese sind diejenigen, welche ich nach meiner Ansicht allein

â�¢) wahrscheinlich in dem Musikhause in der Fischerotrasse, wo

Handel den Messias zuerst auffÃ¼hrte.

**) d. h. aof Handel's Tod; er starb am 44. April 1759.

***) Hlndel uberliess seinem vornehmen Freunde die beiden Ge-

mÃ¤lde wieder, welche derselbe ihm frÃ¼her verehrt hatte, also sind

MaryGranville's Worte nicht ganz fulrelTend. Weil ihr Bruder ein so

treuer AnhÃ¤nger und Verehrer Handel'* gewesen war, meinte sie,

der verewigte Meister sei ihm Dankbarkeit (gralitude] schuldig. Echt

aristokratisch!

gebrauchen werde. Dass das Werk fertig ist und sofort aufgeâ��

slelll werden kann, wird uns wohl veranlassen, dasselbe zu

kaufen, obgleich es in seiner Art nichl gerade vollkommen ist.

Hast Du gute Hymnen- oder Psalmen - Sammlungen , fÃ¼r Orgel

oder Ciavier (harpsichord) ausgesetzt, *) bitte sende sie mir,

denn ich denke mir, ich werde hier der Hauptorganist sein.

(1760, MÃ¤rz 4.) Ist die Landestrauer [wegen des Ablebens

des KÃ¶nigs Georg's II.] bei Euch allgemein? Hier sind wir alle

hÃ¶chst niedergeschlagen. Ich lege Trauerkleider an, wenn ich

in die grÃ¼nde monde gehe, was gestern geschah wegen Gemi-

niani's Concert; es war recht voll. Die Musik fing halb Acht

an; sie machte mir auÃ�erordentliches VergnÃ¼gen, denn es ist

eine geistvolle Harmonie und ein freier Schwung der Phantasie

darin, welche keiner Ã¤ndern Musik eigen ist (die unseres Iheu-

ren HÃ¤ndel ausgenommen). Eins von seinen eignen Violinsolos

spielte er wundervoll, wenn man bedenkt, dass er sechsund-

achtzig Jahre und einer seiner Finger verletzt ist. Die SÃ¼ssig-

keit der Melodie seines Geisjenlones, sein feiner und eleganter

Geschmack, und die Vollkommenheit des Takt- und Tonhaltens

entschÃ¤digen hinreichend fÃ¼r einige MÃ¤ngel seines Spiels,

weiche durch die SchwÃ¤che seiner Hand verursacht werden;

auch war es erstaunlich zu sehen, wie geschickt er noch mit

jenen Passagen zurecht kam, die schon zu schwer fÃ¼r ihn

waren, um sie noch mit dem Geiste herauszubringen, welchen

er einstmals an solchen Stellen entfaltete. Im Ganzen war ich

sehr vergnÃ¼gt und befriedigt, obwohl es Mode ist, die Schul-

tern zu ziehen und Â«Armer alter Mann!Â» zu rufen. iHaben Sie

jemals einen solchen Schluss gehÃ¶rt? Gar kein Triller!Â« nebst

impertinenten etceteras. Ihre Bemerkungen thaten mir weh.

Die grossen Damen und ihre begleitenden Pairs waren so un-

geduldig, zu ihren Kartenspielen und TÃ¤nzen zu kommen, dass

man eine Botschaft an Geminiani sandle, er mÃ¶ge die musika-

lische Unterhaltung abkÃ¼rzen! Ich war betroffen, dass das

Concert nicht Ã¼ber eine Stunde wÃ¤hrte; ich halle mit VergnÃ¼-

gen noch drei weitere Stunden daran thcilnehmen kÃ¶nnen.

Geminiani habe ich eingeladen mich zu besuchen, und so hoffe

ich, diese Musik auf die eine oder andere Art wieder zu hÃ¶ren.

0 wie sehr und wie oft habe ich Bruder Bernard herbeige-

wÃ¼nscht!**)

â�¢) d. h. Melodiesammlungon englischer Chorale mit bezifferten

BÃ¤ssen.

â�¢*) Dieser bedeutende Meisler auf der Violine, als Musiker Ã¼ber-

haupt eine hervorragende Gestall der ersten Hallte des 48. Jahrhun-

derts, hatte ein besseres Schicksal verdient, als ihm biet bereitet

wurde. In seinem Auftreten vor eine Â«rÃ¶ssere Oeffcnllichkeit war er

Ã�berhaupt niemals :'echl glucklich gewesen, woran hauptsÃ¤chlich

seine eigne UnbestÃ¤ndigkeit die Schuld Irug; er hielt nicht an dem-

jenigen Theile der Kunst fest, zu welchem er gebildet und gleichsam

geboren war, sondern schweifte von einem zum Ã¤ndern. ZwÃ¶lf Jahre

zuvor, als er den Erfolg der HSndel'schen Oratorien wahrnahm und

aucb gern einen Haufen Geld an Einem Musikabend zu verdienen

wÃ¼nschte, im Jahre 1748, zeigte er in London ein Â»Concerto Spi-

ritualec an, welches im Drurylane-Theater stattfinden und haupt-

sÃ¤chlich aus italienischen Cnmpositionen des 46. und 47. Jahrhun-

derts bestehen sollte, aus Werken , die zwar an sich von grosser

kÃ¼nstlerischer Bedeutung waren, deren Autoren man aber in Eng-

land kaum dem Namen nach kannte. Ueber das Concert und seinen

Verlauf hat uns Hawkins einen Bericht hinterlassen. Â»GeminianiÂ«.

schreibt er, Â»war ein vollstÃ¤ndiger Fremdling in der Kunst der Or-

cheslerleilung, und balle keine Vorstellung von der Arbeit und den

Muhen, die nolhig waren, um Sangern die Auffuhrung einer Musik

begreiflich zu machen, welche ihnen fremd war, noch von den ver-

schiedenen Proben, die eine Darstellung solcher Art erforderte. Die

Folge davon war, dass die Auffuhrung, weil die dazu engagirten Sanger

in ihren Partien nicht fest waren, missrieth. Die nÃ¤heren UmstÃ¤nde,

unter denen jenes Unternehmen vor sich ging, waren nachsiehende.

Die Anzeigen halten so viele Leute herbei gezogen, dass man es ein

sehr gut gefÃ¼lltes Haus nennen konnte; der Vorhang ging in die HÃ¶be

und offenbarte eine zahlreiche Sanger- und Orchesterschaar mit Ge-

miniani an der Spitze. Als OuverlÃ¼re wurde ein Concerto grosso von

ihm in D muH gespielt, dasselbe welches Walsh in der Sammlung
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â�¢Selfi-i Harmmtj* gedruckt bat, in welchem eine Fuge im Dreiviertel-

takt ist, vielleicht eine der feinsten Composilionen dieser Art. Dann

folgte on sehr grosser feierlicher Chor, welchem , da er von Per-

sonen ausgefÃ¼hrt wurde, die in Hindert Oratorien zu singen ge-

wohnt waren, sein Recht widerfuhr, aber als die Frauen, denen die

Arien und Duette Ã�bertragen waren, sich erhoben um zu singen,

waren sie nicht im Stande fortzufÃ¼hren, nnd die ganze Compagnie

war nach einigen Takten gezwungen aufzuhÃ¶ren. Die ZuhÃ¶rerschaft,

statt auf herkÃ¶mmliche Weise ihren Zorn auszudrucken, schien viel-

mehr Geminiani zu bemitleiden und ihn als einen Mann zu betrach-

ten , welcher seine GeisteskrÃ¤fte Ã¼berlebt hatte [er war damals

74 Jahre], aber dessen Verdienste zu gross waren um sie vergessen

zu kÃ¶nnen: man sass ganz still bis die MusikbÃ¼cher gewechselt

waren, worauf die AuffÃ¼hrung mit eignen Compositionen des Con-

cerlgebers fortgesetzt wurde, das will sagen, mit verschiedenen

Concerteo aus seinem zweiten und drillen Opus und einem oder zwei

Violinsolos, welche er trotz seines Alters in einer Weise ausfÃ¼hrte,

die noch jetzt manchem der damaligen ZuhÃ¶rer in Erinnerung istÂ«.

(Hillary of mutic, V, 434â��423.; Nucli dieser AtTaire begab er sich

nach Paris, liess seine Werke dort graviren, weil der englische No-

tenstich ihm nicht elegant genug war, und sammelte GemÃ¤lde. Sieben

oder acht Jahre spater kehrte er nach London zurÃ¼ck. Zu Anfang

des Jahres 4760Â« (nicht 1761 wie Hawkins S. 434 angiebt) Â»wandle er

sich nach Irland und wurde hier von Herrn MatheÂ« Dubourg, sei-

nem frÃ¼heren Schuler und damaligen Musikdirector der kÃ¶niglich

irischen Hofmusik, Â»ehr liebevoll aufgenommen. Dieser Mann war

sein lebelang bereit gewesen, ihm stets Freundschaftsdienste zu er-

weisen, und es war nur eine kurze Zeit nach der Ankunft Cieminianfs

in Irland, dass Dubourg ihm den letzten Dienst dieser Art erweisen

konnte. jGeminiani war immerhin noch Â»t Jahr in Irland.' Wie es

scheint, hatte Geminiani manche Jahre daran gewandt, eine studirte

Abhandlung u l -r Musik auszuarbeiten, welche er zu publiciren ge-

dachte ; aber bald nach seiner Ankunft in Dublin wurde ihm dieselbe

entwandt durch den Betrug eines DienstmÃ¤dchens, welche, wie man

sagt, ihm nur dessbulb empfohlen wurde, damit sie das Werk steh-

len konnte. Es konnte spater niemals wieder ausfindig gemacht

werden. Die Grosse des Verlustes und seine UnfÃ¤higkeit, ihn zu er-

setzen, machten einen tiefen Eindruck auf ihn, und man meint, dieses

Ercigniss habe sein Ende beschleunigt; wenigstens Ã¼berlebte er es

nur kurze Zeit, denn der 47. September 4763 war sein letzter Tag.Â«

(Hatory V, 435.)

(Fortsetzung folgt.)

Berichte. Nachrichten und Bemerkungen.

* Wien. Die Concerte der Gesellschaft der Musik-

freunde werden in der bevorstehenden Saison von Herrn Hellmes-

berger dirigirt. Es finden vier regelmassige und zwei Exlraconcerte

statt. Das Programm der vier Â»ordentlichenÂ« Concorle ist dieses.

1: Handel s Israel in Aegypten. II: OuvertÃ¼re zu Athalia von Men-

delssohn , der 43. lj->l'ii von Liszt, und Beethoven's Ruinen von

Athen. III: Deutsches Requiem von Brabms und Walpuniisnacbt

von Mendelssohn. IV: Symphonie von Haydn, Clavierconcert von

Mozart und Magnificat von Bach. Von den beiden Â»ausserordent-

lichenÂ« Concerten bringt das erste Schumann's Ballade vom Pagen

und der KÃ¶nigstochter, dann Palestrina's Statut mater und endlich

Liszt's Mephisto-Walzer â�� diese Ungeheuerlichkeit ist also gewiss

fÃ¼r den Fasching bestimmt! das andere findet in der Charwoche

statt und wird die Matthauspassion von Bach enthalten.

* Berlin. In der Singakademie wird jetzt zum Besten der im

Felde verwundeten Krieger eine Auffuhrung des Judas Macca-

1.,i u s vorbereitet. Die nÃ¤chste Zeit wird uns ferner das Dettinger

Te Deum und wahrscheinlich auch den Messias bringen. In

RÃ¼cksicht auf die AuffÃ¼hrung dieÂ»er drei HÃ¼ndel'schen Meislerwerke

hat der Vorstand es diesmal fÃ¼r gut befunden, in den Abonnements-

Concerten des kommenden Winters kein weiteres Handel'sches

Werk vorzufÃ¼hren, sondern bat hierzu bestimmt: 4) Haydn's

SchÃ¶pfung, 3) Grell'Â« sechszehnstimmige Messe, 3) Mcndelssohn's

Elias. Ueber die AuffÃ¼hrung der Grell'scben Messe werden wir zu

seiner Zeit einen ausfÃ¼hrlichen Bericht geben, da dieses grosse Werk

bis jetzt noch nicht in diesen BlÃ¤ttern besprochen ist.

* Im Pester Lloyd liest man : Â»Liszt will nach Rom in Folge

der jÃ¼ngsten Ereignisse nicht mehr zurÃ¼ckkehren, nnd bleibt ihm

die Wahl zwischen Weimar, von wo er als Hofconcerl- und

Kammermusik-Geoeral-Director noch immer 3000 Thlr.

jahrlich bezieht, und seinem Vaterlande. Er wird bei uns bleiben,

wenn der vorlÃ¤ufig hierfÃ¼r noch nicht gewonnene ungarische Epis-

copal-Clerus sich dazu verstehen wird, I.iszt unter dem von diesem

proponirten Titel eines General-Directora der RÃ¶misch-

katholischen Kirchenmusik Ungarns einen Jahresgehalt

im Beirage von 4000 II. zu garantirem. Nach dieser Titolprobe zu

urtbellen, scheint auch der gleich ungeheuerliche Weimarsche Titel

von dem TrÃ¤ger s. Z. proponirt zu sein. Liszt ist ein Scblaukopf;

grosse Titel ziehen grosse Summen magnetisch an, sind Ã�berdies

auch schon an sich nicht zu verachten. Hoffentlich ist der ungarische

Episcopal-Clerus erleuchtet genug, auf die genannte Proposition ein-

zugehen. In Geldsachen sind allerdings die Ungarn nicht sehr ge-

muthlich..

* Die SÃ¤ngerin A l b o n l sowie die Singer M a r i o und Faure

sind ebenfalls in London angelangt; natÃ¼rlich auch noch manche an-

dere von geringerer Bedeutung. Desgleichen Frau Viardot Von

letzterer, die ihren bleibenden Aufenthalt bisher in Baden-Baden

hatte, berichten die Zeitungen, sie habe in Folge des Krieges ihr

VermÃ¶gen ganzlich verloren und werde nun in London, wo bekannt-

lich ihr Bruder, der berÃ¼hmte Gesanglebrer Garcia, seit langer als

SO Jahren thÃ¤lig ist, durch Unterricht sich ihre Existenz sichern.

Uns scheint diese Nachricht von der gÃ¤nzlichen Einbusse ihres Ver-

mÃ¶gens wenig glaubhaft, da, wie die Wohnung, doch auch wohl ein

Tbeil des VermÃ¶gens der hochgeschÃ¤tzten KÃ¼nstlerin sich in Deutsch-

land befinden durfte. Man weiss, dass die VermÃ¶gensverhÃ¤ltnisse

der Sangerinnen ein Lieblingsthema klatschsuchtiger Zeitungen zÂ«

sein pflegen. So lasen wir zu Anfang dieses Jahres in einem ameri-

kanischen BUlle aus Boston, Frau Jenny Lind-Goldschmidt habe in

Kolge der Verschwendung ihres Gatten ihr ganzes VermÃ¶geo eioge-

bÃ¼sst und sich von London nach Paris gewandt, um dort sich und

ihren Kindern durch Stundengeben das Dasein zu fristen!

* DergeschÃ¤ftsfUbrende Ausschuss des Deutschen Singer-

trundes zu Dresden hatte nach vorheriger Befragung seiner ein-

zelnen Mitglieder so ziemlich die HÃ¤lfte seines gesammten Bundes-

vermogens, nÃ¤mlich den Betrag von 3000 Thalern in 4'/sprocentigen

preussiscben Staatspapieren, dem Bundes-Oberfeldherrn zur Unter-

stÃ¼tzung der hilfsbedÃ¼rftigen Familien einberufener verwundeter

oder gebliebener deutscher Krieger als patriotische Gabe des Deut-

schen Sangerbundes zur Verfugung gestellt. Hierauf ist folgendes

von der Deutschen Allgemeinen Zeitung mitgetheille kÃ¶nigliche Dank-

schreiben aus dem damaligen Hauptquartiere zu Rheims ergangen :

Â»Aus dem mir durch den Kanzler des norddeutschen Bundes vorge-

legten Schreiben des geschÃ¤ftsfuhrenden Ausschusses vom 3t. Aug.

d. J. habe ich mit besonderem Wohlgefallen ersehen, dass der Deut-

sche Sangerbund zur UnterstÃ¼tzung der hilfsbedÃ¼rftigen Familien

einberufener verwundeter oder gebliebener deutscher Krieger die

Summe von 3000 Thalern dargebracht hat. Indem ich dem Aus-

schusse fÃ¼r diese werklhÃ¤tige Bekundung patriotischer Opferwillig-

keit meinen Dank und meine Anerkannung hlemit ausspreche, be-

nachrichtige ich denselben zugleich, dass ich die obige Summe der

von mir genehmigten Stiftung fttr die Invaliden der verbÃ¼ndeten

deutschen Heere und fUr die Kinder vor dem Feinde gefallener oder

an ihren Wunden verstorbener deutscher Krieger Ã¼berwiesen habe.

Hauptquartier Rheims, Â». September 4870. WilhelmÂ«.

* Nancy Im Kriege fehlt es nicht an Scenen, die das Ganze

mehr als ein Fastnachtspiel, denn als eine furchtbar ernste Arbeit

erscheinen lassen. Die franzÃ¶sischen Â«DamenÂ« tragen das ihre dazu

bei. Auch an Musik fehlt es uns nicht; ein Harmonikaspieler zeigte

sich hier im Cafe Stamslaus als ein KÃ¼nstler auf seinem Instrumente

und spielte dann und wann so ergreifend, dass die lÃ¤rmende Gesell-

schaft fÃ¼r Momente vollstÃ¤ndig verstummte. Die ersten Klange ge-

fielen jedoch der Mehrzahl nicht, man verlangte lustigere Weisen.

â�¢La flle du rtgimtiit.'Â» verkÃ¼ndete der KÃ¼nstler. Das wirkte schon

zÃ¼ndender. Die Frauenzimmer sprangen auf, griffen salulirend an die

Schlafe, trommelten auf den Tischen und sangen: 'Na bellt palritt.

Donizetti genÃ¼gte nicht lange, man verlangte Offenbach; aber son-

derbar, der Mann, welcher in franzÃ¶sischen Kneipen dieser Art sein

Brot verdienen musste, war nicht im Stande, etwas von Offenbach

zu spielen. Â»KÃ¶nnen Sie denn die Marseillaise?Â« fragte ein Offlcier.

â�¢NolunUtmtiU,* war die Antwort. Â»Nun, so spielen Sie die Marseil-

laise.Â« â�� Â»Die Marseillaise t die Marseillaise lÂ« rief Alles. Â»Mi, la llar-

teiltaittl* war das Echo der Damen. Machtig, in furchtbarem Hohne

erscholl Rouget de Lisle's gewaltiges Kriegslied. Alles sang mit. Bei

ilcmÂ»Lajvitrde</loireestarrirtÂ« lachten die OfBciere, die Damen

aber schwangen die GlÃ¤ser und riefen: Â»La gloire pour rout l â�¢ Zwei

Franzosen, die nicht weit von mir gesessen, verliessen zitternd vor

Wulh das Local Â»Alles stehlen sie uns,Â« rief der Eine, Â»Alles, selbst

unsere Chansons 'â�¢ Nach der Marseillaise kam der Cancan. Â»Eine

Francaise, eine Francaise ' und Â»Platz'. Platz !Â« Tische und StÃ¼hle

wurden weggerlumt, und auch ohne Offenbach folgte ein StÃ¼ck Â»I'i>

pariiinne*. Mitten in dem tollsten Jubel kam zu einem der Aente

die Meldung, dass ein Zug mit Kranken und Verwundeten angekom-

men sei und man seiner Hilfe auf dem Bahnhofe bedÃ¼rfe. Ich ging

mit ihm. Welch ein Contrast, der sich mir wenige Minuten spater

zeigte! â�� Auch ohne solche Scenen kann man wissen, dass ein Krieg

(namentlich wenn er von lÃ¤ngerer Dauer ist) die Rohheil befÃ¶rdert.
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[KÂ«? DemnÃ¤chst erscheint in meinem Verlage:

Fest-OuvertÃ¼re

fÃ¼r grosses Orchester

componirt von

Carl Reinecke.

Op. 105.

Partitur. Orchpstei'slimmen.

Clavier-Ausziig zu vier HÃ¤nden vom Componislen.

dm mim Male nfgf fÃ¤hrt Im Gtwaodha.sr in Ldpiig am 20. Octbr. 1870.

Leipzig, October <870. Robert SeÃ�X.

['671 Verlag von

J. Rieter-Btedermann in Leipzig und Winterthur.

Gesangs-A-B-C.

Vorbereitende Methode zur Erlernung des Ansatzes und

der Feststellung der Stimme zum Gebrauch in Seminarien,

Gesangschulen, Gymnasien und Instituten.

Fr. 85 Ngr. netto.

Ab6c6daire vocaL

Methode preparatoire de Chant pour apprendre i\ cmettre

et Ã¤ pnser In voix.

Pr. So Ngrr. netto.

EingefÃ¼hrt an den Conservatorien zu Prag und Wien. Die Zweck-

massigkeit dieses Werks wurde von den kaiserlichen Conservatorien

in Paris, Toulouse, Metz und Lilie anerkannt ; ebenso von den Direc-

toren der kÃ¶niglichen Conservatorien in BrÃ¼ssel und LÃ¼ttich, den

Herren Fetis und Doussoigne-Mehul, welche dasselbe auch in ihren

Classen eingefÃ¼hrt haben.

Suite de l'AbÃ¶cedaire vocal.

24

Vocalises progressives

dans l'Etendue d'une Octave et. demie pour toutes les Voix,

la Voix de Basse exceptee. (A son Eleve la Princesse

Sophie Ypsilanti.)

Ob. I.

Pr. l TUT. 5 Sgr.

Cah. n.

Pr. l Thlr. 15 Sg

[4 Â«8!

J. Rieter- Biede

Verlag von

in in Leipzig und Winterthur.

flrfjt afÃ¶umÃ�fÃ¤ttcr

fÃ¼r das Pianoforte im leichten Style

TOD

Emil Krause.

Op. 16.

Preis 15 ff ffr.

[169]

Neue Musikalien.

Verlag von Breitkopf und H Ã¤ r t e l in Leipzig.

Beethoven, L. v., Coneerte fÃ¼r Pianoforte und Orchester. Ausgabe

TÃ¼r Pianoforte allein. Rolb carlonnlrt * Thlr. 20 Ngr.

Chopin, F., Walzer fÃ¼r Violine mit Pianofortebegleitung. Bearbeitet

von Ferd. David.

Nr. 5. Op. 42. Asdur Â«0 Ngr.

Nr. 6. Op. 6Â». Nr. 1. Desdur \Â±\ Ngr.

Nr. 7. Op. Â«4. Nr. t. Cismoll 15 Ngr.

Nr. 8. Op. 64. Nr. 3. Asdur 1Â»$ Ngr.

IJmli", \. \Vâ�� Op. 48. Kalanus. Dramatisches Gedicht von Carl

Andersen, fÃ¼r Solo, Chor und Orchester.

Partitur 8 Thlr.

Orchesterstimmen IS Thlr (0 Ngr.

Ciavierauszug 4 Thlr.

Solo- und Chorstimmen a Thlr. 5 Ngr.

Kcnit/M'h, Tli., Op. 5. M i SHU de Apostolis ad quatuor voces

mixtas. (Ohne Begleitung j Partitur Â«0 Ngr.

KÃ¶hler, L., Op. 165. Sonaten-Studien fÃ¼r den Clavier-Dnterricht.

Heft 1. 1 Thlr.

Kranse, A., Op. n. 2 Instructive Sonaten fÃ¼r das Pianoforte zu

4 HÃ¤nden. Nr. 1. 25 Ngr. Nr. i. 1 Thlr.

Meister, AltÂ«, Sammlung werthvoller CiavierstÃ¼cke des 17.

und 18. Jahrhunderts, herausgegeben von E. Pauer. IwtHa lud.

Nr. 31. Bach, C. Ph. E., l.a Xenophnne. Sybille. La ComplaJ-

-,111l -â�¢ Les Langueurs tendres. 7| Ngr

Nr. 32. Graun, C. H., Gigue. 7Â£ Ngr.

Nr. 33. Matielli, Giov.Ant., Gigue, Adagio und Allegro. loNgi.

Nr. 34. Sarti, Giuseppe, Allesro. 7J Ngr.

Nr. 35. Grazioli, Giov. Battista, Sonata Nr. 5 in Gdur. 40 Ngr.

Mozart, W. A., Phantasie fÃ¼r Ciavier zu 4 HÃ¤nden, componirt den

3. MÃ¤rz 1791 zu Wien. Als Â»Orgelsliick fUr eine UhrÂ». FÃ¼r das

Pianoforte zu t HÃ¤nden bearbeitet von C. Reinecke. 20 Ngr.

Kelnecke, C., Op. 45. OuvertÃ¼re zu der Operette Â»Der vierjÃ¤hrige

PostenÂ«. Partitur 1 Thlr. 10 Ngr.

Scarlatti. Dom., Sonaten fÃ¼r Ciavier. Ruth carlonolrt. 3 Thlr.

Sehnte, die, der Technik. Studiensammlung fÃ¼r das Pfle. aus

den bewÃ¤hrtesten Werken a'lterer u. neuerer Componislen. GewÃ¤hlt,

und progressiv geordnet von C. Reinecke. Entcrlui. 1*/3Thlr.

Tours, B., Jugend-Album. Acht CharakterstÃ¼cke fÃ¼r das Piano-

forte zu 4 HÃ¤nden. 2 Hefte a 25 Ngr.

M7Â°i Verlag von

J. Hieter-Biedermann

in Leipzig und Winterthur.

Dettiiiger

TE DEUM

[von

Georg Friedrich HÃ¤ndel.

IVbereinslimmend mit Jr Ausgabe der Deutschen HÃ¤ndelgeselLsrhafL

Clavierauszug 18 Ngr. netto.

Chorstimmen: Sopran I, II; Alt, Tenor und

Bass Ã¤ 5 N.T. netto.

Verantwortlicher Redakteur: Wilhelm Werner in Leipzig.

Verleger: J. Ri<ter-Biedermann in Leipzig und Winterthur. â�� Druck von Breitkopf und Harte! in Leipzig.
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Zur Quintenfrage.

Von H. Bellermann.

Zweiter Artikel.;

(Schluss.)

Das Verbot der verdeckten vollkommenen Consonanzt-n

hat denselben Grund, wie das der wirklichen. Von den

drei Bewegungen, welche zwei Stimmen zu einander neh-

men kÃ¶nnen, lassen die Gegen- und Seiten-Bewegung die

Verschiedenheit der Stimmen am deutlichsten hervortre-

ten, so dass man bei diesen beiden Bewegungen schon im

zweistimmigen Satz alle consonirenden Intervalle und so-

mit auch die vollkommenen Consonanzen (etwa mit Aus-

nahme des Einklanges auf der guten Taklzeit und der-

jenigen Oclave, welrhe die allen italienischen Componisten

Ã�allula*) nannten) nacl. Belieben setzen kann. Die uerade

Bewegung fordert dagegen zu grÃ¶sserer Vorsicht auf, weil

â�¢ â�¢lim hier, wie bereits gesagt, die Verschiedenheit der

Stimmen weniger stark hervortritt. Hier soll man nach

der strengen Regel der Schule die vollkommenen Conso-

nanzen ganz vermeiden : einmal weil eine solche nach einer

unvollkommenen Consonanz bei gleicher Bewegung der

Stimmen leer klingt, und zweitens auch, weil sich das

Ohr einbildet, die Zwischenstufen der Leiter in derjenigen

Stimme, welche einen Sprung macht, wahrzunehmen, â�¢<>

dass dadurch der Killdruck der wirklichen Quinten und

Oclaven hervorgerufen wird,") z. H. :

*) Vergl. H. Bellermann, der Contrapunkt, Berlin 486Â«, S. 65.

"Â») So erklart Fux die Sache, wobei er sogar die Folge von Oc-

lave und Quinte bei zwei Stimmen nicht zulÃ¤ssig findet. Es beisst

-.riiit ad pont. [S. Â«9 bei Mizlerj: Joseph: Damit ich ins kÃ¼nftige

diese Regel [die vollkommenen Consonanzen nicht in gerader Be-

wegung zu setzen] mit mehrerer Aufmerksamkeit beobachte

bitte ich mir aus zu erklÃ¤ren, warum es nicht erlaubet ist, von einer

unvollkommenen Consonanz in eine vollkommene in der geraden Be-

wegung zu gehen ? denn die Sache scheint nicht von besonderer

Wichtigkeit zu sein. Aloysius: Ich will es sagen; weil in diesem

Falle zwei Quinten unmittelbar auf einander folgen, wovon die eine

Ã¶ffentlich, die andere verdeckt ist. Die letzte will ich durch Ein-

schaltung der dazwischen liegenden TÃ¶ne [per dimmulionem) in einem

Esempel deutlich zeigen:

~:K~J~*

Man kann auch hieraus scbliessen, dass von den Gesetz-

gebern einer jeden Kunst nichts vergeblich, und nichts, das nicht

in der Vernunft gegrÃ¼ndet wÃ¤re, geordnet sei. Joseph Ich sehe es,

und verwundre mich.

V.

Ahera'ich beiden verdeckten vollkommenen Conso-

nanzen mÃ¼ssen wir einen Unterschied zwischen Quinten

und Oclaven machen. Die letzteren sind, da sie vollkom-

mener als jene consoniren, auch im drei- und vierstim-

migen Satze mehr zu vermeiden und namentlich in dem

Falle fast gÃ¤nzlich, dass der in die Octave zu machende

Sprung in einer der Oberstimmen liegt und auf den guten

Takllheil fallt:

3 _ TT ._ â��T"*" W. 3l

|

Liegt der Sprung in der Unterstimme, so ist die Wirkung

besser, und derselbe in den Cadenzen sogar meist noth-

wendig:

Die verdeckten Quinten sind fast ohne Ausnahme alle zu

_i M iiicn. namentlich dunn immer, wenn der Satz aus vol-

len DreiklÃ¤ngen und Sextenaccorden besteht, z. B. im ein-

fachen vierstimmigen Choraisatz, oder (um ein Beispiel

eines classischen Componisten anzufÃ¼hren) in dem Anfang

des bekannten Stabat maier von Paleslrina. Je vielstim-

miger der Satz ist, desto schwieriger ist es, verdeckte

Quinten und Octaven zu vermeiden; in diesem Fulle ver-

lieren sie aber auch ihre schlt'chle Wirkung mehr und

mehr und sind im wirklich polyphonen (z. B. sechzehn-

stimmigen) Salz durchaus zulassig.

Die schlimmeren Quinten und Oclaven, die man eben-

falls mit dem Namen Â»verdeckteÂ« bezeichnen muss, sind

jedoch diejenigen, welche wiederholt auf dem guten Takt-

iheil stehen und nur durch eine Zwischennote von einander

gelrennl werden:

"â�¢ J J *â�¢ J i '

Die Quinlen bei a. sind selbstverstÃ¤ndlich ganz schlecht

und unter allen UmstÃ¼nden zu vermeiden: die bei b. sind

Â«3
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bisweilen zulassig, nÃ¤mlich dann, wenn die Wendung sich

nicht wie im Beispiel b. wiederholt, sondern die Stimmen

etwa in dieser Weise weitergehen:

auch darf die Quinle wiederholenllich auf dem guten Takl-

Iheil stehen, wenn die Noten wie in dem folgenden Bei-

spiel syncopirt werden :

6 58 5

Alle- Regeln laufen darauf hinaus, dass die Stimmen so ge-

fÃ¼hrt werden, dass man thalsachlich die Verschiedenheit

derselben wahrnehmen kann und dass nicht zwei durch

Gleichheit der Bewegung und zu grosse Consonanz sich

gegenseitig aufheben. Alle einzelnen FÃ¤lle hier aufzÃ¤hlen

zu wollen, ist unmÃ¶glich; es genÃ¼gt, wenn das Princip,

nach welchem zu verfahren, fcslgestelll isl. Sicherheil im

Urlheil giebl nur die Schule und zwar allein jene Schule

des sogenannten strengen Conlrapunkls, welche den SchÃ¼-

ler von vornherein anbÃ¤ll neben einander laufende melo-

disch gefÃ¼hrtÂ« Stimmen zu hÃ¶ren und zu schreiben , nicht

Accorde. Die letzteren sind erst eine Folge des Contra-

punkts, daher eine Accorden- (Harmonie-oder General-

bass-) Lehre wohl ganz zweckmÃ¼ssig nach den conlra-

punktischen Studien durchzunehmen isl, wenn sich der

SchÃ¼ler bereils Sicherheil in der StimmfÃ¼hrung erworben

hat. Ein bedeutender Theil dieser Accordenlehre ist aber

dann dem SchÃ¼ler durch den Contrapunkt schon von seihst

gelÃ¤ufig, namentlich dadurch, dass er es gelernt hat auf

den verschiedenen TÃ¶nen richtige Cadenzen zu bilden ;

ferner durch die Lehre vom Trugschluss u. s. w.

Nachdem ich in dem Vorstehenden meine Ansichten in

der KÃ¼rze Ã¼ber Octaven- und Quinlenparallelen und was

damit zusammenhÃ¤ngt ausgesprochen habe, will ich nun

noch mit wenigen Worten der Erwiderung des Herrn W.

Oppel in Nr. 38 d. Ztg. gedenken. ZunÃ¤chst kann ich

demselben die beruhigende Versicherung geben, dass ich

nicht den geringsten Zweifel an dcrn normalen Bau seines

Ohres hege, noch jemals hegen werde, und es Ihut mir

aufrichtig leid, wenn sich ein so wackerer Mitarbeiter un-

serer Zeitung durch die von mir gegen die S a 111 e r'schen

Theorien gehrauchlen elwas starken AusdrÃ¼cke mit getrof-

fen fÃ¼hlt. â�� Was nun das S. 298 abgelegte musikalische

Glaubensbekenntniss des Herrn Oppel betrifft, so stimme

ich gewiss in vielen Punkten mit ihm Uberein, doch mÃ¶cble

ich mir erlauben, hier einige Modificalionen meinerseits

hinzuzufÃ¼gen.

4. Da die Componislen des sechszehnlen Jahrhunderts,

La s su s und Paleslrina, eine Â»kaum wiedererreichte,

nie Ã¼berlrofleneÂ« Sicherhcil in einer sangbaren FÃ¼hrung

der Stimmen besessen haben, so mÃ¼ssen wir sie hierin als

unsere Lehrmeisler anerkennen und zunÃ¤chsl nach den

von ihnen aufgeslelllen Gesetzen die Kunsl der SlimmfÃ¼h-

rung erlernen, was nur auf dem von Jos. Fux vorge-

zeicbnelen Wege geschehen kann.

2. Was Ausdruck und Tiefe der Gedanken betrifft, so

ist in unserer Kunst meiner Ansichl nach im achlzehnlen

Jahrhundert durch Bach und HÃ¤ndel das HÃ¶chste er-

reicht worden. Wenn ich von diesen beiden in jeder Be-

ziehung gleich genial beanlaglen Mannern HÃ¤ndel den

Vorzug gebe und denselben fÃ¼r die Gesammlenlwicklung

unserer Kunst fÃ¼r bedeutender und wohlthaiiger wirkend

halte, so geschiehl dies aus zwei GrÃ¼nden, erstens, aus

einem technischen. Â«eil Handel eine grÃ¶ssere RÃ¼cksicht

auf die Natur der Singstimmeu nimmt, Bach dagegen oft

schon eine instrumentale FÃ¼hrung der Stimmen anwendet

und denselben hÃ¤ufig Aufgaben stellt, die sie nicht mebr

mit Wohllaut und KlangscbÃ¶nheit zu lÃ¶sen imstande sind.*)

Zweitens aber ist bei HÃ¤ndel die Ã¼beraus glÃ¼ckliche Wahl

seiner Oratorienlexte hervorzuheben, in welchen fÃ¼r alle

menschlichen Verhallnisse (sei es die Trauer um einen ge-

fallenen Helden, der Mulh und die Kampfbegier eines

siegreichen Heeres, die Freude frÃ¶hlicher Zecher, kurz

Alles, was die menschliche Brust empfindet und bewegt)

in einfacher und lief ergreifendster Weise der richtige Ton

angeschlagen ist. Bach's Musik nimmt hiergegen einen

streng orthodox-religiÃ¶sen Standpunkt ein; und wenn er

hier auch mit einer wunderbaren Genialitat uns selbst die

elendesten Gesangbuchverse aus der zweiten HÃ¤lfte des

siebzehnten und der ersten des achtzehnten Jahrhunderts

geniessbar zu inachen versteht, so mÃ¼ssen wir doch sagen,

dass der Gegenstand seiner Kunst ein Ã¼berwundener

Standpunklist: natÃ¼rlich nur der Gegenstand ! Da wo

sich seine Kunst an einen fesleren Slamm anlehnl, wie

z. B. in den Passionsmusiken an die schlichte und rÃ¼h-

rende ErzÃ¤hlung des Evangeliums, versteht und empfindet

sie ein jeder Ranz, und mit Rechl haben sich diese Werke

eine grosse 1'opulariUH errungen, so dass sie an vielen

Orten alljÃ¤hrlich an Charfreitag und sonst in Concerten

regelmassig wiederkehrend zur AuffÃ¼hrung kommen. Aus

dem hier Ã¼ber Bach Gesagten erklÃ¤rt sich auch, wess-

halb man lange Zeit hindurch nach seinem Tod? ihn fast

nur als Inslrumenlal- (Orgel- und Ciavier-) Componisten

verehrte, und seine Ã¼beraus zahlreichen Vocalsachen (na-

mentlich die Kirchenmusikenj nur zum verschwindend

kleinsten Theil bekannt waren. Mit dem Ableben Bach's

und HÃ¤ndel's sinkl die Vocalmusik immer mehr, die in-

strumenlale Richlung tritt mehr und mehr hervor und die

Kunst der SlimmfÃ¼hrung gehl von ihrer HÃ¶he merklich

herab, â�� man vergleiche unbefangen einmal Bach'scbe

und HÃ¤ndel'schc SlimmfÃ¼hrung mit der im Requiem von

Mozart und in den Ha ydn'schen Oratorien. Beethoven

ist fast nur noch Instrumenlalmusiker und seine Vocal-

sachen (seine Messen und ChÃ¶re zur neunten Symphonie)

bleiben zum Wohle der Sanger besser ungesungen. Von

den neueren halle Mendelssohn durch die Berliner

Schule Zeller's wohl wieder auf den richtigen Weg kom-

men kÃ¶nnen, wenn er sich nichl zu sehr durch die glan-

zenden Erfolge der Instrumentalmusik hÃ¤tte blenden las-

sen. Die StimmfÃ¼hrung in den Schubert'sehen und

S c hu man n'sehen Chorcompositinnen enlziehl s:_-h jeder

ernsleren Kritik: wer gute Vocalmusik kennen gelernt

bat, kann sich mit diesen nichl nÃ¤her befassen.

3. Es isl ein Unterschied zwischen Solo- und Chor-

gesang zu machen; ich spreche es daher ausdrÃ¼cklich aus.

dass die in Nr. 2 vielleicht zu hart scheinenden Beurlhei-

lungen neuerer Werke sich vornehmlich auf die Chorcom-

po.silionen beziehen. Der ein- und mehrslimmige Solo-

gesang steht noch lÃ¤ngere Zeit unÃ¼berlroffen da, wie z. B.

bei Mozart (allerdings hal Mozart in seiner Jugend noch

strengere Studien gemachl). Ferner sind von den aller-

neuesten viele einstimmige GesÃ¤nge noch sehr wohl sang-

bar, obgleich ihr melodischer Reichlbum weit hinter den

HÃ¤ndel'schen, Haydn'scben und Mozart'scben zurÃ¼ck-

steht. Auch auf den einstimmigen Gesang Ã�ben die con-

trapunklischen Studien den wohltÃ¤tigsten Einfluss au.Â«

*) Dies bezieht sich auch auf die Behandlung der Texlwortr,

welche nur selten so untergelegt - nd. dass der SÃ¤nger mit Bequem-

lichkeit auf eine zweckmÃ¤Ã�ige Weise Alhem schupfen kann.
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i. Die Instrumentalmusik hat, wenn sie sangbar ist,

ihren unbedingten Wertb ; die alleren Componislen schrie-

ben auch in ihren Inslnnnenlalcompositionen grÃ¼ssteu-

theils obligate Stimmen, wobei sie selbstverstÃ¤ndlich auf

den eigentÃ¼mlichen oft von der Menschenstimme abwei-

chenden Umfang der Instrumente RÃ¼cksicht nahmen. Ueber

den Werth der Fux'sehen Galtungen brauche ich hier

nicht noch einmal zu sprechen. Wenn J. Seh. Bach die-

selben fÃ¼r zu steif halt, so ist dies kein Grund sie abzu-

schaffen, und ich verweise den Leser auf meinen Contr.i-

punkl, Vorrede S. XIII und XIV. Nicht immer ist ein

genial begabter Kunstler zugleich ein guter Lehrer seiner

Kunst.

5. Das Ciavier hat als Begleitungsinstrument, als Mit-

telpunkt des Orchesters u. s. w. seinen hohen Werth â��

elend ist es dagegen als Solo-Instrument und von schÃ¤d-

lichem Einfluss, so lange man es als Ausgangspunkt der

musikalischen Bildung ansiebt.

6. Der heulige musikalische Geschmack ist insofern

verdorben, als man ohne Kritik gute und schlechte Musik

durcheinander macht und jede strengeren GrundsÃ¤tze ver-

wirft. Harmonie und Rhythmus, diese Elemente der Mu-

sik verlangen ein grÃ¼ndliches Studium und die von den

Ã¼lleren Componisten aufgestellten Regeln sollten daher

stets eingehend sludirt werden. Nur derjenige, welcher

sich im streugeo Stile mit Anmuth bewegen kann, bat ein

Recht, frei zu schreiben. Da dies leider nur hÃ¶chst seilen

der Fall ist, so ist die heutige Musikproduction planlos und

inuss auf den Geschmack verderblich einwirken.

Anzeigen und Beurtheilungen.

lieber Geaugikust und Kustgesug. Eine populÃ¤re Abband-

lungjvon tÂ»tlhold Carlberg. Wien, Pest, Leipzig. Hart-

leben's Verlag. 4870. 88 Seilen in 8.

(Schluss.)

Vorhin bemerkten wir, wie Herr Carlberg zum Schaden

der Sache das Gebiet des alten Gesanges (des Falsettgesanges

nÃ¤mlich) ausser Acht liess. Hier zeigen wir nun , wie er auch

dem italienischen GesÃ¤nge oder der Anschauungsweise

italienischer Gesangsmeister nicht volles Recht widerfahren

lÃ¤sst, obwohl er sich deren SchÃ¼ler nennt. Bei der Besprechung

des Ausdrucks und der Mittel, durch welche derselbe be-

wirkt werden kann, sagt er: Â»Der Ausdruck in der Gesangs-

kunst zerfallt in: l. Ziehen oder Spinnen des Tones ; z. Porla-

mento; 3. Phrasiren und i. Licht und Schatten der Phrase zu

verleihen. Lablache rechnet auch die Verzierungen zum

Ausdrucke des GefÃ¼hles, und er mag, vom italienischen Stand-

punkte aus betrachtel, vollstÃ¤ndig Rechl haben. Wir Deutsche

kÃ¶nnen diese Ansicht unmÃ¶glich (heilen. Ich habe sie [die An-

sicht, oder die Verzierungen?] dessbalb an dieser Stelle ohne

Bedenken weggelassen und rÃ¤ume ihnen spÃ¤ter, ehe ich vom

Geschmacke sprechen werde, einen Plalz eint. (S. S 8.) Wenn

Lablache, der Italiener, die Verzierungen mit unter den Aus-

druck befasst, so ist damit die einzig richtige, liefe Ansicht

der Sache kundgegeben. Er sollte etwa nur vom Â»italienischen

StandpunkteÂ« aus Recht haben, und Â»wir DeutscheÂ« sollten

diese Ansicht unmÃ¶glich theilen kÃ¶nnen f Der Herr Verfasser

merkt nicht, wie naiv er verfÃ¤hrt, wenn er weiter unten mit

dÃ¼rren Worten als Grund angiebt, dass nur die Italiener diese

Verzierungen recht herauszubringen wissen. Bei einer ruhig

unbefangenen Betrachtung der Sache wÃ¼rde man daraus nichts

weiter folgern, als dass den Italienern Ã¼ber die Bedeutung eines

Kunstmittels, welches sie am besten anzuwenden wissen, auch

das beste Ortbeil zugestanden werden mÃ¼sse, und dass anderen

Nationen zunÃ¤chst [obliege, hieriu zu lernen was irgend zu

lernen isl. Herr Carlberg meint freilich, es sei fÃ¼r Deutsche

und Franzosen nicht zu lernen, und er beruft sich auf die Er-

fahrung, d.h. auf unsern jetzigen Coloratursingsang im Theater!

Wie kann aber dadurch etwas bewiesen werden, wenn es viel-

mehr unwiderleglicb feststellt, dass unsere ganze Vorbildung

hierzu eine Iheils ungenÃ¼gende, theils verkehrte ist? Es fehlen

nicht nur die rechten Lehrer und die uneriÃ¤sslichen Cebungen,

sondern â�� was das schlimmste ist â�� ein gewisser DÃ¼nkel

verhindert von vorn herein, dass die Sache Ã¼berhaupt mit Er-

folg verheissendem Ernste angegriffen wird. Der Verfasser ist

ebenfalls ganz und gar in diese Vorurtheile verstrickt. Â«Die

Verzierungen im GesÃ¤nge sind ein Haupleigenlhum der Ita-

lienerÂ«, sagt er und setzt hinzu: Â»Man hat in Deutschland und

Frankreich mehrfach versucht, sie nachzuahmen ; aber erstens

vertrÃ¤gt der deutsche Gesang an sich selbst die

SchnÃ¶rkeleien nichl, dann aber sind die MÃ¤nnerstimmen

dieser beiden letzleren Nationen viel zu hart, um dem geschmei-

digen Kigurenwerke gerecht zu werdenÂ«. (S. 37.) Hierauf ist

einfach zu erwiedern, dass die Verzierungen, so lange man sie

>SchnÃ¶rkeleienÂ« nennt, niemals verstanden und wahrhaft in die

Kunstpraxis eingefÃ¼hrt werden kÃ¶nnen. Also der erste Anfang

zum Besseren wÃ¤re, derartige geringschÃ¤tzige Bezeichnungen

aufzugeben. Wie weit dann nicht-italienische Stimmen fÃ¼r die

AusfÃ¼hrung der Verzierungen tauglich sind, wird sich schon

ergeben, wenn bei richtiger Praxis nur erst die rechte Art

Musik geÃ¼bt wird. Das ist die Hauptsache.

Um dieses wichtige Capitel fruchtbringend und wahrhaft

kunstgemÃ¤ss zu behandeln, mÃ¼ssen die Verzierungen zunÃ¤chst

unter die Ausdrucksmittel gerechnet werden. Sodann ist

zu untersuchen, wie sich dieselben bei den verschiedenen mu-

sikalischen Nationen zum Theil auf nationale Weise im An-

schluss an die heimische Sprache entwickelt und hernach bei

Bekanntschaft mit der Musik und Singweise anderer VÃ¶lker

weiter ausgebildet haben. Hierbei wird man die EigentÃ¼m-

lichkeiten der Stimmen verschiedener LÃ¤nder erkennen und die

fÃ¼r dieselben besonders passenden, d. h. mit einem ungesuchl

natÃ¼rlichen Ausdruck herauszubringenden Verzierungen im all-

gemeinen bestimmen kÃ¶nnen. Dass man Ã¼ber allgemeine Be-

stimmungen nichl hinaus gehen kann, zeigt die tÃ¤gliche Erfah-

rung. Nicht-italienische SÃ¤nger, namentlich SÃ¤ngerinnen,

bemÃ¤chtigen sich immer mehr der Partien auch in rein italieni-

schen Werken, und eine Schwedin, J. Lind, Ã¼bertrifft an aus-

drucksvoller Verzierungskunst alle Italiener. Wie schon bemerkt

wurde, es kommt auf die Musik an, welche geÃ¼bt wird. WÃ¤re

der Lind von ihrem Singmeisler eingeredet, dass Verzierungen

SchnÃ¶rkel seien und dass sie am besten thue, sich an schwe-

dische Volkvisor zu hallen, so wÃ¼rde sie dabei gerade so viel

gelernt haben, wie der Deutsche bei seinen Liedern, der Fran-

zose bei seinen Chansons, der EnglÃ¤nder bei seinen Ballads.

Diese alle kennen keine Verzierungen, oder nur als SchnÃ¶rkel.

Die genannten GesÃ¤nge verlieren dadurch nicht im geringsten

an ihrem Werlh und fÃ¼r jeden , der ein echter KÃ¼nstler sein

will, sollte es gleichsam eine Ehrensache sein , sie aufs ge-

nauesle kennen und vortragen zu lernen. Was aber der Aus-

bildung eines wahren SÃ¤ngerlhums im Ganzen mehr schadet

als nÃ¼tzt, das ist die Massenproduction der durchcomponirten,

meistens dramatisch-sentimental und in der Singslimme viel-

fach instrumental gehaltenen Lieder der Deutschen, der Ã¤hn-

lichen, nur eleganteren und meistens auch flacheren Romanzen

der Franzosen und der aus einer sehr gemischten Gesellschaft

bestehenden Songs der EnglÃ¤nder. Der SÃ¤nger sollte von all

diesen Sachen, so lange er noch seinen Studien obliegt, so

wenig wie mÃ¶glich singen, denn es ist schlechterdings nichts

fÃ¼r ihn daraus zu lernen; spÃ¤ter bei gereifter Ausbildung der

Kunstmittel, hÃ¤ngt es nur von seinem Willen ab, ihren Vortrag

Â«sÂ«
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in seine Gewalt zu bekommen, und er wird sie dann anders

singen, als das Heer der sogenannten LiedersÃ¤nger, nÃ¤mlich

mit Kritik und Geschmack. Bei einem grÃ¼ndlich geschulten

SÃ¤nger wie Stockhausen sieht man dieses deutlich. Will man

aber im Grossen sehen, von welchem durchgreifenden EinflÃ¼sse

die Art der Musik auf die Ausbildung des Gesanges ist, so be-

achte man namentlich die VorgÃ¤nge in England seil (50 Jahren.

FrÃ¼her war England im Gesauge vielleicht weiter zurÃ¼ck, als

Deutschland. Mit dem Eindringen der Italiener von 4700 an

lernte es zunÃ¤chst schÃ¶nen kunstvollen Gesang in fremder

Sprache. Dann kam HÃ¤ndel und brachte ihnen alles mit Einem

Male , vollendete Musik, schÃ¶nen Gesang, gemÃ¼lhbewegende

Werke in der heimischen Sprache, und nicht lange wÃ¤hrte es,

so fanden sich englische SÃ¤nger in grosser Zahl, die â�� im An-

schluss an diese Musik â�� es den Italienern im reinen Kunst-

gesange gleich-, ja mitunter zuvorthaten. Dnd so ist es bis auf

den beutigen Tag geblieben; was dort gesanglich HÃ¶heres ge-

leistet wird, ist durch die Oratorien erzeugt. Diese Oratorien

von HÃ¤ndel sind nun bekanntlich voll von Verzierungen; aber

es sind diejenigen Verzierungen, welche von germanischen

Kehlen bewÃ¤ltigt und ausdrucksvoll vorgetragen werden kÃ¶nnen.

Der Herr Verfasser lasse einmal die Operei bei Seile und be-

obachte unsere OratorienauffÃ¼hrungen, so wird er die Bemer-

kung machen, dass hier auch in Deutschland von Jahr zu Jahr

ein Fortschritt wahrzunehmen ist und oft selbst Dilettanten die

einfach-sinnvollen Verzierungen vorzÃ¼glich ausfÃ¼hren. Etwas

Aehnliches sagt er selbst S. 73, rechnet das Oratorium aber zu

der Â»kirchlichenÂ« Musik, die Ruhe des Vertrags, weihevolle

Andacht u. dergl. erfordere. Darin eben liegt die Verkennung;

da:; Oratorium ist weder kirchlich noch weltlich, es ist das Pro-

ducl des grossen musikalischen Stils, und aÃ¼c Gesangbildung,

die rechter Art sein will, muss in demselben ihren Mittelpunkt

erblicken. Nur auf diese Weise dÃ¼rfen wir hoffen, in Deutsch-

land zu einem Kunstgesange zu gelangen, der auf eignen

FÃ¼ssen steht.

Das Schriftchen des Herrn Carlberg kÃ¶nnen wir unseren

Lesern als eine recht unterhaltend geschriebene LeclÃ¼re em-

pfehlen. Was wir an demselben auszusetzen haben, ist im Ver-

laufe dieser Besprechung schon genÃ¼gend angedeutet. MÃ¶chten

unsere Gesanglehrer nur erst ihr Gebiet, und damit ihre Pflich-

ten, im vollen Umfange kennen: Chr.

Musikalisches ans dem Briefwechsel

von .Mao Oranville.

(Fortsetzung.)

In dem Jahrzehnt nach HBndel's Tode ist Mary Granville's Brief-

wechsel arm an musikalischen Nachrichten. Was uns dann zunÃ¤chst

begegnet, betrifft den grossen Schauspieler Garrick. Einen Besuch

bei demselben im Jahre 4770 beschreibt sie ihrer Nichte Miss Mary

Dewcs (die Mutter derselben war inzwischen verstorben).

1770. Am Mittwoch fand der verabredete Besuch bei Gar-

rick's statt und meine liebenswÃ¼rdige Nichte wurde sehnlichst

herbei gewÃ¼nscht, wÃ¼rde auch sehr erfreut und ergÃ¶tzt worden

sein. Herr Garrick machte einen sehr respectvollen Wirlh uns

gegenÃ¼ber, und obwohl erfÃ¼llt von dem Bewusslsein seines

Werlhes. Â»chien er doch die ihm erzeigte Ehre zu empfinden.*)

Niemand war dort ausser Lady Weymouth und Herrn Bateman.

Was Frau Garrick anlangt, je Ã¶fter man sie sieht, desto lieber ge-

winnt man sie ; niemals scheint sie sich von dem vollkommenen

AnstÃ¤nde im Benehmen, verbunden mit gesundem Menscben-

*) Â»Diese wenigen Worte sind ein hohes Zeugniss von Garrick's

Takt und guter Erziehung, da wenige Personen in seinem Lebens-

range in Ais class oflifc) wissen, respectvoll gegen HÃ¶here und doch

in liiijh tpirits zu sein, was der beste Beweis wahrer Bildung ist.Â« So

die Herausgeberin Lady Llanover in einer Anmerkung

verstÃ¤nde und feinen Manieren, zu entfernen, und alle Um-

stÃ¤nde erwÃ¤gend, die mit ihrem Leben zusammen hingen,

kann ich nicht umhin, sie als ein wundervolles GeschÃ¶pf

zu betrachten. Das Haus hat etwas Besonderes (was ich

liebe, wie Du weissl) und scheint seinen Schmuck und

seine Eleganz ihrem Geschmacke zu verdanken; ich sah es

freilich nur so flÃ¼chtig bei einmaligem Durchgang durch alle

Zimmer, dass ich eine vollstÃ¤ndige Beschreibung davon nicht

liefern kann, aber im Ganzen hat es das Ansehen, als ob es

der Wohnsitz eines Genies wÃ¤re. Wir halten ein ausgezeich-

netes Mittagessen, hÃ¼bsch servirt, und als es vorÃ¼ber war.

begaben wir uns direct in den Garten â�� ein StÃ¼ck unregel-

mÃ¤ssigen Grundes, welches sich zur Themse absenkt, sehr gut

umfasst und fÃ¼r Schutz und Schatten bepflanzt; und ein Durch-

blick auf den Fluss, welcher von diesem Fleck sehr schÃ¶n er-

scheint wie auch von Shakespeare's Tempel aus am Ende des

Gartens, wo wir Tbee und Kaffee tranken und wo sieb eine

sehr schÃ¶ne Slatue von Shakespeare in weissem Marmor be-

findet und ein grosser Lehnsessel mit einer ausgeschnittenen

Lehne, welches Shakespeare's eigner Sessel war*) und fÃ¼r

ihn bei einer besonderen Gelegenheit gemacht wurde mit

seinem Medaillon im RÃ¼cken. Mancherlei waren die Reliquien,

welche wir von dem beliebten Dichter hier sahen. Es ging kein

Augenblick vorÃ¼ber, in welchem ich Dich nicht herbei wÃ¼nschte,

da ich weiss wie sehr Dich das alles ergÃ¶tzt haben wÃ¼rde. Um

sechs kam die hÃ¼bsche Schaar von Lady Weymoutb's Kindern

in den Garten gegangen, was die angenehme Scenerie nur um

so reizender machte, und Herr Garrick machte einen so ange-

nehmen Gesellschafter fÃ¼r die Kinder wie fÃ¼r den Kes! der Ge-

sellschaft, zum EntzÃ¼cken aller. Ein wenig vor zehn waren

wir alle im besten Wohlsein wieder dabeim.

1772. Frau Delany an ihre Nichte [jetzt Frau Port), London

30. Dec. Herr Garrick hat den Hamlet geÃ¤ndert. Im Ganzen

findet dies nur insofern Beifall, als das StÃ¼ck dadurch kÃ¼rzer

wird, da es etwas zu lang war. Ich gestehe, wÃ¤re ich noch

unternehmend genug es zu besuchen und mit anzusehen, wÃ¼rde

ich doch den Verlust der Todtengra'ber bedauern, welche Scene

gÃ¤nzlich gestrichen ist. Ich bin kein Richter Ã¼ber Zeit und Ort

und dergleichen theatralische Hegeln, aber die wilden ZÃ¼ge der

Natur, welche Shakespeare beleben, denke ich, sind zu kost-

bar, als dass man sie missen mÃ¶chte.

*) Diese Behauptung ist sehr auffallend. Der erwÃ¤hnte grosse

Lehnsessel, ohne Polster ganz von Holz und zwai von Weissdorn,

ist noch vorhanden und schon mehrmals unter den Hammer ge-

bracht. Vor 7 oder 8 Jahren wurde derselbe durch Puttick & Simpson

in London abermals vei steigert (in meinem Beisein) und erzielte die

ungeheure Summe von etwas Ã�ber 300 Guineen ! dreissig JahrÂ« zu-

vor, 1837 wenn ich nicht irre, war er zu einer noch hÃ¶her*"! Summe

verkauft. Doch wurde nirgends der Ursprung aus Shakespeare's Zeit

behauptet, suadern nur gesagt, dass Hogartb ihn fÃ¼r Garrick ge-

schnitzt habe, was schon ober mÃ¶glich, obwohl auch noch zweifel-

haft erscheint. Dass der Sessel nicht aus Shakespeare's Hausrath

herrÃ¼hrt, ist auf den ersten Blick klar. Ob Garrick sich mit seinen

vornehmen Damen einen Scherz erlaubt hat?

(Schluss folgt.)

Wiener musikalische VerhÃ¤ltnisse.

Wie wir schon in der vorigen Nummer miltbeilten, bat Herr

Hollmesberger TÃ¼r diesen Winter die Leitung der Concene der Ge-

sellschaft der Musikfreunde Ã�bernommen. Die VerhÃ¤ltnisse liegen

bunt genug und scheinen mit den politischen rivalisiren in wollen.

Unmittelbar bevor Herr Mellmesherger endgÃ¼ltig zusagte, wurde die

Sachlage von Herrn Professor Hanslick in der Â»Neuen freien PresseÂ»

eingehend zur Sprache gebracht. Wir lassen diesen Artikel hier fol-

gen und knÃ¼pfen einige Bemerkungen daran.

, ,Â»Nie sollst du mich befragen, noch Wissens Sorge tragen !â�¢

so antworten die Graalsrilter unserer Â»Gesellschaft der

Musikfreu n deÂ« seil Wochen auf jede Interpellation, wann,
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wie und von wem die Â«Gesellschafl-,-Concerte. dirigirl werden.

In der Thal wussle man noch gestern nicht, weiss vielleicht

auch morgen nicht, wem die Leitung dieser grÃ¶sslen Concerl-

Productionen Wiens anvertraut sei. Einen geeigneten Ersatz

fÃ¼r Herbeck zu finden, war gleich nach dessen Austritt unstrei-

tig die allererste Pflicht, die dringendste Aufgabe der Direclion.

Statt dessen wurde seil April diese Lebensfrage vertagt, um-

gangen und â�¢beschlafen â�¢, bis man sich auf den Sand eines

klÃ¤glichen Interregnums aufgefahren sah. Das ganze Capitel

von der Nachfolge Herbeck's enthÃ¤lt so wenig RÃ¼hmliches fÃ¼r

die Oirection der Â«GesellschaftÂ», so wenig Einladendes fÃ¼r Ã¶ffent-

liche Besprechung, dass wir letztere von Tag zu Tag verscho-

ben. Die leeren Strassenecken aber, welche sonst um Mitte

October langst mit den riesigen Annoncen der Gesellschafls-

Concerte prunkten, reden uns schliesslich zu laut ins Gewissen.

Unter den zahlreichen KÃ¼nstlern, welche man als Nachfol-

ger Herbi'ck's nannte, waren die weitaus hervorragendsten

Brahms und Dessotf. Nachdem Letzterer seine gesicherte, loh-

nende Stellung am Hofopernthealer hÃ¼lle aufgeben und dafÃ¼r

entschÃ¤dig! werden mÃ¼ssen, Erslcrer hingegen vollstÃ¤ndig Herr

seiner Zeit ist, so blieb Brahms der einzige ernsthaft in Frage

kommende Candidal. Es bedarf gewiss keiner Candidalen-Rede

fÃ¼r Brahms. GegenwÃ¤rtig das bedeutendste und vornehmste

Talent auf dem Gebiet der Orchester- und Kammermusik, ist

Brahms zugleich seil Jahren geÃ¼bl und erprobt als Dirigent.

Nicht blos technische Meisterschaft, auch eine seltene allge-

meine Bildung und unerschÃ¼tterlicher kÃ¼nstlerischer Ernst heben

ihn hoch Ã¼ber die Mehrzahl seiner Collegen und Rivalen. Sein

kÃ¼nstlerischer Charakter bÃ¼rgt dafÃ¼r, dass ein festes musika-

lisches h iiii-i(i. eine durchaus ernste Kunslauffassung, ein von

aller persÃ¶nlichen Eilelkeil oder Gewinnsucht freier Geist das

Conrertwesen der Â»GesellschaftÂ« durchdrungen hÃ¤tte. MÃ¶glich,

dass auch Bralims nicht in allem und jedem StÃ¼cke den WÃ¼n-

schen der SÃ¤nger, Spieler und ZuhÃ¶rer entsprochen hÃ¤tte, allein

sein Name hob die Direclion Ã¼ber jede Besorgniss hinaus. Er

war der Mann, fÃ¼r die Ã¼bernommene Aufgabe einzustehen und

volle Verantwortung zu tragen. Brahms, dessen jugendliche

Manneskraft einem grÃ¶sscren, praktischen Wirkungskreis zu-

sirebl, war bereit, die Stelle anzunehmen. Die Kragen, welche

er vorlÃ¤ufig an die Direclion stellte und deren zÃ¶gernde und

ungenÃ¼gende Beantwortung ein Ã¼bles Vorzeichen war, betrafen

nur kÃ¼nstlerische Anliegen, keine persÃ¶nlichen oder materiellen.

Die Schwierigkeit, nach einem unvergesslicheii Dirigenten wie

Herbcck aufzutreten, verhehlte sich Bralims keinen Augenblick;

ungelheilt wollte er desshalb seine ganze Kraft dem Werke

widmen. Ungelheill musste man ihm aber auch den ganzen

Wirkungskreis Herbeck's anvertrauen. Die ergiebigere HÃ¤lfte

dieses Feldes ist bekanntlich der Singverein, jener treffliche

gemischte Chor, dem die Gesellschafls-Concerle ihre schÃ¶nsten

Erfolge, ja ihren specifischen Charakter verdanken.

Â»Direclor der Gesellschafls-ConcerteÂ« isl man offenbar nur,

wenn man auch den Singverein leite! und Ã¼ber denselben ver-'

fÃ¼gen kann. Was Ihul aber die Direclion der Â»MusikfreundeÂ«?

Sie trennt die bisher vereinigle Leitung des instrumentalen und

des vocalen Theiles, betraut mit letzterem einen jungen, gÃ¤nz-

lich unbekannten Musiker, benachrichtig! Brahms mit reizender

NaivelÃ¤l von diesem Fait accompli und von dem BeschlÃ¼sse,

dass er sich auf die Leitung des Orchesters zu beschrÃ¤nken

habe. Es liegt auf der Hand, dass eine solche Theilung des

musikalischen Stoffes kÃ¼nstlerisch unmolivirl und ohne persÃ¶n-

liche Heibungen undurchfÃ¼hrbar ist. Nur Einem Direclor ge-

bÃ¼hrt mil der ganzen Verantwortlichkeit auch die ganze Lei-

tung der Concerle ; ein zweiler ist nur denkbar als abhÃ¤ngiger

Hilfsarbeiter des ersten. Trachtete man daher einen KÃ¼nstler

von der Bedeutung und Reputation Brahms' ernstlich 711 gewin-

nen, so nmssle man ihm die Concert-Direolion nngellieill an-

tragen und dann allenfalls ein jÃ¼ngeres Protectionskind als

Assistenten und Supplenten bei den CborÃ¼bungen anempfehlen.

Man lhal das Gegentheil; zuerst wurde mil auffallender Dring-

lichkeil der Adjulan! gewÃ¤hlt, hinterher, fast wie eine Neben-

sache , der General. Dass Letzterer, nÃ¤mlich Brahms, keine

Lust empfand, sich mit der HÃ¤lfte der Truppen zu begnÃ¼gen,

kann Niemand tadeln und konnte Jeder voraussehen. Die Ver-

handlungen, Ã¼ber welchen die kostbarste Zeit verloren ging,

blieben somit resultallos und die Â»MusikfreundeÂ« ohne Concert-

Direclor.

In dieser Nolh gall es, rasch ein anstÃ¤ndiges Provisorium

zu schaffen fÃ¼r die nÃ¤chste Concertsaison. Es wÃ¤re von Seite

der Direclion das NatÃ¼rlichste gewesen, den neuen Dirigenten

des Singvereins, Herrn Ernst Franck, provisorisch auch mit

der Orchesterleitung zu betrauen. Wir sprechen vollkommen

ernstbafl. Wenn die Direction den Mulh halle, einen jungen

Mann, der nicht die kleinste Ã¶ffentliche Probe seiner TÃ¼chtigkeil

abgelegt, an Herbeck's Platz im Singverein zu stellen, warum

nicht zugleich an Herbeck's Platz im Orchester? Wir sind weit

entfernt von jedem Misstrauen gegen Herrn Franck, in welchem

embryonisch vielleicht der grÃ¶ssle Dirigent der Zukunft schlum-

mert. Nicht seine FÃ¤higkeiten, die ja noch Niemand kennl,

greifen wir an: nur den Uebelstand, dass sie noch Niemand

kennl. Sollte Herr Franck, der AnfÃ¤nger, sich wirklich sofort

als zweiter Herbeck entpuppen, so werden wir es gewiss mil

aufrichtiger Freude anerkennen. Aber fÃ¼r ein Kunst-Institut

von dem allen Adel der Â»Gesellschaft der MusikfreundeÂ« scheint

uns ein solches Experiment nicht ziemlich. Wer zur Leitung

der grÃ¶sslen Concert-Unternehinung in der Monarchie berufen

wird, der sollte bereits irgend welche zweifellose Leistung auf-

zuweisen haben. Die Ernennung Brahms' hÃ¤tte in den Augen

der gesammten Musikwelt die kÃ¼nstlerische AutoritÃ¤t der Â»Ge-

sellschaftÂ« krÃ¤ftig gehoben, dieselbe AutoritÃ¤t, welche jetzt in

rapidem Sinken begriffen Isl. Jetzt steht man dicht vor der

ErÃ¶ffnung der Gesellschafls-Concerle und hat noch keinen Di-

rigenten.

Das Synedrium der Â»MusikfreundeÂ« verfiel auf Herrn Hell-

mesberger, dem sicherlich Niemand den Ruhm eines sehr guten

Musikers und vorzÃ¼glichen Virtuosen streitig machen kann.

Gegen eine definitive Anstellung Hellmesberger's als Director

der Gesellschafts-Concerte standen jedoch zwei wichtige Be-

denken : einmal die nicht gÃ¼nstige Erinnerung an seine Leitung

der Gesellschafls-Concerte in den FÃ¼nfziger-Jahren, sodann

seine UeberbÃ¼rdung mit zahlreichen anderen Amtspflichten.

Wie viel Zeit und MÃ¼he koslel nicht Herrn Hellmesberger die

Leitung des Conservatoriums oder sollte sie ihm wenigstens

kosten? Notorisch wie die Wichtigkeil dieser Aufgabe ist auch

die Thalsache, dass Herr Hellmesberger ihr nicht das erforder-

liche Maass von Sorgfall und Arbeit widmet. Hiesse es nichl

das Conservalorium vollends preisgeben, wenn man Hrn. Hell-

mesberger, den Direclor, Violin-Professor, Concertmeisler am

Opernlheater, Solospieler in der Hofkapelle, Unternehmer von

Quartett-Soireen etc. etc., noch mil einer neuen gewichtigen

Anstellung belastete?

An und fÃ¼r sich sind diese Aufgaben keineswegs unverein-

bar, ja es war stets ein Lieblingsgedanke von uns, sie einmal

in Einer starken KÃ¼nsllerhand vereinigl zu sehen. Hiller in

KÃ¶ln, Reinecke in Leipzig dirigiren das Conservatorium und

die Abonnemenls-Concerle, wie es seinerzeit auch Mendels-

sohn gethan, der SchÃ¶pfer des Leipziger Conservatoriums. Ein

Mann genÃ¼gt, aber es muss ein echter und ganzer sein. Findet

sich ein solcher, der mit echtem Talent zugleich eine feste mo-

ralische AutoritÃ¤t Ã¼ber ZÃ¶glinge und Orchester-Mitglieder ver-

einigt, so wird die Verbindung der Concert-Direction und der

Conservatoriums-Leitung in seiner Hand die besten FrÃ¼chte

tragen. Nebsl der grÃ¶sseren artistischen Einheit erwÃ¤chst dar-
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aus auch der praktische Vortheil, durch die verdoppeile Besol-

dung eine NotabilitÃ¤t ersten Ranges gewinnen zu kÃ¶nnen. Mao

hat in Wien seinerzeit die Stelle eines Â»artistischen Directors

der GesellschaftÂ» zumeist aus persÃ¶nlichen RÃ¼cksichten in zwei

Theile getrennt, gerade wie man jetzt aus persÃ¶nlichen RÃ¼ck-

sichten sie in drei Anstellungen zerslÃ¼ckt. Die lieben persÃ¶n-

lichen RÃ¼cksichten, sie spielen in der Â»Gesellschaft der Musik-

freundeÂ» gerne die erste Violine, oft sogar Solo ! Man hat aus

Delicatesse gegen empfindliche KÃ¼nstler und zum Nachtheile

fÃ¼r die gute Sache es vordem unterlassen, Herbeck mit der

Concertleitung auch zugleich das Conservatorium zu Ã¼bertragen

und Hellmesberger auf die Aufgabe zu beschrÃ¤nken, welcher

er vollstÃ¤ndig gewachsen und zugeneigt ist: auf die Professur

der Violine und des Quarletlspicles. In solcher Stellung wÃ¤re

wahrscheinlich Herbeck heule noch der Â«GesellschaftÂ» erbalten

und Helimesberger's empfindlichem GeiuÃ¼th blieben die neuesten

Aufregungen erspart. Diese Aufregungen bestehen darin, dass

die Direction Herrn Hellmesberger um die provisorische

Leitung der Concerle fÃ¼r die nÃ¤chste Saison ersuchte, natÃ¼rlich

unter schmeichelhaftester Betonung sowohl seiner grossen Ge-

schÃ¤flslasl, wie seiner bewÃ¤hrten GefÃ¤lligkeit. An Helimesber-

ger's Stelle hÃ¤tten wir eine moralische Verpflichtung gefÃ¼hlt,

durch unumwundene ErfÃ¼llung dieses Ansuchens das Institut

aus grosser Verlegenheil zu reissen. Hellmesberger ist das

Ã¤lteste Dlrections-Mitglied, der Doyen des Hauses, seit seinen

Knabenjahren von der Â»GesellschaftÂ» gefÃ¶rdert, bevorzugt, ge-

hÃ¤tschelt, also ihr natÃ¼rlicher nÃ¤chster Helfer in der Noth. Herr

Hellmesberger hat auch wirklich angenommen, aber nach seiner

Art: er sagte am Monlag Ja , am Dienstag Nein, am Mittwoch

wieder Ja , am Donnerstag doch wieder Nein. Heule ist Don-

nerstag. Die Gesellschaft hat keinen Dirigenten.

Zu dieser Ratblosigkeit und Zerfahrenheit, unter welcher

die curulischen StÃ¼hle im neuen Musikvereinssaale wackeln,

bildet der solide Organismus der Philharmonischen Con-

certe ein trÃ¶stliches GegenstÃ¼ck. Es geschieht auch nicht un-

ter gÃ¼nstigen VerhÃ¤ltnissen, dass die Philharmoniker ihre dies-

jÃ¤hrigen Concerte ankÃ¼ndigen. Man bat ihnen vielmehr die

wesentlichste FÃ¶rderung entzogen, deren sie bisher sich un-

beirrt erfreuten : die Benutzung des Hofcperntheaters. Unter-

nehmer der Philharmonischen Concerte ist bekanntlich das Or-

chester des Hofoperntbeaters. Dieses, sollte man glauben, habe

gegrÃ¼ndeten Anspruch, seine mit Recht hochgeschÃ¤tzten Pro-

ductionen an theaterfreien Tagen im eigenen Hause abhalten zu

dÃ¼rfen, zumal auch die (Herbeck'schen) Abonnements-Concerte

im Opernhause dieses Jahr wegfallen. Warum im neuen Opern-

hause plÃ¶tzlich unstatthaft sein soll, was im alten zehn Jahre

lang willkommen war, das geht freilich Ã¼ber unseren beschrÃ¤nk-

ten Cnterthanenverstand. Gleichviel; die Philharmoniker, plÃ¶tz-

lich aus dem Theater vertrieben, haben sieb dadurch nicht ent-

muthigen lassen. Sie sind unter der Fahne ihres erprobten

FÃ¼hrers Dessoff Ireu zusammen geblieben und erÃ¶ffnen uns die

erfreuliche Aussicht auf acht Philharmonie-Concerte im grossen

Hasikvereinssaale. Die Theater -LocalitÃ¤t bot den Besuchern

allerdings manche besondere Bequemlichkeit, die architektoni-

sche und akustische SchÃ¶nheit des neuen Musikvereines wird

sie dafÃ¼r entschÃ¤digen. Der Saal ist gross genug, um unbe-

schadet Hes Vorkaufsrechtes der GrÃ¼nder und Stifter allen bis-

herigen Abonnenten hinreichenden Raum zu bieten, wie denn

auch durch mannigfaltige Abstufung der Preise und EinfÃ¼hrung

Â»nngesperrter SitzeÂ« die Philharmonie-Concerte jeder Classe des

musiklicbenden Publikums zugÃ¤nglich gemacht wurden.

Was den musikalischen Inhalt dieser acht Concerte betrifft,

so dÃ¼rfen wir manchen auserlesenen Genuss hoffen. Das clas-

sische Repertoire (Mozart, Haydn, Beethoven, Mendelssohn,

Schumann) ist durchflochten mit NovitÃ¤ten von Rubinstein,

Gade, Brahms, Volkmann, Raff, Bargiel, Rudorff. Gernsheim

und Goldmark. Namhafte Virtuosen, wie Sophie Meiner. Ep-

steiu, Brahms, Gernsheim, Pupper, Wieniawsky und August

Wilheltnj, haben ihre Mitwirkung zugesagt. So ist denn nicht

zu fÃ¼rchten, dass die nunmehr auf eigene FÃ¼sse gestellte Con-

cert- Unternehmung der Philharmoniker minder fest stehen

werde, als bisher. Sie ist der wohlerworbenen Sympathien

des Publikums gewiss." â��

Die Directiun der Philharmonischen Concerte bat Ã¶ffentlich er-

klÃ¤rt, sie habe keinen abschlÃ¤gigen Bescheid erhallen hinsichtlich

der Benutzung des Hofopernthealers fÃ¼r ihre Concerte, weil sie um

eine derartige Benutzung nicht nachgesucht hube. Als Grund fÃ¼r die

Unterlassung des Gesuchs wird angegeben : die zu hohen Tages-

kosten des Locals. Aber die Sache bleibt damit dieselbe. Denn

warum sind die Tageskoslen so hoch, wenn es sich darum handelt,

eine kleine Anzahl von Concetlen zu erhallen, die, unmittelbar von

den Kralten der Uofoperukapelle ausgehend, eine der musikalischen

Zierden der Resident bilden und deren FÃ¶rderung Ã¼berall des leb-

haftesten Dankes gewiss wÃ¤re? Warum werden die vom Hofe unter-

haltenen musikalischen Institute so Hnverh&ltnissmÃ¤uig subven-

tionirl, wenn nicht desshalb, um unbehindert durch kleinliche RÃ¼ck-

sichten Das unterstÃ¼tzen zu kÃ¶nnen, dessen Kunstwerlh und

Ã�ffentlicher Nutzen ausser Frage steht? Man sieht hier wieder, von

welchen kleinlichen Gesichtspunkten dieses Institut der Hofoper ge-

leilet wird, seit dasselbe sich mit Beiraihen umstellt hat.

Es ist aber eigentlich ein anderer Punkt, den wir hier erÃ¶rtern

mÃ¶chten Gewiss ist es ausserordentlich verkehrt, wenn die Gesell-

schalt der Musikfreunde mit Brabms wegen Uebernahme der Coo-

certdirection verhandelt und gleichzeitig dein Singverein einen Diri-

genten bestellt. Wahrlich, hier bekundet sich dasselbe glanzende

Geschick, welches die Wiener Beethovenfeier mit Allem zu schmucken

gedachte, was Deutschland an berÃ¼hmten Musikern anzuweisen hat,

und schlieÃ�lich nichts erreichte, als die merkwÃ¼rdigste Sammlung

von KÃ¶rben, welche wohl jemals eine Festdirection un'.er ahnlichen

Umstanden erhallen hat. Jedes Wort darÃ¼ber, dass dei Dirigent der

Vereinsconcerte Ã¼ber den Singverein , wie Ã¼ber seine rechte Hamt,

volle Gewalt haben mÃ¼sse, ist unnOtbig. die unumschrÃ¤nkte Ver-

fÃ¼gung seitens des Dirigenten erscheint uns uui so notwendiger,

weil diese Concerle sich nur dann auf die Dauer werden halten kÃ¶n-

nen. Der Singverein liefert schon jetzt das bedeutendste Material

und wird sich bei naturlicher Entwicklung der VerhÃ¤ltnisse immer

mehr geltend machen. Brabms namentlich dÃ¼rfte der letzt*) sein,

welcher den Singverein aus der Hand geben mÃ¶chte. Herr H. gehl

aber in seinen WÃ¼nschen weiter. Er meint, selbst die Direction der

Concerle und die des Conservatoriums sollten in der Hand Eines

Musikers sein, und erinnert beispielsweise an Hitler in KÃ¶ln und

Reinecke in Leipzig. Er halle hinzu setzen kÃ¶nnen, dass die Ge-

nannten ausferdem auch noch eine ansehnliche Zeit auf Eisenbahnen

zubringen und an allen mÃ¶glichen Orten Concerte dirigiren. Wir

mÃ¶chten aber doch fragen, ob Herr H. sich wohl die Mi'he genom-

men bat nachzusehen, wie es bei denselben zu Hause aussieht, und

ob er Lust \erspQren sollte, z. B. die CÃ¶lner Verhaltnisse nach Wien

importirt zu sehen. Um diesen Preis, meint er, hÃ¼lle Herbeck der

Gesellschaft der Musikfreunde erballen bleiben kÃ¶nnen, und wir

glauben dieses gern ; es ist uns aber immer als ein fÃ¼r die Gesell-

schaft gunstiges Zeichen erschienen, dass jener ehrgeizige Dirigent

die Stellung eines musikalischen Diclators nicht erlangt bat, denn

der natÃ¼rliche Ausbau dieses Institules wÃ¤re dadurch unter Schein-

erfolgen fÃ¼r lange Zeit gehemmt. Conservilonum und Content, Mu-

siklehre und MusikauffUhrung, auseinander zu halten, mÃ¼ssen wir

als den ersten Grundsatz einer musikalischen Organisation be-

zeichnen- es ist genau dasselbe, was auf juristischem Gebiete die

Trennung der Justiz von der Verwaltung bedeutet. Ferner: eine

wirkliche, einheitliche Uirection des Ganzen ist durchaus unerl&ss-

lich, aber sie darf niemals einem der belheiliglen Musiker in die

Hand gegeben werden , also weder der Obmann der Musikschule,

noch der Dirigent der Concerle kann nalurgemgss das Ganze leiten.

Wir sprechen hier nicht von ueuen Einrichtungen, wo vorÃ¼bergehend

Einer oft sieben Anmler verwallen muss, um die Sache nur erst in

den Gang zu bringen, sondern wir haben bereits begrÃ¼ndete Institute

im Auge, um deren nalurgemasse Organisation es sich handelt. Auch

mÃ¶chten wir die Verhaltnisse in Wien gern grÃ¶sser und normaler

entwickelt sehen, als in Orlen wie Leipzig KÃ¶ln und ahnlichen, die

doch Ã¼ber ein gewisses Mittelmaass nicht hinaus kommen kÃ¶nnen.

Weil Herr H. das Voruriheil hegl, dass hier Wiener Verhaltnisse

eben als solche geladelt werden sollen, wÃ¤hlen wir noch ein fremdes

Beispiel. Die neue 'Hochschule* in Berlin hat ihr Absehen auch auf

Concerte gerichtet, auf ein Concertwesen grÃ¶ssten Slils, und wenn

wir rechl unterrichtet sind , ist die Frage wegen der Direction sol-

cher Concerte schon bei der Anstellung der Hauptlehrer erÃ¶rtert und

dieselbe dem Director der Anstalt Ã¼bertragen. Wir sind nun Ã¼ber-
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zeugt, dess der Uirector der Hochschule, sobald dieConcerte in dem

projectirtcn Umfange verwirklicht werden, sieb zu entscheiden haben

wird, ob er die Musikschule oder die AuffÃ¼hrungen leiten will, denn

beide AcmCer wird er nur Ã¼bernehmen kÃ¶nnen, so lange sie eben

Ã¼ber das Stadium unvollkommener AnfÃ¤nge nicht hinausgekommen

sind. Die Gesellschaft der Musikfreunde wÃ¼rde gut thun, an dem

fest zu halten, was sie bereits erreicht hat: an der getrennten Leitung

der Schule und derConcerte, sowie an der Gesammlleitung durch

einen selbstÃ¤ndigen KÃ¶rper. Ist diese Gesammtleitung nicht rechter

Art, nicht in den rechten HÃ¤nden, so richte man das scharfe GeschÃ¼tz

der Kritik gegen diese Position, damit eine heilsame Aenrferung er-

zielt wird ; aber man zerstÃ¶re nicht den Anfang einer guten Organi-

sation durch UnterstÃ¼tzung von Bestrebungen, deren Anfang gleissend,

deren Ende aber die Desorganisation sein wurde. Die halben Orga-

nisationen ! sie sind das UnglÃ¼ck Oesterreicbs. Und sehr undankbar

ist es fÃ¼r einen aussen Stehenden, darauf hinzudeuten, denn der Ein-

heimische fÃ¼hlt wohl die Unbehaglichkeit der Zustande, ist aber we-

nig geneigt, von einem Dritten die Ursache zu lernen. Was ist das

Facit? Der Intriguant, mit einigem Talent und der RÃ¼hrigkeit des

Ungeziefers begabt, macht sich eine glÃ¤nzende Stellung zurecht â��

denn die VerhÃ¤ltnisse sind biegsam und die Personen gefallig â��, und

alle, Â»Gerechte wie UngerechteÂ«, ebnen ihm dabei die Wege. Hinter-

drein Klagen darÃ¼ber, dass es so ist, wie es igt. Chr.

Berichte. Nachrichten und Bemerkungen.

* Berlin. Die hiesige Hofoper bat TÃ¼r nÃ¶tbig befunden, einen

eigentlichen Â«OperndirectorÂ« anzustellen, und ist dazu der bis-

herige PÃ¤chter und Director des Hamburger Stadtlheaters M. Ernst

auserseben. Derselbe wird hier am 4. Jan 4874 seine Thatigkeit be-

ginnen. Wenn man erfÃ¤hrt, dass der genannte Theaterdireclor bis-

her auch nicht die geringste nutzbringende Thatigkeit fÃ¼r die Oper

entfaltet hat, so weiss jeder, was er von ihm hier zu erwarten hat.

Unsere kgl. Oper scheint nun einmal bestimmt zu sein, immer tiefer

in den Sumpf zu gerathan.

* Frankfurt a. M. H' rast um einen ganzen Monat verspÃ¤tet

sieb diesmal der eigentliche Beginn des winterlichen Musiktreibens

in unserer Stadt. Und leider kÃ¶nnen wir uns demselben immer noch

nicht mit jener Ruhe hingeben, welche nach uberstandener Sorge

und MÃ¼he so wohl thut: noch spielt ja in der Ferne das blutige Con-

cerl, an dessen AusfÃ¼hrung auch so viele der Unsrigen Theil neh-

men. Auch Herrn Director M U11er hat das l.oos getroffen, einen

hoffnungsvollen Sohn im Kriege zu verlieren (derselbe starb im La-

zarett) cu Aachen an einer bei Sedan erhaltenen Wunde. D. R.). Viel-

leicht ist es dies, was ihn verhindert, zu einer Beethovenfeier in un-

serer Stadt beizutragen. Der RÃ¼hl'sche Verein kundigt eine

solche ab erstes seiner Abonnementsconcerte an. Das Programm

heisst OuvertÃ¼re zu Corlolan, Prolog, Â»Au die ferne GeliebleÂ« Lie-

derkreis. Messe in C-dur. Freilich wurde man die Messe in D gerade

fÃ¼r den vorliegenden Zweck geeigneter finden mÃ¼ssen; zur Entschul-

digung jener Wahl dient jedoch erstens, dass bei dem spÃ¤teren Be-

ginn der Proben die Zeit zum Studium jenes ausserordentlicb

schwierigen Werkes nicht ausreichen durfte â�� da der 47. Decbr.

doch jedenfalls der letzte Termin fÃ¼r die AuffÃ¼hrung ist â�� und zwei-

tens dass gerade die Messe in C hier sehr lange nicht gehÃ¶rt wurden

ist. Das zweite Concerl verspricht Handel'Â» MaccabÃ¤us, das dnlle :

a, Requiem von Schumann, bj Â»Gottes ZeiU von Bach, c) 95. Psalm

von Mendelssohn, d) Â»Der SturmÂ» von Haydn. Gegen die Programme

ist Nichts einzuwenden ; doch wÃ¼rde ich fÃ¼r das letzte die chrono-

logische Folge Bach, Haydn, Hendelssohn, Schumann oder umge-

kehrt vorziehen, nicht sowohl der Geschichte wegen als wegen des

Genusses selbst. Bei so grellen Contrastcn , wie sie Schumann und

Bach, Bach und Mendelssohn bieten, leidet gewÃ¶hnlich der Ein-

druck dermaassen, dass, je nach dem Standpunkte des HÃ¶rers, der

Eine oder Andere der beiden Componisten fÃ¼r diesmal ungenieÃ�bar

erscheint. (Scbluss folgt.)

* In den Â»Mittheilungen der Verlagsbuchhandlung B. G. Teub-

ner in Leipzig, Nr. 4, 4870Â» finden wir unter den Notizen Ã¼ber kÃ¼nf-

tig erscheinende BÃ¼cher folgende sehr erfreuliche Anzeige: Â»Die

Schriften der griechischen Musiker, griechisch und deutsch unter

Mitwirkung von Professor Dr. Studemund herausgegeben von

Carl von Jan, Hermann Deiters und Paul Marquard.

Circa * Bande. Lei.-8.Â« Schon im vergangenen Jahre wurde in die-

ser Zeitung bei Gelegenheit der Besprechung des Arisloxenus von

P Marquard der Wunsch ausgesprochen, dass Uarquard oder andere

dazu befÃ¤higte Mttnner die anderen griechischen Musiker â�� wenn

auch nicht mit einem Male, so doch allmÃ¤lig â�� in Ã¤hnlicher Weise

bearbeiten und dem musikalischen Publikum zugÃ¤nglich machen

mÃ¶chten. Die ersten vorbereitenden Schritte hierzu aind jetzt ge-

schehen , so dass wir hoffen dÃ¼rfen, in nicht allzulanger Zelt an

Werk an die Oeffentlichkeit treten zu sehen. Nach dem Plane der

Herausgeber und des Verlegers soll die neue Aulgabe alle Schriften

in griechischer Sprache, welche uns erhalten sind, umfassen. In der

Teubner'schen Anzeige heisst es dann weiter: Â»Sanmillichen wird

eine deutsche Uebersetzung, denjenigen, welche deuen bedÃ¼rfen,

auch ein Commentar beigegeben werden. Die kritische Grundlage

fÃ¼r diese neue Ausgabe bildet das umfassende Material, welches

Herr Professor Dr. Sludemund wahrend seines mehrjÃ¤hrigen Aufent-

haltes in Italien gesammelt hat; dazu wird benutzt werden, was aus

dem frÃ¼her Franz'schen, jetzt in den HÃ¤nden des Herrn Dr. von Jan

befindlichen Apparates sich als brauchbar erweist, so wie die von

den Herren DD. Deiters zu Aristides Quinctillaniu und Marquard zu

Theo Smyrnaeus, Ptolemaeus und mehreren kleineren Schriften be-

sorgten Collationen. Die Ordnung der Schriften wird eine, so weit

es bestimmbar ist, chronologische sein; zunÃ¤chst wird erscheinen

die Musica des Aristides QuinctUianus, von Herrn Dr. Deiters be-

arbeitet, dann voraussichtlich die pseudo-euklidiscbe Introductio von

Herrn Dr. von Jan, die Schrift des Theo Smyrnaeus, Ptolemaeus etc.

Jede der Schriften wird, wofern der Umfang nicht gar zu gering ist,

auch als einzelnes Fascikel abgegeben, spÃ¤ter die gehÃ¶rige Anzahl

solcher zu einem Bande vereinigt werden. FÃ¼r den Scbluss des gan-

zen Corpus ist ein vollstÃ¤ndiges Lexicon terminorum in Aussicht ge-

nommenÂ».

* Ueber einen ergreifenden Vorfall nach der Schlacht bei Gra-

vclolte am 48. Aug. Abends, welchen damals die Zeitungen berich-

teten (dem Trompeter eines furchtbar mitgenommenen Cavallerie-

regimenles war die Trompete durchlÃ¶chert und gab, als er zum

Sammeln des Ã¼brig gebliebenen HÃ¤ufleins blasen wollte, nur einige

schwache Ã¤chzende TÃ¶ne von sieb) hat Freiligratb ein Lied gemacht,

welches die illustrirte Zeitschrift Â»Das neue BlattÂ« verÃ¶ffentlicht.

Die Trompete von Gravelolte.

Sie haben Tod und Verderben gespie'n

Wir haben es nicht gelitten.

Zwei Colonnen Fuuvolk, zwei Batterie'n,

Wir haben sie niedergeritten.

Die SÃ¤bel geschwungen, die ZÃ¤ume verhÃ¤ngt,

Tief die Lanzen und hoch die Fahnen,

So haben wir sie zusammengesprengt â��

CUrasiiere wir und Ublanen.

Doch ein Blutritt war es, ein Todesritt,

Wohl wichen sie unseren Hieben,

Doch von zwei Regimentern, was ritt und was stritt,

Unser zweiter Mann ist geblieben.

Die Brust durchschossen, die Stirn zerklafft,

So lagen sie bleich auf dem Rasen,

In der Kren, in dar Jugend dahingerafft â��

Nun, Trompeter, zum Sammeln geblasen !

Und er nahm die Trompet', und er hauchte hinein,

Da â�� die mutbig mit schmetterndem Grimme

Uns gefÃ¼hrt in den herrlichen Kampf hinein,

Der Trompete versagte die Stimme!

Nur ein klanglos Wimmern, ein Schrei voll Schmerz,

Entquoll dem metallenen Munde:

Eine Kugel hat durchlÃ¶chert ihr Erz â��

Um die Todten klagte die wunde '

Um die Tapfern, die Treuen, die Wacht am Rhein,

Um die BrÃ¼der, die heut' gefallen â��

um sie Alle, es ging uns durch Hark und Bein.

Erhub sie gebrochenes Lallen.

Und nun kam die Nacht, und wir ritten hindan.

Rundum die Wachtfeuer lohten .

Die Rosse schnoben, der Regen rann â��

Und wir dachten der Todten, der Todten!

Dieses Lied hat nur den einen Fehler, dass es, wie alle Freiligrath-

schen Poesien, mehr declamatoriscb als musikalisch gehalten ist.
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[171] DemnÃ¤chst erscheint in meinem Verlade

Fest- OuvertÃ¼re

fÃ¼r grosses Orchester

compooirt von

Carl

Op. 105.

Partitur. Orchesterslimmen.

Ciavier-Auszug zu vier Munden vom Coinponisten.

lim entÂ» MalÂ« aufgerÃ¼hrt Im Gcwuo'iaiut Â»u Ulpilg Ã�B 20. llcibr. 1870.

Leipzig, Oclober (870. Robert SeitÂ».

[<'*] Im Verlade von

in Leipzig und Winterthur

erschienen nachstehend verzeichnete patriotische Composilionen,

die in jetziger Zeit besonders angelegentlich empfohlen werden :

JBrahmH, Job., Op. 41. FÃ¼nf Lieder fÃ¼r vierstimmigen

MÃ¤nntrchor. 8.

â�¢Ich schwing mein HÃ¶rn ins Jammerthal.Â« Â»Freiwillige her !â�¢

Geleit: Â»Was freut eineu alten Soldaten ?Â« Marschiren Â»Jetzt

bab icb schon zwei Jahre langÂ«. Â»Gebt Acht'Â«

Partitur l 5 Ngr. Stimmen a Ã¶ N'gi.

Gernsheim, Fr., Op. 40. Salamis. Siegesgesang der

Griechen von Herrn. Lingg, fÃ¼r Mjnnercbor u. Orchester.

Partitur l Thlr. 25 Ngr. Ciavierauszug l Thlr. l 0 Ngr.

Chorstimmen 15 Ngr. (Tenor l, J. Bass l, S Â« 3:)/4 Ngr.)

Orchesterstiiomen in Abschrift.

Kuntze, Carl, Op. 102. Soldatenliebe: Â»Soldaten mar-

schiren zum Thore hereinÂ«, Gedicht von A. Schults, flir

vierstimmigen MÃ¤nnerehor. 8

Partitur 10 Ngr. Stimmen Ã¤ *'/2 Ngr.

Dasselbe Lied fÃ¼r eine Singstimme mit Begleitung

des Pianoforte. lÃ¤'/i Ngr.

Kunkel, ttotth., Op. 23. 0 Vaterland! Du bist es werth!

Dichtung von Marie Ibring, fÃ¼r vierstimmigen Mttnnei-

chor mit Begleitung von Blasinstrumenten oder Pianoforte.

Parlilur mit untergelegter Pianoforlestimme l 0 Ngr.

Chorslimmen 5 Ngr. (Tenor l, ' Bass l, t Ã¤ l','4 Ngr.)

fnslrumentalslimmen in Abschrift.

SchÃ¤ffer, Aug., Op. in i. Nr. f. Deutsches Bannerlied:

Â»Erhebt euch rings, ihr deutschen Lande !Â« fÃ¼r gemisch-

ten Chor mit Pianoforte.

Parlilur und Stimmen i S Ngr.

Stimmen einzeln a S'/2 Ngr.

Nr. 2. Dasselbe Lied fÃ¼r 4stimmigen MÃ¤nncrchor. 8.

Partitur 7 '/2 Ngr. Stimmen Ã¤i Z', 2 Ngr.

Nr. 3. Dasselbe Lied flir eine Singslimme mit Be-

gleitung des Pianoforte. 12Yj Ngr.

Nr. 4. Banner-Marsch nach demselben Liede fÃ¼r

Pianoforle zu 2 HÃ¤nden. 7'/2 Ngr.

Schletterer, H. M., Op. 4. ThÃ¼rmerlied. Cedicht von

Eui. Geibel, fÃ¼r Mannerslimmen (Chor und Soli) mit Be-

gleitung von Blasinstrumenten.

C1 ivierauszug ) Thlr. 10 Ngr.

Sin&slimmen 10 Ngr. (Tenor 1,2. Bass l, t a 5 Ngr.)

Parlilur um; Orcheslerslimmen in Abschrift.

l"*] Im Verlage von J. Itirtrr-liicderntann in Leipzig und

Winlerlhiir erscheint demnÃ¤chst:

SALVE REGINA

flir

Ohor und

Begleitunc von Streichorchester

und

Orgel oder Hoboen und Fagotten

componirt

Joseph Haydn.

[<7t] Im Verlage von J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Win-

terthur erscheint demnÃ¤chst

Zweite Suite

m (anonlbrm

FÃ�R ORCHESTER

componirt

von

Julius 0. Grimm.

Op. 16.

Partitur 3 Thlr. :0 Ngr. Stimmen 5 Thlr.

VierhÃ¤ndiger Clavierauszng vom Componisten 1 Thlr. 10 Ngr.

Verlag von Friedrich Vieweg u. Sohn in Braunschweig.

i175) /u beziehen durch jede Buchhandlung.)

Die Lehre von den Tonempfindungen,

Â»Is

physiologische Ã¼rundlage fÃ¼r die Theorie der Musik

von H. Helmholtz,
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V. Jahrgang.

Inhail: Die Rose vom Libanon. Oper von Joseph Hubcr. â�� Musikalisches aus dem Briefwechsel von Mary Granvillo (Schluss). â��

Berichte. Nachrichten und Bemerkungen. â�� Anzeiger.

Die Rose vom Libanon.

Oper von Joseph Huber.

Unsere gegenwÃ¤rtige Operncomposilion bat zwei Ideale

oder Schablonen, denen sie folgt: sie lenkt entweder in

die Spuren Wagner's, oder in diejenigen Offenbach's. Die

franzÃ¶sischen Eklektiker Gounod, Adam etc. haben zwar

auch von deutschen Theatern ziemlich Besitz genommen,

aber doch nur vorÃ¼bergehend, und man kann erwarten,

dass sie den hier gewonnenen Boden bald wieder verlie-

ren, wahrscheinlich fÃ¼r die nÃ¤chste Zeit in ihrer Produclion

Ã�berhaupt nicht sehr ergiebig sein werden. Den Pariser

Theatern ist die Subvention schon vom 4. October an

ganzlich entzogen; die franzÃ¶sische Oper, die sich nur

durch die UnterstÃ¼tzung der Bcgierung in ihrem GlÃ¤nze

erhalten kann, dÃ¼rfte die CalamitÃ¼t des Landes mit am

schwersten empfinden. Denn eine Regeneration nach deut-

scher Artâ�� was in Einer Stadt nicht gelingen will, in

einer anderen zu versuchen â�� ist in Frankreich nicht

mÃ¶glich; da kein Tonsolzer, der einmal Pariser Luft ge-

athmet und Pariser Beifall gekostet hat, es Ã�ber sich ge-

winnen wird, fUr Provinzial-Theater zu arbeiten, seien

die Orte auch noch so gross und reich. Uebrigens fehlen

,111 diesen Theatern auch alle Elemente einer besseren

Kunst; sie haben ohne Ausnahme nicht mit der Kunst,

sondern mit dem Bordell den Pakt geschlossen, und die

Theaterunternehmer befinden sich durcbgehends sehr gut

dabei. Ohne nun zu untersuchen, wie weit die Wagner'-

schen und die Offenbach'schen Schablonen von einander

abweichen und welche Geistesverwandtschaft unter ihnen

hcsleht, wollen wir heute nur ein neues Werk nÃ¤her be-

trachten, welches sich einfach â�� in des Wortes ver-

wegenster Bedeutung â�� auf Wagner's Seite stellt. Es ist

dies die Â»Rose vom Libanonc. Wir haben sie bezeichnet

als eine Â»Oper von J. Hubert, und erschrecken fast Ã¼ber

diesen altmodischen Ausdruck , wenn wir auf den wirk-

lichen Titel blicken, welchen die Autoren dem Werke

vorgesetzt haben. Kr lautet:

1 Die Rose TOB Libanon. Dramatische Dichtung in drei

AufzUgcn von Peter Lokmin, Musik von Joseph liber.

Stuttgart, Theodor StÃ¼rmer. Partitur. Folio. (Erster

Act 104, zweiter Mi, dritter Ht Seiten; lilhogra-

phirte Handschrift.)

Weil uns hier zunÃ¤chst die Â»dramatische DichtungÂ« von

Herrn Peter Lohmann entgegen tritt, ist es gewiss ganz in

der Ordnung und vÃ¶llig im Sinne des Dichters, wenn wir

V.

seinen Theil der Arbeit zunÃ¤chst ins Auge fassen. Etwas

anderes noch macht solches aber sogar zu einer unabâ��

weislichen Pflicht. Herr Lohmann hat dem Werke nÃ¤m-

lich eine Art Vorrede mitgegeben, welche er Â»Zur EinfÃ¼h-

rungÂ« betitelt. Nun, eine simple Vorrede kann man schon,

wie bekannt, ohne grosse Nacbtheile Ã�berschlagen, aber

einer directen Â»EinfÃ¼hrungÂ« darf sich niemand entziehen.

Also der Leser wird hÃ¶flichst gebeten.

Es thut uns leid vorweg gestehen zu mUssen, dass wir

fast die ganze Â»EinfÃ¼hrungÂ« hier zu reproduciren gezwungen

sind, weil ihre SÃ¤tze wie Kletten an einander hÃ¤ngen.

Sie beginnt: Â»Was die Wissenschaft beschreibt und

die Religion vorschreibt, das fÃ¼hrt bekanntlich die Kunst

unmittelbar in lebendiger Wesensform, in der Erschei-

nung vorÂ«. Demnach wÃ¤re sie der Beleg zu beiden, und

wie Â»lebendigÂ« auch immer gebalten, doch nur eine Art

von Beispiel. In den AnfÃ¤ngen, und wieder in den Ver-

irrungen der Kunst, machen sich solche Tendenzen gel-

tend; aber wo sie sich auf freier HÃ¶he bewegt, da ist es

anders. Was meint der Verfasser zu der folgenden Um-

stellung seines Salzes: Â»Was weder die Wissenschaft zu

beschreiben, noch die Religion vorzuschreiben vermag,

das Lebendige, bildet das Gebiet der Kunst und wird von

ihr nach den Gesetzen der SchÃ¶nheit dargestelltÂ« â��?

Wir bitten aber, zunÃ¤chst Herrn Lohmann's Satz in

Erinnerung zu behalten wegen des unmittelbar darauf

Folgenden. Es folgt dieses: Â»Wie die Wahrheit und die

Tugend in sich vollendet keines Aussengegenstandes zur

BekrÃ¤ftigung, zum Erproben ihrer Stichhaltigkeit bedÃ¼r-

fen, so auch die Kunst, so demnach auch das DramaÂ«. Der

Leser merkt wohl schon, worauf er hinaus will, er will

das Dreinreden des Publikums sich vom Leibe hallen.

Vielleicht auch das Publikum Ã�berhaupt. HÃ¶ren wir

zunÃ¤chst, wie er weiter argumentirt: Â»Innerhalb der Gren-

zen seiner Handlung vollzieht sich die jeweilige Idee; und

zum Darlhun derselben bedarf es nur der im Drama han-

delnden Personen, nichl eines Publikums von ZuschauernÂ«.

Noch niemand hal bchnuplet, dass das Publikum die Â»IdeeÂ«

Â»darlhunÂ« solle, aber es soll sie wie ein Spiegel auffangen

und in lebendiger Erregung zurÃ¼ckstrahlen. Die Werke

der Natur wie die der Kunst bleiben in ihren Wesenheiten

dieselben, ganz gleich, ob das Auge des Menschen dar-

Ã¼ber schweift oder nicht: aber ihre SchÃ¶nheit, dieses

Product lebendiger FonnenfÃ¼lle, ist nur fÃ¼r den tbeilneh-

menden Menschen. Dies isl der ideale Grund oder â�� um

uns in der Ausdrucksweise des Herrn Verfassers zu
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bewegen â�� die Â»IdeeÂ«, welche hinter dem, was man Pu-

blikum nennt, verborgen ist.

Er meint: Â»Werden Wirkungen erzielt durch irgend

etwas im Drama Geschehendes, so kommen dieselben Ã¤sthe-

tisch nur in so weit in Betracht, als sie unter den handeln-

den Personen selber ausgeÃ¼bt werdenÂ«. Dies ist aber

durchaus nicht der Fall. Die naturlichen Wirkungen

sind ausschliesslich diejenigen, welche sich bei den han-

delnden Personen des Spiels oder des Drama Ã¤ussern,

weil dieses Drama ein Lebensvorgang sein soll und nur

durch die Impulse der Handlung und die Pulse der Wir-

kungen der Handlung in seinem Gange erballen wird. Die

Ã¤sthetischen Wirkungen aber erstrecken sich eben so

ausschliesslich nur auf das Publikum, niemals auf die Mil-

bandelnden. Diese Ã¤sthetischen Wirkungen geben die

Handelnden durchaus nichts an; da sie aber unzertrenn-

lich sind von einem Werke der Kunst und von jedem Aulor

bei der AusfÃ¼hrung seines Werkes ins Auge gefassl wer-

den, so ist hiermit zugleich sonnenklar bewiesen, dass

sich jeder KÃ¼nstler einen Kreis von Zuschauern oder HÃ¶-

rern, das also was man Publikum nennt, unwillkÃ¼rlich

hinzu denkt. Dieses Publikum als solches oder (wenn Herr

Lohmann den Ausdruck lieber halj als Idee ist eine selbst-

verstÃ¤ndliche Voraussetzung.

Der verehrte Leser erwartet wohl nicht, dass die

Durchmusterung der Satze eines Schriftstellers, welcher

in den allerersten Grundbegriffen der Kunst sich so unreif

zeigt, ein erfreuliches Resultat ergeben werde. Besehen

wir uns indess zunÃ¤chst das Folgende.

Â»Da sie, die handelnden Personen, Ã¼berhaupt nur zu

dem Zweck auftreten, eine dem Dichter ewiggÃ¼ltig dÃ¼nkende

Idee zur Erscheinung zu bringen durch das Ergebniss ihrer

Aller Handlungen, so dÃ¼rfen sie schlechterdings nicht

irgend Etwas an sich tragen, das gegenÃ¼ber dem Ewig-

berechtigten unbrauchbar oder stÃ¶rcud wÃ¤re. StÃ¶rend oder

ganz unbrauchbar aber ist jegliches Vorurtbeil, jegliche

convenlionell-historisch gegebene Thatsache, jeder im

Sinn einer begrenzten Bildungsstufe ,fertige' Begriff, Ã¼ber-

haupt also jede MitgÃ¤be und Eigenbeil eines jeweiligen

Publikums in seinen Trieben, Anschauungen und Kennt-

nissen im Gegensatz zu dem Menschen unmittelbar Ange-

borenem; denn sie zu Ã�berwinden, wÃ¼rde eben nicht

diejenige menschliche Wesenheit hinreichen, wie die

Kunst â�� als die es nur mit Aeusserungen unmittelbaren

Lebens zu thun hat â�� solche darbietet und fordert.Â«

Man siebt, der Verfasser wird im weiteren Ausspinnen

seiner Gedanken immer publikumsfeindlicher, immer men-

schenscheuer kÃ¶nnte man sagen. Nach diesem Diclum

K.inri es den armen Personen eines Drama nicht einmal

mehr erlaubt sein, dieselben Kleider oder selbst Kleider-

stoffe zu tragen, mit welchen das Publikum sich bedeckt

und geschmÃ¼ckt hat, denn Kleider gehÃ¶ren doch gewiss

zu den Â»convenlionell-historisch gegebenen ThalsachenÂ«,

zu Â»den Eigenheiten eines jeweiligen Publikums und seinen

TriebenÂ«, die Â»gegenÃ¼ber dem EwigberecbliglenÂ« un-

brauchbar und nichtig sind. Indem er alles abweist, was

nein jeweiliges PublikumÂ« wciss will und wÃ¼nscht und

sich nur an das Subslral des Â»dem Menschen unmitlclbar

AngeborenenÂ« hÃ¼ll, ziebl er einen Strich Ã¼ber alles ge-

scbichllich-menschlich EigentÃ¼mliche und vernichlel fÃ¼r

die Kunsldas KÃ¶stlichste und Lebendigste, die Individuali-

tÃ¤t â�� die beschrÃ¤nkt menschliche Individualitat in klei-

neren, die historische IndividualitÃ¤t in grÃ¶ssercn Werken

der Kunsl. Wie anders laulel es, wenn Shakespeare, der

doch auch elwas von dem dramaliscben Handwerk ver-

stand, als den Triumph seiner Kunsl die Aufgabe bezeich-

nete, der Gegenwart, seiner Gegenwart den Spiegel vor-

zuhalten, im Guten wie im Schlimmen l und wenn ein

Anderer meinte, wer seiner Zeit genug gelban, der habe

fÃ¼r alle Zeiten gelcbl! Beiden SprÃ¼chen licgl der Sinn zu

Grunde, dass der Dichter oder KÃ¼nstler der Lehrer der

Gegenwart, die Gegenwart aber auch zugleich sein Rich-

ter sei.

Herr Lohmann film fort: Â»Da nun andererseits das

Erscheinen unmittelbarer Lebens-Aeusserungen sich nicht

wohl unter der Gestalt von Wahrheit und Tugend, als

den Darslellungsformen der Wissenschafl und Religion,

denken lÃ¤ssl, so schliesst sich vom Drama nichl minder

jegliche Didaxis aus. Und nichl minder auch jegliche Aus-

drucksfonn nur mittelbaren Lebens, ich meine: die Be-

schreibung, die ErzÃ¤hlung, der Bericht.Â« Bisher hat man

es immer als einen Vorzug der dramatischen Dichtung an-

gesehen, dass sie auch Episches und Lyrisches am passen-

den Orte Irefflich verwerlhen und dadurch einen unver-

gleichlichen Reichlhum der Kunstmillel entfalten kÃ¶nne.

Das soll also fortan nicht mehr gelten ; Herr Lohmann isl

ein Liebhaber von kahlen BÃ¤umen und grauen Theorien.

Wir haben seine letzten SÃ¤tze eigentlich nur ange-

fÃ¼hrt, um dem Leser von dem, was unmillelbar folgl, den

vollen Genuss zu verschaffen. Das Raisonnement gebt

nÃ¤mlich so weiter â��: Â»Was folgt aus diesem Allen? Dass

unser Drama Hand in Hand mit den Ergebnissen neuester

Naturforscbung des persÃ¶nlichen Golles enlraih, seine Fi-

guren durchaus nach Gesetzen ursprÃ¼nglichen mensch-

lichen Wesens handeln und ausgehen, einzig auf einander

angewiesen sein, von jeglichen Vorschriften gesonderter

Wissenschafls- und Religionslehre unbceinQusst lasst.

Hier isl von Furchl die Rede nur in so weit, als mithan-

delnde, nicht aber zuschauende, Personen die Krafl

des sich selbsl Ã¼berhebenden BÃ¶sen im Drama scheuen,

hier von Milleid nur, wenn die nach den Gesetzen ewig

forlbildender Nalurordnung Ã¼brigbleibenden gulen sich

Irauernd um den dahingesunkenen, ja doch immerhin

auch im Sturze noch durch seine bewiesene Krafl bemcr-

kenswerlhen Ã�beln Milbandelnden scbaaren. â�� Hier also

ist der Salz des Aristoteles recht begriffen zu besserer

Anwendung gelangl, als z. B. bei dem Euripides.Â«

Wenn man dies liesl, mÃ¶chte man wÃ¼nschen, der Ver-

fasser, der ja dreislweg so vieles iguorirl, halte auch den

alten Arisloleles einfach bei Seite lassen sollen, um seinen

Theorien die volle OriginalitÃ¤t und seinen Resultaten eine

gÃ¤nzliche Neuheit zu sichern. Da dies nichl geschehen isl,

mÃ¼ssen wir daran erinnern, dass Herr Lohmann die Lehre

des Vaters der Logik einfach auf den Kopf gestellt hat,

denn Aristoteles dachte bei seinen Deduclioncn nur au

das Publikum. Wie sollte er nicht! sass er doch im Grie-

chischen Theater unter derjenigen Zuschauermenge, welche

von allen, die die Welt gesehen hat, kÃ¼nstlerisch die am

normalsten entwickelte war. Ein so scharfer Beobachter,

wie er war, fand hier kaum mehr zu Ibun, als seine Wahr-

nehmungen in eine philosophische Form zu bringen. â��

Eine grÃ¶ssere MerkwÃ¼rdigkeil noch, als dirse Auslegung

des Aristoteles, bringt Ã¼er Verfasser mit der Folgerung zu

Stande, dass das Drama, wie er rs sich denkt und ohne

Zweifel auch macht, mit einem Â«persÃ¶nlichen GÃ¶lteÂ« nichts

weiter zu schaffen habe, sondern Â»mit den Ergebnissen

neuester Naturforscbung Hand in HandÂ« spazieren mÃ¼sse.

Die Wissenschaft schreitet fort, das isl eine bekannte

Sache. Wie nun, wenn die Â»neueste NalurforschungÂ« nach

einiger Zeil wieder von einer allerneueslcn Ã�berholl und

berichtigl wird, was doch Jedermann ohne Propbclcngabc

mit grÃ¶sster Zuversichl behaupten darf? wird Herr Loh-
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mann sein nur den Â»Aeusserungen nnmitlclbaren LebensÂ«

entsprungenes Drama dann ebenfalls diesen allerneuesten

Ergebnissen anpassen wollen? Seine Â»FigurenÂ« sind frei-

lich, wie er behauptet, >von jeglichen Vorschriften geson-

derter Wissenschaflslehre unbeeinflusslÂ«; aber eine ge-

sonderte Wissenschaft ist die t neueste NalurforschungÂ«

doch auch, und nicht etwa Â»eine Aeusscrung unmittelbaren

LebensÂ«, deren Ergebnisse jedem Naturfreunde in den

Schooss fallen mUsslcn, denn diese Untersuchungen gehen

aus von wirklichen Professoren, die fdr ihr Fach gedrillt

sind, fÃ¼r ihre Arbeiten besoldet und mit Orden und Titeln

decorirl werden â�� lauter ifusserliche, conventionelle

Ringe, die der Verfasser fllr sein Drama als Â»stÃ¶rendÂ« be-

zeichnet, hier aber wohl oder Ã�bel doch mit in den Kauf

nehmen muss. Denn da er, um den personlichen Gott los

zu werden, A gesagt hat, wird er nun auch B sagen und

den mit den â�¢Vorschriften einer gesonderten WissenschaftÂ«

eingegangenen Pakt halten mÃ¼ssen. Ueberdies hat er sich

schon weit verstrickt. Bei seiner bewundernswerthen An-

wendung des Aristotelischen Satzes spricht er von dem

â�¢BÃ¶sem und dem Â»GutenÂ« in seinem Drama und zwar in

Ausdrucken, dass man annehmen muss, dieselben schei-

den sich dort so von einander wie die Farben wciss und

schwarz bei preussischen Fahnen und Schilderhausern.

Wir erinnern ihn also zunÃ¤chst daran, dass Gut und BÃ¶se

nicht einmal Â»IdeenÂ« sind, sondern einfach Â»fertige BegriffeÂ«,

mit denen t>r seinen obigen Aeusserungen zufolge nichts zu

tbun haben wollte. Und in solcher Enthaltsamkeit kÃ¶nnte

man ihn nur bestÃ¤rken. Die Begriffe von Gut und BÃ¶se

kamen erst mit dem paradiesischen Apfelbiss in die Well;

was Herr Lobmann aber als Â»Aeusserungen unmittelbaren

LebensÂ« dramatischer Bearbeitung allein werth erklÃ¤rt,

liegt ausschliesslich in der Zeit vor dem genannten Wende-

punkt im Paradiese. Einigermaassen stimmt hierzu auch

die ErklÃ¤rung, nach welcher die Â»GutenÂ« im Drama dess-

halb das Mitleid des Aristoteles fahlen sollen, weil der

unterliegende Â»BÃ¶seÂ« sich noch durch Â»seine bewiesene

Kraft bemerkenswert!)Â« gemacht hat, denn hier wird mit

Worten, die sittliche Begriffe andeuten, nur noch ein lee-

res Spiel getrieben. Dass dabei Mitleid und Abscheu rer-

wcchselt werden, ist nur eine Kleinigkeit.

Wir kÃ¶nnen dem Verfasser nur ralhen, sich in Wirk-

lichkeil noch immer mehr auf die Beine seiner eigenen

Theorie zu stellen. Dass es ihm nicht an dem Muthe der

Consequenz gebricht, werden seine folgenden Worte lehren.

Sie lauten: Â»Eine Welt ausser der im Drama giebl es,

wie wir wissen, fÃ¼r die handelnden Personen nicht: sie

bilden selbst jene der bar-nalUrlichcn gegenÃ¼ber als Cor-

recliv dienende, vertragen also keine Zwischcn-

ncte; denn wohin gehen, da fÃ¼r sie keine zweite Well

besieht und doch vor der eigenen der Vorhang gefallen?

Mein Drama ist also fernerhin, um mich des Ausdruckes

zu bedienen, einactig; und kommt eines der frÃ¼heren,

z. B. das vorliegende, dieser Forderung nicht nach,

so muss ich das lade!n.t

Bravo l und es lebe die Consequenz l Man sieht, der

Verfasser ist ein wÃ¼rdiger SchÃ¼ler Wagner's (hoffentlich

halt er diese Bezeichnung nicht fÃ¼r eine Beleidigung), aber

er Uberwagnerl noch den Wagner, wenn er das An- und

FUrsich-Sein des Dramatischen bis zum Absoluten, d. h.

bis zur Einacligkeil treibt. Was Ã¼brigens die schwere

Frage anlangt, wohin die handelnden Personen in den

Zwiscbenacten gehen sollten, Â»da fÃ¼r sie keine zweite Well

bestehtÂ«, sie sich also, wenn der Vorhang gefallen ist,

vollstÃ¤ndig im Leeren befinden: so mÃ¶chten wir doch ver-

suchen, zu ihrer LÃ¶sung einen kleinen Beitrag zu liefern.

Wohin sie gehen sollten? fragt der Dichter; wir antwor-

ten : sie sollen sich in ihr eignes Innere zurÃ¼ckziehen

und so eine vollstÃ¤ndig beschlossene, der Aussenwelt an-

griffslose Icbheit darstellen, aus welcher sie erst dann

wieder heraustreten, wenn sie mit den Ã¼brigen handeln-

den Personen das Drama fortsetzen. Auf diese Weise wilre

die MÃ¶glichkeil erhallen, bei dem Drama auch fernerhin

verschiedene Acte gellen zu lassen, was doch immerhin

sein Angenehmes hat. Diese MÃ¶glichkeit der Mehraclig-

keit nun haben wir hiermit auf eine so grundphilosophi-

sche Weise demonslrirt, dass wir sogar die Ueberzeugung

hegen, der Verfasser werde dieselbe â�� nicht ohne eine

gewisse Regung des Neides â�� billigen und acccpliren.

Um jenes sich ZurÃ¼ckziehen in das eigne Innere auch

iiusserlich symbolisch, und der Aussenwelt kenntlich, an-

zudeuten, sollle man nicht verschmÃ¤hen den Storch nach-

zuahmen. Wenn dieser von der umgebenden Well sich

abwendet und rein in das Absolute sich versenkt, zieht er

das eine Bein in die HÃ¶he und stehl unbeweglich auf dem

Ã¤ndern allein. So sollle man auch allen Â»handelnden Per-

sonenÂ« vorschreiben, wenn sie Zwischenacle machen,

diese nur auf Einem Fusse ruhend zu verbringen.

(Fortsetzung folgt.)

Musikalisches ans dem Briefwechsel

von MÃ¤r; Hranville.

(Schlau.)

1773. Frau Anna Viney an den Geistlichen Dewcs in Cal-

vich'). Glocester, t. Nov. Ich bilde mir ein, dass Sie flcissig

Ã¼ben [Ciavier und Orgel], und wenn Sie ein solcher Liebhaber

der Musik sind, wie Ihr Bruder Bernard, so muss Ihnen die

werlhvolle Sammlung Ihres Onkels viel VergnÃ¼gen verur-

sachen. **) Ich fand, dass Ihr Bruder Herr Bernard Dewcs sich

in seinem Spiel sehr vervollkommnet hatte, als er das letzte

Mal hier war, and ich begleitete ihm auf der Orgel und wÃ¼nsche

ich kÃ¶nnte dasselbe auch bei Ihnen thun, wie ich Ã¼berhaupt

grosses VergnÃ¼gen haben wÃ¼rde Sie zu sehen and zu hÃ¶ren.

177i , BuUtrode 16. Sept. Frau Delany an ihren Bruder

Bcrnard Granville. Ich muss einen Theil unserer Unlerballung

(bei Lord Bule auf seinem Gute Luton) nichl vergessen; es war

dies eine Glockenorgel, welche ein MeisterstÃ¼ck der Mechanik

ist and anderthalb Stunden bei einmaligem Aufwinden unun-

terbrochen fortspiell. Sie bat drcissig Rollen, auf welchen die

HauplstÃ¼cke von HÃ¤ndel, Gemiaianl and Corelli sind; der Ton

isl schmelzend und angenehm and macbl eine Wirkung, die

ich nicht erwartet hatte. Sie ist von grosscm Umfange und bat

viele Register, and ich hÃ¶re dieses Instrument lieber als unsere

modernen Opern und Concerte; manche Stimmen sind sehr gut

darin verwandt und einige von Binders ChÃ¶ren recht wohl

ausgefÃ¼hrt.

(775, London U. Jan. An Frau Viney. Ich hÃ¶rte ein fei-

nes neues Instrument, genannt das Celcslinet, eine Verbesse-

rung (wenn nichl eine Erfindung) von Herrn Mason dem Dich-

ter. Seine Muse isl in ihren beslen Slunden nicht harmonischer

*) Bernard Granville lebte als Junggeselle auf leiner Besitzung

Calvich, wo er auch 4 775 starb, und wurde hier in den letzten Jahren

von seinem Neffen, dem zweiten Sohne aciner Schwester, gepflegt,

wofÃ¼r er denselben zu seinem Universalerben ernannte. (S. unten.)

â�¢*; Â»Es war dies eine handschriftliche Sammlung von HÃ¤ndel's

Musik in 18 Banden, unter HÃ¤ndel's Aufsicht fÃ¼r Herrn Granville

copirl, grÃ¶sstentheils von seinem SecrelÃ¤r Smith.. Anmerkung der

Herausgeberin.

44Â»
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und pathetischer, als dieses Instrument. Ich weiss, Sie und

Ihre Schwester werden nach einer Beschreibung verlangen,

aber das geht Ã¼ber meine Krade, ich kann nur eine unvoll-

stÃ¼ndige Sltizze bieten. Die Form ist die eines kurzen Harpsi-

rhords mit eben solchen Tasten und in derselben Weise ge-

spielt, aber blos mit der rechten Hand. Zur selben Zeit zieht

man mit der linken Hand einen Bogen gleich dein einer Violine,

der unter den Tasten lÃ¤uft und durch einen Mechanismus an

die Saiten gedrÃ¼ckt wird und einen hÃ¶chst delicaten Ton her-

vor bringt, seinem Charakter nach etwa ein Mittelding zwischen

den feinsten Violinlb'nen und dem GlUserklang. Es ist nur zwei

FUSS hing und an der stÃ¤rksten Stelle (da wo die Tasten sich

befinden) nicht Ã¼ber t '/2 PUSS Dre'1; die Tasten befinden sicli

oben auf dem Instrument, wie die

Figur zeigt. Man setzt es auf den

Tisch, und die beste Begleitung dazu

ist ein Pianoforlc oder Ilarpsichord.

Herr Maison spielt reizend, mit gros-

sem Ausdruck. Ich muss indess bei-

fÃ¼gen , dass HÃ¤ndel's majestÃ¤tische

Musik zu tief in meine Seele gepflanzt

ist, um im allgemeinen geneigt zu

sein, an der leeren modernen italienischen Uusik Gefallen zu

finden.') Weil dies eine merkwÃ¼rdige Erfindung ist, konnte

ich nicht unterlassen Ihnen einige detaillirlc Nachrichten dar-

Ã¼ber zu geben. â�� Das Petschaft, mit welchem ich dieses

siegle, ist Garrick's Kopf.

(779, Bulstrode 19. Ocl. An ihre Nichte Frau Port. Am

Hofe zu Windsor hatte ich eine hÃ¶chst anziehende zweistÃ¼n-

dige musikalische Unterhaltung. Die Musik, obwohl modern,

war doch in ihrer Art excellent und wurde gut ausgefÃ¼hrt; be-

sonders vorzÃ¼glich waren der erste Violinist Gramer, Abel auf

der Viola di gamba (obwohl ich dieses Instrument nicht leiden

mag) und ein Hoboist welcher gerade erst von Deutschland ge-

kommen war.

GrÃ¤fin Cowper an Frau Port, 5. Nov. Miss William's Ge-

sundheit hat sich sehr gebessert; ihr Benehmen ist gut und

ihre Stimme entzÃ¼ckend. Ihr Gesang hnt sich sehr vervoll-

kommnet durch einige Lectionen bei Herrn Snow, der ein capi-

lalcr Musiker ist, ein zweiter HÃ¤ndel; ich sagte ihm, ich sei

Ã¼berzeugt, dieser habe seinen Mantel auf ihn geworfen. Er

lebt in der Musik desselben und verehrt sein Andenken. Er ist

der Sohn des berÃ¼hmten Trompeters Snow, der bestÃ¤ndig in

HÃ¤ndel's Orchester mitwirkte. Ich hoffe, Sie haben die Musik

nicht bei Seite gelegt, ce servÃ¼ dammage!

(780. Frau Delany an ihre Nichte, London II.MÃ¤rz 1780.

Gestern Abend war Lady Jerningham hier mit ihrem Harfner,

welcher sehr angenehm sang und spielte, zum grosscn VergnÃ¼-

gen von Georgina Mary Anne [ihrer 8jÃ¤hrigen Grossnichle],

die vielen Spass daran halte.

Frau Boscawen an Frau Delany, London 28. Decbr. Der

Herzog und die Herzogin von Beaufort halten ihren Weihnach-

ten in aller Weise zu Badminton, Lord und Lady Falmouth

nebst ihrem TÃ¶chterchen sind auch dabei, ebenfalls, wie ich

glaube, Herr Richard Master nebst Frau, so dass nur die Ã¤ltesten

SÃ¶hne jercs Hauses fehlen werden, wenn der wallisische

Harfner in die Saiten greift.**)

1785. Frau Delany an Frau Frances Hamillon. Windsor,

*) Mason, Dichter und Geistlicher, war ein AnhÃ¤nger des mo-

dern Italienischen.

â�¢*) Â»Diese Worte beweisen, dass Heinrich, der fÃ¼nfte Herzog von

Benuforl, noch damals in seiner Residenz zu Badminton einen natio-

nalen Harfner in Diensten halte, so die lÃ¶bliche alte Sitte seiner

wallisischen Vorfahren in Raylan Castle forlsetzend.Â« Anmerkung der

Heriusgeberin.

9. Novbr.*) Im nÃ¤chsten Zimmer neben dem kÃ¶nigl. Gesell-

schaflssnal befindet sich das musikalische Orchester, welches

von 8 bis (0 Uhr spielt.

1786. Frau Boscawen an Frau Delany. London, 13. Mai.

Mich verlangt Ihre Meinung zu hÃ¶ren Ã¼ber Dr. Burney's BefÃ¶r-

derung, welche, wie ich Ã¼berzeugt bin, von Ihren guten WÃ¼n-

schen begleitet wird wegen der Zuneigung, die Sie seiner lie-

benswÃ¼rdigen Tochter schenken. Ich hÃ¶rte, dass beide am

letzten Sonntag in Windsor waren und habe grosse Hoffnung,

Sr. MajeslUl werde ihn fÃ¼r wÃ¼rdig ballen, der Nachfolger des

verslorbenen Stanley [als Hoforganisl] zu werden. â�� Am

S7. Mai schreibt sie weiter Ã¼ber diesen Gegenstand: Ich bin

Ã¼berzeugt, Sie bedauern mit mir, dass Lord Salisbnry [der

Oberhofmarschall] unter den Musikern einen GÃ¼nstling hat,

also nicht den wÃ¼rdigslen wÃ¤hlen wird, und Dr. Burney wird

von so vielerlei Menschen gcschÃ¤lzl und gepriesen, dass ich

mich garnichl wundere, wenn sie ihn jetzt Â»den Hasen mit vie-

len Freundent nennen.

Die letzten Briefe musikalischen Inhalts, welche aus der Corre-

spomlenz von M. Granville hier mitgetheilt werden, belrelTen den

KÃ¶nig und die Sammlung lltndel'scher Werke, welche Bernanl

Granville sich angelegl halle. Die Heransgebcrin bemerkt- .Im No-

vember 178Â« hallen KÃ¶nig Georg III. und KÃ¶nigin Charlotle hÃ¤ufige

liesprecbungen mit Frau Delany Ã¼ber HÃ¤ndel's Musik â�¢â�¢) und drÃ¼ck-

ten ihren Wunsch aus, dass ihnen Frau Dclany von ihrem Neffen

einen Katalog der schÃ¶nen Sammlung ihres verslorbenen Bruders

von llandcl's Musik verschÃ¤rfen mÃ¶ge. Der folgende Brief wurde von

der KÃ¶nigin an Frau Delany gcrichlel, als der Katalog zurÃ¼ck er-

folgte, und ein Brief des KÃ¶nigs Ã¼ber denselben GceensUn<1 wxr bei-

gelegt..

(784. KÃ¶nigin Charlotte an Frau Delany (eigenhÃ¤ndig).

Ich habe das VergnÃ¼gen, der lieben Frau Delany den Katalog

der Granvill'schen Musiksammlung zurÃ¼ck zu senden nebst

einem Briefe des KÃ¶nigs, welcher genÃ¼gend zeigen wird, wie

sehr derselbe befriedigt ist durch die Weise, in welcher sie

seinen Auftrag erfÃ¼llt hal. Ich benutze zugleich mit VergnÃ¼gen

diese Gelegenheil, einer der WÃ¼rdigslen ihres Geschlechts

meine aufrichtige Hochachtung ?.u erkennen zu geben.

Wimlsor, den 17. Novbr. 1784. Charlotte.

Ich bitte um meine GrÃ¼sse an die liebe Herzogin [Â»DutchessÂ»!]

von Portland, und hoffe zu hÃ¶ren, dass sie sich so wohl befin-

det wie ich wÃ¼nsche.

Brief von KÃ¶nig Georg III. an Frau Delany (eigenhÃ¤ndig).

Windsor, 7. Nov. 1784. Der KÃ¶nig ist hÃ¶chsl angenehm be-

rÃ¼hrt von der sehr correclen Weise, in welcher Frau Delany

seinen Auftrag, einen genauen Katalog von Herrn Granville's

Sammlung HÃ¤ndel'scher Musik zu erlangen, ausgefÃ¼hrt hal,

und wÃ¼nscht sie mÃ¶ge denselben an Dr. Burney senden. ***)

Und gleichwie Frau Delany Herrn Granville's Bereilw.lligkcit

milgelheilt hat, dem KÃ¶nige diejenigen BÃ¤nde zur Ansicht zu

Ã¼berlassen, welche sich nicht unter seinen Originalhandschrif-

ten |) befinden, so wird derselbe gebeten, die folgenden da-

von bei irgend einer passenden Gelegenheil ?,ur Stadt zu

schicken, und wird grosse Sorge dafÃ¼r getragen werden, dass

sie unbeschÃ¤digt wieder zurÃ¼ck gelangen : Nr. l 9 : 0;icra of

Â«) Unsere M. Granvillo (Krau Dclany) lebte in den letzten Jahren

am Hofe als Gast ik-3 KÃ¶nigs Georg III.

*â�¢) Die grossen AuffÃ¼hrungen in der Weslminsler Ablcy fanden

damals stalt.

*â�¢â�¢) Burney war eben damals beschÃ¤ftigt, die Beschreibung der

GcdÃ¤cnlnissfeier HÃ¼ndel's nebst einem Abriss seines Lebens zum

Druck zu bringen und KÃ¶nig Georg 111. nahm den lebhaftesten An-

llicil an diesem Werke, schrieb sogar selber einige Bemerkungen

nieder, welche in dasselbe aufgenommen wurden. Er erschien gc-

druckl 1785 unier dem Titel: An accounl ofthe musicol performancts

in Westminslcr Aliley and Ute Pantheon [May Â»6 bis June 5. 178Â«] m

commemoralion of Handel. ^.

â�¢H l'ie Originalhandscbriflen Hau lel's besass damals der Koni"

der sie von dem jÃ¼ngeren J. Chr. Schmidt zum Geschenk erhalten

hatte.
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Amanets[Admeto]. %t:Teseo. 25 : Amadisce[Amadigi]. 35 und

36 : BÃ¤nde mit Duellen. 37 : Verschiedenes nebsl der Wasscr-

musik. Desgleichen ein Manuscripl in Quart von einem Ge-

sÃ¤nge, welchen jener grosse Meister achlstimmig componirl

hat, anfangend Â»Still I adore you, tho' you deny met.

KÃ¶nig Georg III. an dieselbe (eigenhÃ¤ndig). Der KÃ¶nig hat

soeben die Copien der drei Opern erhallen, welche Fran De-

lany so gefÃ¤llig war fÃ¼r ihn zu leihen. Er giebt desshalb die

drei Partituren hiermit zurÃ¼ck, wie auch die beiden anderen

BÃ¼cher welche dieselben begleiteten, nebst dem Terzett in des

unvergleichlichen Coruponisten eigner Handschrift, und den

schÃ¶nen Gesang in acht Stimmen; und wÃ¼nscht Frau Dclany

wolle ihrem Neffen alles was schicklich ist ausdrÃ¼cken fÃ¼r Zu-

sendungen, die so angenehm gewesen sind. Der KÃ¶nig hofft,

wenn der FrÃ¼hling weit genug vorgeschritten ist, dass er das

VergnÃ¼gen haben werde jenen achlslimmigcn Gesang bei der

KÃ¶nigin auffÃ¼hren zu lassen zur Gcnuglhuung von Frau Delany,

wobei nicht vergessen werden soll, ihn durch die OuvertÃ¼re

aus Radamistus einzuleiten.

Im Hause der KÃ¶nigin, U. Febr. 1785.

Georg lli'\.

Hiermit schliessen die Briefe, welche musikalische Nach-

richten enthalten. Die Herausgcberin fÃ¼gt dann noch einige

Notizen hinzu Ã¼ber die oft besprochene Sammlung ihres Bru-

ders. Sie schreibt:

Â»Die Granville-Sammlung von HUndcl's Musik in 38 BSnden

wurde, wie man glaubt, von Frau Delany insgcsammt an

Georg III. gesandt, aber durch die Sorglosigkeit derer, wel-

chen die ZurÃ¼ckgabe anvertraut war, kamen nur 37 Blinde

wieder heim, unter welchen der Â»Gesang in acht StimmenÂ«,

den der KÃ¶nig in seinem Briefe so besonders hervor streicht,

sich nicht befand.*) Die folgenden BÃ¤nde waren diejenigen,

welche zurÃ¼ck kehrten: I.Messias, 2. Samson , 3. Joseph,

4. Saul, 5. Esther, 6. Athalia, 7. Debora, 8. II Trionfo (ita-

lienisch), 9. Te Deums und Jubilate, 10. FÃ¼nfzig (italienische)

Cantaten, M. Israel in Acgypten, 12. Acis und Galatea,

13. Am.iJigi, l i. Teseo, 15. Lothario, IC. Scipio, <7. Ario-

dante, 18. Alexander, 19. Rinaldo, 20. HymenÃ¼us, 21. Rode-

linda, 2t. Olho, 23. Deidamia, 24. L'Allegro ed il Pensicroso,

25. Riccardol, 26. Siroe, 27. Tamerlane, 28. Admetus,

29. Giulio Cesare, 30â��33. Anthems, 34. Duelle, 35. Orgel-

concerle, 36. Instrumenlalconcerlc, 37. Verschiedene Instru-

mentalstÃ¼cke wie das Concertante fÃ¼r 9 Instrumente und die

Wassermusik. Diese Liste gebe ich, weil sie den Verehrern

HÃ¤ndel's interessant sein wird. Als Herausgebern) dieser Briefe

habe ich mich bei denjenigen Personen, welche mit seinen

Werken am meisten vertraut sind, vielfach erkundigt, aber es

ist mir nicht gelungen, den verlorenen achlstimmigen Gesang

zu englischen Worten irgendwo wieder finden zu kÃ¶nnen.

â�¢ Mit diesem achtstimmigen GesÃ¤nge bat es Ã¼berhaupt eine

besondere Dewandtniss. Man hat ihn auch sonst noch nicht wieder

gefunden. Burney fuhrt in der Liste von HÃ¤ndel's Werken auch den

Inhalt der Sammlung Granville's an und nennt dabei zulctit Â»einen

lianil von EinzelgesBngen in acht Stimmen, and one ofSingle Sengs

in EigU Parts* (Commemoratim of Handel S. 46). Demnach waren in

dem einen Bande mehrere GesÃ¤nge dieser Art enthalten, und Burney

bezeichnet sie als E i n ze l - oder Solo gesinge. Weil nun der eng-

lische Ausdruck Â»porfjÂ« ebensowohl dio Stimmen der beglei-

tenden Instrumente bezeichnen kann und gewÃ¶hnlich bezeich-

net, so muss man annehmen, dass der in Frage stehende Gesang

nicht ein achtstimmiges VocalstÃ¼ck, sondern eine Arie mit verhalt-

nissmÃ¤ssig sehr vollstimmiger Begleitung war. Ein Gesang Â»in acht

PartsÂ« wurde hiernach schon sein eine Arie, welche begleitet wÃ¤re

z. B. von 8 Fidlen (oder Oboen), l oder 3 Violinen, Viola, 4â��2 Fa-

gotten oder Hilrnern nebst Bass, was eine Partitur von 8 Linien oder

â�¢PartsÂ« ergeben wÃ¼rde. In jedem grÃ¶sscrcn Gcsangwerkc Handel'Â«

pflegen einige derartige StÃ¼cke vorzukommen, und wenn Burney

recht berichtet (was ich glaube), so enthielt der Band mehrere StÃ¼cke

dieser Art.

Jenen Handschriften liegt auch noch ein italienisches Trio bei

Â»Sc tu non lasci amoreÂ«, eine Handschrift in Querqoart, unter-

zeichnet Â»G. F. Handel, le 12 di Lvglio, 1708, Napolit; und

eine Beischrift von Granville auf der letzten Seite lautet also:

Â»Dieses Original ist in H'Ã¤ndel's eigener Handschrift; es wurde

von ihm an Herrn Bcrnard Granville gegeben und ist die ein-

zige Copie welche davon vorhanden ist, wie Herr HÃ¤ndel ihm

sagte, als er es ihm schenkte fÃ¼r seine Sammlung von Musika-

licnÂ«. *) Das ganze StÃ¼ck ist in Musik und Worten von HÃ¤ndel

geschrieben. In der Sammlung befindet sich auch noch eine

andere MerkwÃ¼rdigkeit, ein Buch mit diesem Titel: ,Johann

Krieger, Organisten und Chori Uusici Directore in Ziltau, An-

mulbige Clavier-Uebung. NÃ¼rnberg 1699'. Granville hat auch

dieses Buch mit einer Anmerkung versehen: ,Dieses gedruckte

Buch ist von einem der berÃ¼hmtesten Orgelspieler Deulsch-

lands; Herr HÃ¤ndel bildete sich in seiner Jugend ein gut Theil

nach dem Plane dieses Meisters und sagte, dass Krieger einer

der besten Componisten seiner Zeit war fÃ¼r Orgel und Clavier-

spiel, dass man aber, um ein guter Spieler zu wer-

den, mit de in Clavichord beginnen mÃ¼sse, statt

mit der Orgel oder dem grossen Clavicr (Aarpsi-

cAord)Â«. Auch ein geschenktes Exemplar von HÃ¤ndel's Â»Suite

des rieccsÂ«, Band I, findet sich vor, auf welchem Granville be-

merkt hat, dass der 2U Band nicht von HÃ¤ndel selber, sondern

nach sehr fehlerhaften Abschriften herausgegeben sei. â�� Frau

Delany war nicht im Stande, die verlorene Musik wieder auf-

zufinden, was ihr viele Aufregung verursachte, obwohl ange-

nommen werden kann, dass der KÃ¶nig und die KÃ¶nigin von

dem Verluste, so lange sie lebte, nichts erfuhrenÂ». â��

Zum SchlÃ¼sse seien hier noch einige Lebcnsnachrichten

Ã¼ber dio beiden Hauptpersonen dieses Briefwechsels milge-

theilt, Ã¼ber die Geschwister Mary und Bernard Granville.

M ary Gran villc war Willwe seil 1768, da ihr zweiter

Mann Dr. Delany in diesem Jahre starb. Als Â»Frau DelanyÂ« war

sie eine hoch angesehene, allgemein geschÃ¤tzte Dame am Hofe

Gcorg's des Drillen. Sie starb am 15. April 1788, erreichte

also, da sie am 14. Mai 1700 geboren war, das hohe Alter von

beinahe 88 Jahren. In den letzten Jahren lebte sie am Hofe zu

Windsor in einem von dem KÃ¶nige unterhaltenen Hauswesen.

Bereits 72 Jahre alt, brachte Ihr lebhafter Geist und grosscr

ThÃ¤ligkeitstrieb noch eine neue Erfindung zu Slande, nÃ¤mlich

eino Nachahmung von Blumen und Pflanzen durch farbiges

Papier, eine sehr hÃ¼bsche und mÃ¼hevolle Mosaicarbeit, in wel-

cher sie eine grosse Vollkommenheit erlangte.

Bernhard Granville war 1699 geboren, und starb auf

seinem Landsitze zu Calvich in StafTordsbire am 2. Juli 1775.

Mit seiner Schwester lebte er frÃ¼her in innigen Beziehungen,

wie die Briefe zeigen; seit ihrer Verheiralhung mit dem Geist-

lichen Dr. Delany aber wandle er sich mehr und mehr von ihr

ab, weil durch diese Heiralh sein Slandesslolz sich beleidigt

fÃ¼hlte. Er war eine durch und durch musikalische Seele und

einer der trcuesten AnhÃ¤nger des grossen Deutschen. Auch

sonst war er ein allseilig empfÃ¤nglicher offener Kopf. Als J. J.

Rousseau 1766 in England und zwar in seiner NÃ¤he (bei Herrn

Davnnport in Wootlon) sich aufhielt, wurde er mit seinem

Nachbar Granvillc sehr befreundet; mehrere franzÃ¶sische Briefe

des merkwÃ¼rdigen Genfers an ihn sind in dieser Correspon-

denz Band IV, 71 ff. abgedruckt. Er blieb unverheiratet, und

sein mulhmaasslicher Erbe war sein Neffe Bcrnard Dewes, der

zweite Sohn seiner Schwester Anna, dessen ganzer Lebenslauf

schon auf diese Erbschaft eingerichtet war. Aber der Besitzer

*) Â»die einzige Copiot soll gcwiss heisscn: die einzige Abicurifl

in lltmdel's Hand oder mit anderen Worten die einzige Originulhaml-

schrift; Copien von anderer Hand cxistirten nachweislich mehrere

davon, Handel selber besass eine solche in dein von Schmidt sen.

geschriebenen Bande italienischer Duellen und Trios.
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von Calvich Ã¤nderte seinen Sinn und hinlerliess sein Gut nicht

dem zweiten, sondern dem dritten Sohne seiner Schwester,

dem Geistlichen John Dewes, welcher ihn in den letzten vier

Leidensjahren gepflegt hatte. Dies verursachte in der Familie

eine grosse Confusion; John Dewes trat indess ganz erfreut

das schone Erbe an und der KÃ¶nig gestattete ihm spÃ¤ter, den

Namen Dewes mit dem Granville's zu vertauschen. Da aber der

Ã¤lteste Sohn von Dewes starb, so fielen die vÃ¤terlichen GÃ¼ter

an den durch B. Granville enterbten Bemard, so dass seine

Erziehung zum Â»Gentlemant, d. h. zum NichUlliun, weiter

keine bedenklichen Folgen fÃ¼r ihn hatte. Chr.

Berichte. Nachrichten und Bemerkungen.

* Berlin- (Singakademie.) Freitag den 18. October ver-

anstaltete die Singakademie zum Besten der lovalidenstiftnng eine

AuffÃ¼hrung des Judas Maccabjus von Handel. Wenn irgend

ein Oratorium in der heutigen grossen Zeit geeignet ist, ZuhÃ¶rer wie

SÃ¤nger mit Begeisterung fortzurelssen, so ist es sicherlich der Judas.

Es ist daher dieses Werk ichon frÃ¼her bei Ã¤hnlichen AnlÃ¤ssen in der

Berliner Singakademie zur AuffÃ¼hrung gekommen. Die Ã¤lteste, von

der wir genauere Nachricht zu geben im Stande sind, fand unter

Zelter's Leitung im Saale der Kunstakademie am 45. April 4844

statt, und zwar mit einer vorangehenden \oa Tiedge gedichteten

und von Zelter componirten Trauercarlale auf den Tod des bei

Saalfeld gefallenen Prinzen Louis. Die AuffÃ¼hrung scheint nur am

Ciavier stattgefunden zu haben, da der Saal, welchen die Singaka-

demie damals im Kunstakademie-GebÃ¤ude zu benutzen pflegte, von

nur geringem Umfange ist. Das Oratorium wurde desshalb wenige

Wochen spÃ¤ter (am I. Mai 4844) im Opernhaus-Concerl-Saale mit

Orchester wiederholt. Einige Jahre dr.rauf brachte die Singakademie

abermals den Judas zur AuffÃ¼hrung, nÃ¤mlich 4841 am ?9. Mai, in

einer unserer heutigen in vieler Beziehung ahnlichen Zeit und zum

Besten der im Felde verwundeten Krieger. Leider habe ich keins der

alten TextbÃ¼cher auftreiben kÃ¶nnen: das vom Jahre 4 8J8 enthalt die

kurze Vorrede, welche im Hei l wig'sehen Clavierauszuge (vom

Jahre 4840) zu finden ist; in wenigen treffenden Worten ist daselbst

der Werth des Oratoriums folgendermaasscn beurtheilt: Â»Das Ora-

torium bebt an mit der Trauer des Israelitischen Volkes um den

Â»Tod des MaUthias. Der tiefe Schmerz um einen allgemein verehr-

ten Helden, der Eifer in den Choren des neu befeuerten Heeres, die

Â»Unschuld und Bluthe in den Gesungen der Jugend, das glÃ¼hende

Â»Leben in den Liedern der Freiheit sind ein Gegenstand der Bewun-

derung zweier Nationen und Geschlechter gewesen. Ein Geist alles

Â»Edlen, Grossen und Tiefen hat das Werk geboren und wird es er-

halten. Jedes Zeitalter wird seine Kraft daran prÃ¼fen

Â»und an der Wirkung sich selber erkennen dÃ¼rfen.Â«

Aebnlich treffende Vorreden hat Zelter selbst mehrere zu Handcl'-

schen Werken geschrieben, von denen ich die zum Alexanders-Fesl

(vom Jahre 4807) besonders hervorhebe.*) Ludwig Hellwig war mit

Zelter so nah befreundet, dass uns die Aehnlichkeit im Stil mit den

Zelter sehen Vorreden nicht auffallen darf, vielleicht gehÃ¶rt auch

Zeltern ein Theil der angefÃ¼hrten Worte an, â�� (was jedoch vollkom-

men gleicbgiUig ist,) â�� jedenfalls legen sie ein Zengniss dafÃ¼r ab,

wie Zelter und die ihm befreundeten und der Akademie naheste-

henden Musiker Berlins in damaliger Zeit fÃ¼r ein richtiges Verstand-

niss des oft noch verkannten Handel bei den Sangern und beim Pu-

blikum wirkten und dasselbe auch erzielten. Unter der langen segens-

reichen Leitung dieses Mannes ist, unbekÃ¼mmert um die herrschende

Zeitrichtung, so manches HÃ¤nde l'sche Oratorium zuerst in Deutsch-

land zur AuffÃ¼hrung gekommen. Mochte die Singakademie nie ver-

gessen , was sie ihrem damaligen Leiter Zelter, auf welchen so

manche i..-Â«issende jetzt mit dÃ¼nkelhafter SelbstÃ¼berhebung herab-

blicken , zu danken hat. Die Abonnemenlsconcerte dieses Winters

bringen ans leider Mn Handel'sches Werk! Mir will es ein MissgriO*

â�¢ Bis vor wenigen Jahren pflegte man die Zelter'schen Vor-

reden in den Teitbuchem wieder abzudrucken ; es ist Unrecht, dass

dies jetzt oicht mehr geschieht, nnd so das Andenken an einen

der ersten Wobltbiiler des Instituts bei den Mitgliedern allmÃ¼lig ver-

loren geht. Hier sei beilÃ¤ufig noch bemerkt, dass die Singakademie

auch ihre anssere Existenz der unermÃ¼dlichen Vorsorge Zelter's ver-

dankt, welcher durch seine Bitte Konig Friedrich Wilhelm III. ver-

anlasste, der Gesellschaft du GrundstÃ¼ck [am Festungsgraben zu

schenken.

scheinen, wenn der Vorstand glaubt, dass durch die jetzige AuffÃ¼h-

rung des Judas vorlaufig genug fÃ¼r die Handel sehe Mnsik geschehen

ist. â�� Die diesmalige AuffÃ¼hrung unter der Leitung des zweiten Di-

rcctors, Herrn M. Blnmner, war eine in vieler Beziehung Â»glÃ¤n-

zendeÂ«. Die Solopartien waren in vorzÃ¼glichster Weise durch die

Damen FrÃ¤ul. Decker (Sopran) und Frau Joachim (Alt) besetzt.

Von beiden Sangerinnen ist so viel RÃ¼hmliches bekannt, dass wir

auf die Vorzuge ihres Gesanges nicht naher einzugeben brauchen.

Frau Joachim's Leistung war dadurch noch von ganz besonder*Â«

wohltbnender Wirkung, dass sie als eine wahre KÃ¼nstlerin nur der

Sache selbst zu dienen suchte, ohne jemals die eigene Person in den

Vordergrund zu stellen; mit der grÃ¶ssten nnd liebenswÃ¼rdigsten

ZurÃ¼ckhaltung trat sie z. B. in den Duetten auf, welche sie mit Frl.

Decker zusammen zu singen hatte, da Letztere bei all ihrer Kunst,

doch gegen Frau Joachim, was FÃ¼lle, SchÃ¶nheit und Grosse der

Stimme betrifft, zurÃ¼ck steht. Den Tenor (Judas! halte der kÃ¶nigl.

Domsanger Herr Geyer nnd den Baas (Simon) der kÃ¶nigl. Hof- und

OpernsÃ¤nger Herr Julius Krause Ã¼bernommen, welche ebenfalls

ihre Partien zu mnstergiltiger Darstellung brachten. â�� Es bleibt uns

nun noch Ã¼brig, Ã¼ber die AusfÃ¼hrung der ChÃ¶re zu berichten. Die-

selben gingen lebendig, krÃ¤ftig, sicher, nnd Hessen, wenn wir einen

Ã¤ndern Gesangverein vor uns hatten, nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig; von

der Berliner Singakademie aber kann man in so fern mehr ver-

langen, als dieselbe eben das Vollkommenste zu leisten im Stande

ist. Die Schuld trifft hier nicht die Sanger, sondern den in der besten

Absicht etwas zu ungestÃ¼men Dirigenten. Schon In den Proben legte

derselbe ein viel zu grosses Gewicht auf den sogenannten Ausdruck,

d. h. auf Schwache nnd StÃ¤rke des Tones n. t. w., anstatt, wie bei

jeder musikalischen Lebung, zunÃ¤chst auf eine mÃ¶glichst correcte

Darstellung der rhythmischen und harmonischen Verhaltnisse, ver-

bunden mit Wahrheit und Wohllaut des Gesanges hinzuarbeiten.

Da die Singakademie unter G re l l's persÃ¶nlicher Leitung sonst diese

Dinge in hÃ¶chstem Maasse cnltivirt, so bemerkt nur derjenige die

entstehenden CebelstÃ¤nde, welcher hÃ¤ufig Gelegenheit SÃ¤t, den Chor

auch bei seinen Uebungen zu beobachten; die fernei stehenden

sind natÃ¼rlich Ã¼ber die Â»Frische nnd das Feuer des VertragesÂ« ent -

zuckt. Ein solches Uebertreiben nnd Forciren der Stimmen, welches

sich am Freitag auch nicht selten in der Wahl der Tempi kÃ¼ndbar

machte, erhÃ¶ht aber die LeistungsfÃ¤higkeit des Chores keineswegs,

und wenn derselbe nun . wie in der bevorstehenden AuffÃ¼hrung der

Grell'scben sechzehnstimmigen Messe, wieder ohne instrumentale

HÃ¼lfe singen soll, so wird es schwer halten, ihn zu der frÃ¼heren

Weichheit des Klanges und zu der sonst so wohlthuenden Sicherheit

in der Darstellung der rhythmischen und harmonischen VerhÃ¤ltnisse

zurÃ¼ck zu fÃ¼hren. Die Singakademie hat es nicht nothig, jemals in

RÃ¼cksicht auf Erfolg die wahren GrundsÃ¤tze des Gesanges and der

Kunst ans den Augen zu lassen ; das was von gewissen Seilen an ihr

getadelt wird, gereicht ihr oft zum grÃ¶ssten Lobe.

# Berlin. (Domebor-Ccncert.) Donnerstag den j7. Oct.

gab der kÃ¶nigl. Domchor unter Leitung seines Directors des Herrn

v. Herz bei g ein Concert in der Hof- nnd Domkirche zum Besten

der allgemeinen Invalidenstiftung. Das Programm Lnsland grÃ¶ssten-

tbeils aus Gesangen, welche uns schon frÃ¼her in Domchor-Concerlen

zu GehÃ¶r gebracht wurden. Den Anfang machte das wundervolle

sechsstimmigc Agiua Dei aus der Marcellus-Messe von Paleslrina,

worauf das zweichÃ¶rige Mitericordiat Domnu von Fr. Durante

folgte. Auch diesmal beobachtete das Programm im Grossen und

Ganzen eine geschichtliche Reibenfolge. Die dritte Gesang..iummcr

war ein secbsstimmiges Â»Selig sind die TodtenÂ« von Heinrich

SchÃ¼tz und die vierte eine fÃ¼nfstimmige Motette auf die Worte Â»In

den Armen dein, o Jesn ChrisleÂ« von Melchior Franck. Die ge-

nannten vier StÃ¼cke klangen recht gut und namentlich war in den

beiden ersten (von Paleslrina nnd Durante] Reinheit, Wohllaut und

Weichheit des Toaes in allen Stimmen lobend anzuerkennen. Der

grossartige zweicbÃ¶rige Psalm 449 von Sebastian Bach (Â»Singet

dem Herrn ein neues LiedÂ«}, so wie Psalm 43 von F. Mendels-

sohn - B a r l h o l d y fÃ¼r acht Stimmen (Â»Richte mich Gott nnd fÃ¼hre

meine SacheÂ«) gehÃ¶ren nicht mehr einem reinen A capella-Stile an,

und der Chor ist ihnen seit dem Tode Nei t hard's nicht mehr voll-

kommen gewachsen. Wir mÃ¼ssen immer wieder unsur Bedauern

aussprechen, dass ein Chor wie der Domchor in der Wahl seiner

Stucke nicht feststehenden Grundsalzen folgt und nicht weiss, in

welchen Grenzen er sich zu bewegen hat. Den Schluss machte das

Ave txrwn corpw von M r z u r t. Zwischen den GesÃ¤ngen spielte un-

ser berÃ¼hmter Organist Professor H a u pt die Canzone in D-moll von

Seb. Bach und in Begleitung zweier kgl. Kammermusici (Violine

nnd Harfe) eineCompositiondes Margarclhen-Componisten Gouuod,

es war somit fÃ¼r alle Geschmacksrichtungen die nothige Sorge ge-

tragen.

* WiM. Der Kapellmeister P r och vcrlÃ¤sst mit Ende Oclober

seine Wirksamkeit als Dirigent an der Hofoper. Mit den .Hugenotten'
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am 34. Oclbr. wird er seine mehr als 30jÃ¤hrige ThÃ¤tigkoit an dieser

Buhne beschlossen. Sein Nachfolger als Kapellmeister ist ein Herr

Fischer, welcher bisher an der Oper in Hamburg thÃ¤'tig war.

* Frankfurt 1. M. (Schluss.) Auch der CÃ¤c i lie n vor ei n bat

vorlÃ¤ufig seine Programme verÃ¶ffentlicht: 4. Josua, S. Paradies und

Peri, 3. Johannespassion. Zu bedauern ist dabei, dass wir in diesem

Jahre nicht den Genuss jener alten reinen Gcsangsmusik haben, mit

welcher voriges Jahr ein so schÃ¶ner Anfang gemacht worden. Es

mÃ¶gen hier Ã¤usscrliche Verhaltnisse eingewirkt haben; i. B. dass

das Schumann'sche Werk bei der Jubelfeier des Vereines demselben

geschenkt worden und desshalb, da es doch in seiner Art sehr be-

deutend ist, eine AuffÃ¼hrung schicklicher Weise nicht zu lange hin-

aus geschoben werden darf; dass ferner die Johannespassion, welche

im vorigen Jahre studirt worden, sich bei den Singenden recht fest-

setzen soll, damit bei spateren Auffuhrungen nicht immer die nÃ¤m-

liche MÃ¼he des Einstudirens nÃ¶thig ist. Hoffen wir, dass der fol-

gende Winter uns das diesmal Entbehrte recht reichlich bringe. â��

Den Reigen der AufrÃ¼hrungen begann Herr JuliusSachs, Pianist,

mit einem WoblthÃ¤tigkeitsconcerte fÃ¼r die verwundeten und kranken

Krieger. Das Programm begann mit Schumann's Quintett, war im

Uebrigen sehr bunt, auf Herbeiziehen der Menge berechnet. Herr

Sachs zeigte sich, wie schon oft, als trefflicher Clavicrspieler und

hatte tÃ¼chtige Mitwirkende; Theodor Wachtel zog namentlich

an. Die Einnahme war sehr bedeutend und somit der Zweck er-

fÃ¼llt. â�� Auch die Muieumsgesellscbaft hat ihre Concerlc er-

Ã¶ffnet. Das erste derselben, am 34. Oclober, brachte zu Anfang die

zweite Suite, E-moll, von F. Lachner, zum SchlÃ¼sse die achte Sym-

phonie von Beethoven. Das erstgenannte Werk halte ich fÃ¼r das be-

deutendste unter den fÃ¼nf Schwestern (deren eine ich jedoch noch

nicht kenne, also nur nach Zeitungsberichten beurthoile); es fand

auch lebhaften Beifall. Die SÃ¤ngerin des Abends, FrÃ¤ul. N ata lie

llacnisch. aus Dresden, welche eine Arie aus Don Juan und Lieder

von Mendelssohn und Bach vortrug, errang sich erst mit den letz-

leren den reichen Beifall, welchen sie nach meiner Meinung auch mit

crsterer verdient hatte. Ueber Frau Schumann, welche Bcet-

hoven's Concert in C-moll nebst SolostUcken von Schumann und

Mendelssohn spielte, ist kaum noch etwas zu sagen. Diese Dame

altert nicht. Ihr diesmaliger Vortrag war so kÃ¼nstlerisch vollendet,

wie ja einer zuvor.

* J. Stockhausen begiebt sich am i Nov. nach England,

wo er durch den bekannten Concerl - Unternehmer Chappell fÃ¼r 60

Concerle engagirt ist. Sein Dienstverhaltniss zu dem Stuttgarter Hofe

hat derselbe definitiv gelÃ¶st. nachdem sein Gesuch, ihm statt des

vertheillcn, 23 wÃ¶chigen Urlaubs im Jahre einen zusammen hÃ¤ngen-

den Urlaub von 46 Wochen (November 70 bis Februar 74) zu ge-

wÃ¤hren, abschlÃ¤gig beschieden war. Seit dem Abgange des Ministers

v. Collher sind am dortigen Hofe auch wohl mancherlei gute Piano

zur Hebung der Kunst mit in den Ruhestand versetzt. FÃ¼r den Kreis

der nabereu Bekannten Stockbausens fÃ¼gen wir hinzu, dass derselbe

seinen Wohnort Cannstatt aber nicht aufgegeben, sondern dort zu

dauerndem Aufenthalt unlÃ¤ngst ein schÃ¶nes Bositzthum (Villa Cbiara)

erworben bat.

* Die Nachricht der A. A. Ztg., dass auch Offenbacb aus

Paris ausgewiesen und nach Madrid gegangen sei, ist, wie man

leicht denken konnte, bald dabin berichtigt, dass er sich selber aus-

gewiesen habe. In Spanien bat Marschall Prim neulich eine Con-

currenz fÃ¼r einen Kronungsmarscb ausgeschrieben, welcher schon

bereit gehalten werden soll fUr einen KÃ¶nig, den man nun bald zu

erlangen hofft. An der Concurrcnz dÃ¼rfen sich aber nur geborene

Spanier betheiligen, die kÃ¶niglichen GefÃ¼hle sollen als urspanisch

erscheinen.

* Hamburg. Das Repertoir unseres Stadttbeaters bot in

den vergangenen zwei Monaten wenig Abwechslung. Im September

gaslirle Frau Artot und ihr Galle Herr Padilla, und zwar .fing das

Ehepaar mildem schrecklichen Verdi an, setzte mit wenig Unter-

brechung mit Verdi fort und scbloss mit Verdi; ich glaube Sie wer-

den Ihrem armen Referenten nachfÃ¼hlen, wenn derselbe Ihnen er-

zÃ¤hlt, dasi die raffinirten obren- und sinnbetiiubenden Machwerke

von Meyerbeer und Gounod fÃ¼r ihn wahre Oasen in der musika-

lischen WÃ¼ste waren. Es wÃ¤re wirklich an der Zeit, dass die deut-

schen BuhnenvorstÃ¤nde ihren Patriotismus und Stolz darein setzten,

die fremdlÃ¤ndischen Fesseln von unseren BÃ¼hnen abzustreifen und

nicht ihr Hauptgewicht im Repertoir auf die trivialen Machwerke

der neueren Italiener oder die raffinirten Gebilde der Pariser Grossen

Oper zu legen, sondern hÃ¶chstens nur ausnahmsweise einmal vor-

zufÃ¼hren. Dass eine solche Verbesserung nicht von hier oder sonst

einer PrivatbÃ¼bne ausgehen kann, versteht sich von selbst und ver-

denke ich es namentlich der Direction der hiesigen BÃ¼hne nicht,

welche weder vom Staat, noch vom Publikum durch zahlreiches

Abonniren unserer reichen Leute unterstÃ¼tzt wird, wenn sie vor

allen Dingen daran denkt, ihren pecuniliren Vortheil zu wahren. So

wenig dankbar wir Frau Artot fÃ¼r ihr Repertoir sein konnten, so

dankbar mÃ¼ssen wir ihr sein, dass sie uns mit den vortrefflichen

Leistungen ihres Gemahls Herrn Padilla bekannt machte. Derselbe

ist ein SÃ¤nger, wie sie heut zu Tage immer seltener werden; mit

schÃ¶ner angenehm klingender Stimme begabt, hat er eine freie ge-

sunde Toubildung, frei von Manieren, und viel Geschmack. Seine

beste Leistung war entschieden die Hauptrolle in Rossini's genialen

â�¢Barbier von SevillaÂ«, in welcher Oper er seinen guten Gesang noch

durch maassvolles, wirklich komisches (nicht possenhaftes) Spiel

unterstÃ¼tzte; auch im Tragischen war sein Gesang und Spiel gleich

bedeutend, dieses zeigte er in dem furchtbaren Rigoletto von Verdi.

â�� Weniger unbekannt als die Leistungen dieses Herrn werden Ihnen

und Ihren Lesern diejenigen von Frau Artot sein, ich erwÃ¤hne

dcssbalb nur, dass ihre Stimme in der HÃ¶he nocb ebenso scharf und

kreischend und ihr Triller noch ebenso schlecht und unbeholfen ist

wie frÃ¼her. Dass sie die Verdi'scben Opern am bellen singt, brauche

ich wohl nicht zu erwÃ¤hnen; den grÃ¶sslen Beifall erntete sie bei

einer italienischen Einlage im Rigoletlo, deren Namen und Compo-

nist mir entfallen ist und welche sie sehr geschmackvoll und mit

Geschick vortrug. â�� Auf dieses Gastspiel folgte dasjenige des Herrn

Theodor W a c h t e l, eines SÃ¤ngers, der nach meiner Ansicht bei

weitem Ã¼berschÃ¤tzt wird. Er hat eigentlich nichts als seine wirklich

brillante Stimme (ich hÃ¶rte von ihm wiederholt frei und rein mit

Bruststimme /orlÂ« und piano das hohe d), die Ausbildung derselben ist

nicht weit her, und namentlich seine Mittellage klingt nach Gaumenton

und bat, wie auch die Tiefe, durch das gewaltige Forciren der hohen

TÃ¶ne sehr gelitten; von einem ergreifenden, edlen Vortrag ist bei ihm

nicht die Rede, es ist eigentlich ein ewiges GebrÃ¼ll. Ich will ihm

nicht den Fleiss absprechen, den beweist z. B. seine wirklich gute

deutliche Aussprache, aber ihm scheint jede musikalische Begabung

abzugehen, daher wird er auch nie den wirklichen KunstverstÃ¤ndigen

befriedigen, sondern nur den unverstÃ¤ndigen Jan-Hagel durch sein

maassloses Forciren der hohen TÃ¶ne und sein GebrÃ¼ll hinreissen.

Im Spiel ist er unbeholfen und unfein. Sein Repertoir besteht grÃ¶ss-

tentheils aus den bekannten Spectakelopern von Verdi und Meyer-

beer, denen er noch den Adam'schen Postillon von Lonjumeau als

besonderes Paradcpferd zufÃ¼gte. Das Sujet dieser Oper ist bekannt-

lich seinem eigenen Schicksal sehr Ã¤hnlich und giebt ihm Veranlas-

sung, seine VirtuositÃ¤t im Peitschenknallen zu zeigen In der Romanze

des ersten Actes, was das Publikum, und namentlich der Gallerte and

des Parterres, stets zu Hervorrufen und Tuschverlangen begeistert.

Das Letztere, nÃ¤mlich das Tuschblasen, ist etwas so Widerliches fÃ¼r

jedes musikalische Ohr, dass ich kaum begreifen kann, wie ein Ka-

pellmeister so etwas dulden kann. Es ist eine Unsitte, die, wie ich

glaube, nirgends so im Schwange ist wie in Hamburg, und kann der-

selben nicht ernsthaft genug entgegen getreten werden. Wenn auch

das jetzt Ã¼bliche Hervorrufen bei offener Scene schon eine Unsitte der

neueren Zeit ist, von der man, wie Ich glaube, unter den Dlrecllonen

eines SchrÃ¶der und eines Schmidt nichts wusste, so Ã¼bersteigt doch

dieses Tuschblasen die Grenzen des Anstandes und ist etwas des

Publikums einer gebildeten Stadt UnwÃ¼rdiges. â�� Das fest engagirte

Personal dos Stadtthcaters ist fÃ¼r die traurigen Hamburger Theater-

verhaltnisse ein gutes zu nennen. Die Damen BÃ¶rner, v. Rigeno und

Norden sind verwendbare recht gute SÃ¤ngerinnen, Herr Reess ein

sehr guter Bassist, der uns, wie ich hÃ¶re, leider bald vcrlÃ¤ssl, um

ein Engagement in Leipzig anzunehmen, Freny ein Bassbuffo, der

nicht ohne Begabung fÃ¼rs komische Fach. Mit unseren Tenoren steht

es leider nicht so besonders. Herr Ucko hat schÃ¶ne Mittel, leidet

aber auch an der BrÃ¼llkrankheit unserer heutigen SÃ¤nger, Herr Vary

vermag seinen Ton nicht mehr festzuhalten and singt seine Partien

nicht, sondern meckert sie wie ein Ziegenbock. Doch ist, wie ich

hÃ¶re, der Tenormangel gleich gross an allen BÃ¼hnen. Der Bariton

Herr Thelen hat eine gute Stimme, hat nur eine unleidliche Leiden-

schaft, Alles, was er singt, im Tempo zu verschleppen, so dass sein

Gesang klingt wie lauter Gummi elasticum. â�� Auch im Schauspiel

sind recht gute KrÃ¤fte cngagirl. Die beiden Liebhaber und Holden,

die Herren GÃ¼nther und Tomann, sind recht gut. Herr Guthery ein

sehr bedeutender Komiker, und die tragische Liebhaberin Frl. Christ

ein fleissiges, mit schÃ¶nem Organ begabtes Mitglied. â�� Unsere Con-

certsaison wird, wie angezeigt ist, am 4. November mit dem Concert

der philharmonischen Gesellschaft erÃ¶ffnet, worÃ¼ber ich in meinem

NÃ¤chsten berichten werde.
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["'] Verlag von

J. Kieter-Bicdcrniann in Leipzig und Whitorlhur.

Dcttingcr

TE DEUHI

IcbcrrinsliiiimenJ mil der Ausgabe der Deutschen IlÃ¼ndelgesellschafL

Clayieranszug 18 Ngr. netto.

Chorstimmeil: Sopran I, 11; Alt, Tenor und

Bass Ã¤ 5 Ngr. netto.

Im Verlage von J. Rieter-Bie4lcrnmnn in i â�¢ /ig und

Winlcrtbur crscheinl demnÃ¤chst:

SALVE REGINA

fÃ¼r

Olior inicl Solostim m 011

mit

Bcgli'itnng von Streichorchester

und

Orgel oder Hoboen und Fagotten

componirt

von

Joseph Haydn.

[(791 Im Verlage von

J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Wiulerthur

ist erschienen:

Ecole de Chant

complcte

von

H. Panofka.

Â«.â�¢Ab(5cÂ«'dairc TOCal. Methode proparoloiic de Clianl pour

appiTndrc h C-iueltre et Ã¤ poser la VoiÂ«. â�� Gcsiin^s-ABC. Vor-

bereitende Methode zur Erlernung des Ansatzes und der Fcsl-

sluliu."^ der Stimme zum Gebrauch in Suminariiti, Gesang-

schulen, Gymnasien und Instituten. K Ngr. netto.

z. (Juatr43-Tingl-six nonveaux Exerciccs progressifs

pourSoprano el Mezzosoprane. Op. 88. 4 Thlr. 40 Ngr.

3. Yingt-quatre Vocalises progressivem dans riitendue

d'uno Oclavo et deaiie pour loutcs Ics voi.\, la voix de fiasso

e\ccplce. Op. 85. Cah. 1. 4 Thlr. 5 Ngr. Cah. II. 4 Thlr. 45 Ngr.

*. Erholung und Studium. ZwÃ¶lf insIrnctiveGcsangslÃ¼cke

mit Begleitung des Pianoforle. (Italienischer und deulsclicr Teil)

Op. 87. 4 Thlr. 40 Ngr.

8. Donze Vocaltaes d'Artiste pour Soprano ou Mczzo-

Soprano. Preparalion ii l'Eic'culion et au Slylo des Oeuvres mo-

dernes de l'Ecole ilaliennc. Op. 86. S Cohicrs Ã¼ 1 Thlr. 10 Ngr.

[180] Verlag von

J. Bieter-Biedermann in Leipzig und Winlcrlkur.

Compositionen

Op. 47. Dcux Ff uilk'ls iI'Album pour le Piano. 15 Ngr.

Stimmen der VÃ¶lker in Liedern.

Op. 53. 20 Schottische Volksmelodien fÃ¼r das Piano-

furtc eingerichtet. Ilcfl 1. 2 ii 22 J Ngr-

Heft I. Nr. 1. Bonnie Duodee. Nr. t. Bannock's o' Barley-meal.

Nr. 3. The Covcnanlcr's Tomb. Nr. l. LÃ¶we will find

out tho way. Nr. S. Lass, wliat art thou? Nr. 6. Tho

h'lowcr o' Dunoun. Nr. 7. Bonnie woe thing. Nr. 8. The

morn returns in Saffron drest. Nr. 9. The Quecn Mar\ s

farewell of France. Nr. 40. Charlie's Farewell.

lieft 11. Nr. 44. My heart's in the Higblands. Nr. 41. Hill, Mill,

Ã¶l Nr. 43. The Yellow Haird Laidie. Nr. 4Â«. A poir

mitherlcssWean. Nr. 45. 0Cherub Content. Mr46.The

llnii.i! of Sir John Moore. Nr. 47. The rin awa Bride.

Nr. 48. Charlie is my darling. Nr. 49. Cia mÃ¤r a Surra'

sinn fuirach. Nr. 20. Oh Megan ee.

Op. 51. 12 FranzÃ¶sische Volksmelodien fÃ¼r das

l'ianoforlc eingerichtet. lieft 1. 2 a 20 Ngr.

Heft I. Nr. 4. La bonno aventure. Nr. *. En revenanl de BÃ¤le

en Suisse. Nr. S. Air de la pipo de tabac. Nr. *. Four-

nisscz un canal au ruisscau. Nr. 5. Eh! Ion Ion la Laodc-

rincÃ¼c ' Nr. 6. Air de la ronde du camp de Grandpre.

Ilcfl II. Nr. 7. Une lillo est un oiseau. Nr. 8. La Vivandiere.

Nr. 9. Ce jour-la, sous son ombrage. Nr. 40. Le bruit

des roulcttcs gÃ¤tc tout. Nr. 44. La marmolto a mal au

pie<l. Nr. 4 4. Epilogue. J'ni vu partout dans mcs voyages.

Op. 55. 10 Englische, Schottische und IrlÃ¤ndische

Volksmelodien fÃ¼r l'iiinoforle zu vier Hunden bear-

beitet. Heft 1. 2 Ã¼ 20 Ngr.

lieft I. Nr. 4. Tho rising of tho Jark. Welch air. Nr. *. The

heaving of the Icad. Nr. 3. On a bank of Flowers.

Nr. 4. The oysler girl.

Heft H. Nr. 5. Tho Garb of old Gaul. Nr. 6. The CoquetlÂ« new

mouldcd. Nr. 7. Ah Colin, why. Nr. 8. G'idsnmir.

Nr. 9. Dirge ofSir William Wallace. Nr. 4Â«. TheWidow

of Waroham.

Op. 56. 10 Volksmelodien aus Bearu fÃ¼r Pianoforle

zu vier HÃ¤nden bearbeitet, lieft 1. 2 Ã¤ ;.'-", Ngr.

Heft 1. Nr. 4 Tla poudou truca l'oro oun m'apary d'cyma.

Nr. 1. s..u. N..n. poulette, nou'n ey douttat. Nr. l. MOUD

co tu b'as en galye. Nr. 4. Moun diii, quine souflrcnce.

Nr. S. Lou leim d'aquere aygette.

lieft II. Nr. 6. Buus, qu'et bore et qn'6t youenne. Nr. 7. Ha-

laye, quoan the by. Nr. 8. Jane Marie s'cn cy bachade.

Nr. 9 Roussignoulet, qui cantes. Nr. 40. Cruclle, nou'm

cn bÃ¶s ayma.

Op. 57. 12 BÃ¶hmische Volksiiielodien fÃ¼r Pianoforle

zu vier II iiiii.'M bearbeitet. Hell 1. 2 a 17^ Ngr.

lieft I. ia\o dewÃ¤o, ialo 11.. v. n. Nr. S. Coi sc inni inÃ¼ mild,

liazkÃ¼ zdiis ! Nr. 3. Divertimento, a} Kaulclo se, kaulclo

cerwcnc gablyrko, b] Aga Â«idyfky, oomncini hlawirka

poboljwa, r) MMa sein holaubka. Nr. 4. Prisla pancnka

puwa.

Heft II. Nr. 5. n) Wtom nnii-i.' Uulccku, l>] Kdyi scm husy
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V. Jahrgang.

Die Rose vom Libanon. Oper von Joseph Huber (Fortsetzung). â�� Die Verwendung der SchlÃ¼ssel bei der Herausgabe literer

Musikwerke, mit besonderer Beziehung auf die Â»Denkmaler der TonkunstÂ«. â�� Nachrichten und Bemerkungen. â�� Berich-

tigung. â�� Anzeiger.

Â»Wir sind in Vorstehendem von der Betrachtung dra-

Die Rose vom Libanon. malischer Aufgabe Ã¼berhaupt zum Wesen des musika-

lischen Dramas im Besonderen vorgeschritten. Wie nun

verwirklicht sich letzleres? Eine fast unÃ¼bersteiglich er-

scheinende Schranke hielt, wir Alle wissen es, bislang

von der Herstellung desjenigen Dramas ab, das erleuch-

teten Geistern schon verflossener Jahrhunderte geradezu

das Urbild dramatischen Schaffens dÃ¼nkte: des musi-

kalischen. Dem dichterischen Anlheil fehlte das Ver-

mÃ¶gen, in seinem Wallen Ã�ber die Beeinflussungen con-

ventionellen Ballastes hinweg sich zu jener Allgemeinheit

des Rohsloffes empor zu schwingen, wo die Weltsprache

der Tonkunst von jeher sich heimisch weiss; der Musik

ihrerseits gebrach es im bisherigen Laufe der Entwicklung

an jener ihr von Ursprung als einer Kunst der Zeit mit Fug

zukommenden UnabhÃ¤ngigkeit von .irchilektonischem, ich

meine damit von raumgemÃ¤ssem [!] Formenzwang. Jene,

die Dichtkunst, mussle sich das Reinnienschliche erst ge-

waltsam als das ihr zuhÃ¶chsl Eigene gewinnen; diese, die

Musik, konnle nach dem laugen Laufe der Perioden und

Geschmacksrichtungen jelzt eben erst den Morgen einer

fÃ¼r sie neuen Epoche, der ihr gemÃ¤ssen Form nach Be-

dingungen zeitlich-psychologischer Anordnung, feiern.Â«

Es wÃ¤re verlerne Muhe, in diese chaotischen Vor-

stellungen Licht bringen zu wollen; der Leser verlangt

es auch wohl nicht, denn wenn die Sache Ã¼berhaupt Reiz

fÃ¼r ihn haben kann, dann um so grÃ¶sseren, je toller sie

ist. Lassen wir also den Â»raumgemÃ¤ssen FormenzwangÂ«

und alle die blÃ¶den Ansichten von der DÃ¼rftigkeil dich-

leriscber wie musikalischer Hervorbringungen der frÃ¼he-

ren Zeilen verglichen mil dem, wus die gegenwart im

Geiste und im Lager des Herrn Peter Lobmann producirl.

Lassen wir es und hÃ¶ren wir nur, wie dieser grund-

bescheidene Mann weiterhin sodann Ã¼ber sich selber

spricht. Er lÃ¤ssl sich folgendermaassen vernehmen.

Â»Was die dramatisch - poetischen Bedingungen anbe-

langl, so habe ich darÃ¼ber schon ofl gesprochen. Hier sei

nur das Wesenllicbsle wiederholt. Mein Musikdrama steht

durchaus auf dem Roden heutiger philosophisch-natur-

wissenschaftlicher Forschung; es verschmÃ¤ht jegliches

kirchlich-convenlionelle Beiwerk, stellt seine Menschen

hin als Product des Nalurscbaffens mil der Nalurbestim-

mung steter Veredlung, dieses einzig eben wiederum zur

Fortentwicklung des Alls.Â« Bisher war das, was Tugend

heisst, ein rein und innerlich menschlicher Begriff, auch

denjenigen unserer Mitmenschen einprÃ¤gbar und tbeuer,

Oper von Joseph Huber.

(Fortsetzung.)

Mit den zuletzt angefÃ¼hrten Worten etwa in der Mitte

seiner Â»EinfÃ¼hrungÂ« angekommen, erinnert der Dichter

sich derjenigen schwesterlichen Kunst, deren Verdienst

oder Schuld es ist, dass sein Â»DramaÂ« als eine dickleibige

Notenparlilur zur Welt und vor die Well gelangt. Er sagt:

Â»Die Musik hat aufzuhorchen bei diesen Worten; sie pas-

sen ihr gerade recht. DenÃ¼ wie: nehmen die Figuren des

Dramas nicht ferner den Mund voll, den Draussenbennd-

lichen zu lehren, was viel zweckentsprechender die Pro-

fessoren und Geistlichen auf Katheder und Kanzel vor-

tragen; thunsie, die handelnden Personen, nach ihrer

Kunstpflicht, lassen sie sich von lebendigen Trieben lei-

ten und durch Leidenschaften bestimmen, halten sie sich

an das von Natur ihnen Gegebene und wirken hinwiederum

zu Zielen fortwallender Nalur hin: so hat ja fÃ¼rder wol

die Tonkunst einen Ausdruck fÃ¼r jeglichen Affect in diesem

neuen Drama, so darf sie ja wol, die rein-menschliche,

der Schwester in deren abgeklÃ¤rten [abgeklÃ¤rtem] Wesen

freundlich Geleit geben; und sie lÃ¤ssl ja wol dabei selber

neue Formen und Inhaltsweisen hoffen durch Versenkung

in den Geist des tausendfach verwickelnden, anknÃ¼pfen-

den und alle heraufbeschworenen Widerspruche sÃ¤uber-

lich losenden Dichters? Hier die MÃ¶glichkeit dramatisch

symphonischen Schaffens fÃ¼r den Musiker in erstaunlich

gereifter Gestalt, hier sogar fÃ¼r ihn die Pflicht gemein-

samen Wirkens mit dem nunmehr auf die lautere HÃ¶be

bisheriger (z. B. Goelbe'scher) Lyrik gestiegenen Drama-

tiker. Sei der gemeinsame Weg ein zwiefach gesegneter,

segensreich geeinter!Â«

Auf diese Â»lautere HÃ¶he bisheriger, z. B. Goethe'scher

LyrikÂ« ist also Herr Lohmann, der Dramatiker, gestiegen:

dies ersehen wir aus den obigen Worten, d. h. wir er-

sehen , dass er sich einer solchen Meinung bingiebt und

dieselbe nun auch der Well beibringen mÃ¶chte. Im Uebri-

gen sind unsere angestrengtesten Versuche, in diesem

Gewirr schleimiger Redensarten irgend einen vernunftigen

Faden zu entdecken, vollstÃ¤ndig resullatlos gewesen. Sie

berÃ¼hren unser Ohr, diese Worte, wie die Sprache der

politischen Blagueurs im gegenwÃ¤rtigen Frankreich, â�� nur

dass es ein deutscher Pedant ist, der hier vor uns auf

Stelzen geht. Man lese (in Geduld) das Folgende.

V.
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deren BegriffsvermÃ¶gen an die hochtrabende Â»Fortent-

wicklung dos AllsÂ« nicht hinan reicht; und so war die

Tugend â�� im EinklÃ¤nge mit der besten Religion und der

reinsten Philosophie â�� ein Ding, ein Gut, welches Werlh

und Zweck in sich selber tragt. Bei Herrn Lohmann ist

aber nur ein flusserlichcr Zweck da, ein hochtÃ¶nender

zwar, aber doch ein Ã¤usserlicher, und mit diesem steht

und fallt auch seine Â»Nalurbestimmung steter Veredlunga,

denn ihr Â»einzigen Zweck soll eben jene Alleulwicklung

sein. Alle Fragen geistig menschlicher Art, die er berÃ¼hrt,

degradirt er so zu einer roh-natUrlichen Aensserlichkeit.

Kein Wunder daher, wenn es ihm, wie wir bei allen

bereglen Punkten sahen, mil dem ganzen Gebiet der

Aeslhetik ebenso ergehl. Die erste Frage in Sachen der

Kunst ist die von dem VerhÃ¤ltnisse des Stoffes zu der Be-

handlung. In den hÃ¶heren dramatischen und musika-

lischen FÃ¤chern bestimmt sich diese Frage naher dahin,

wie die FÃ¼lle des geschichtlieh Gewordenen und lieber-

lieferlen sich zu der Kunst verhalte, oder wie und inwie-

weit historische Gegenstande zu verwerthcn seien. Und

es war von jeher eins der sichersten Kennzeichen des

hÃ¶chsten Ranges bestimmter Zweige der Kunst, wenn sie

die geschichtlichen Dinge in ihrer Tiefe und in ihrem Cha-

rakter bewÃ¤ltigen konnten. Der Oper ist solches niemals

in dein (ii..d gelungen, wie dem Oratorium, wessbalb

sie auch nicht den gleichen Rang einnimmt. Wenn nun

unsere neueren Opern- oder (dass wir sie nicht belei-

digen) Musikdramen-Theoreliker sich als ganz unfÃ¤hig er-

weisen, die Geschichte zu verstehen und fÃ¼r ihre Kunst zu

erfassen, so muss man darin eine unwillkÃ¼rliche Conse-

quenz des Opernwesens erkennen, die unbewusste An-

deutung der naturlichen Grenzen dieses Kunstgebietes.

Man wird hiernach ermessen, welchen Werlh es hat, wenn

die modernen Musikdramatiker sich Ã¼ber die Ã¤sthetische

Berechtigung der Geschichte vernehmen lassen. An cyni-

scber Offenbeil kann es aber wohl so leicht keiner dem

Herrn Lohmann gleichthun, wenn er sich hinstellt und so

perorirt: Â»FÃ¼r mich ist jeder aus irgend einer Zeit auf-

gegriffene Stoff nur in einflnsslosen Aeusserlicbkeiten

hislorisch-convenlionell gegeben; seinen inneren Verlauf

gestall' ich jedesmal, als eben jetzt geschehend, in ganz

ursprÃ¼nglich menschlicher Weise frei von national-socialen

EinschrÃ¤nkungen [!] einem mir als hÃ¶chst vorschwebenden

seelischen Ziel entgegen: und dieses zwar unter der freu-

dig selbst-auferlegten r'j Pflicht: auch die subtilsten

Forderungen einer peislig bohrenden Dramaturgie auf

Aristoteles' Pfaden zu befriedigen, dies zumal in Sachen

der SchuldbegrUndung und SÃ¼hne. [Sein VerslÃ¼ndniss

dieser Forderungen des griechischen Weisen ist uns schon

oben hinreichend klar geworden.] Mein Musikdrama â�� so

auch Â»Die Ro^e vom Libanonu â�� stellt damit in seiner lei-

denscbaflgesÃ¤ltiglen, schlichtweg auf die LÃ¶sung des Con-

flicts gerichteten Handlung eine innere Well hin, an der

Menschen jeder Zone, jedes sooialen Standes, jeder Reli-

gion, sofern sie natÃ¼rlich angelegte Menschen sind, gleich-

massig, \\ie an den Werken echter â�� z. B. Mozarl'scher â��

Tonwerke, theilnehmen kÃ¶nnen. [!!] Ich habe den dichte-

rischen Rohstoff im Drama, um es nochmals zu sagen, vom

Ballast einschrÃ¤nkender conventioneller Zulhalen zu be-

freien getrachtet, und vor allen Dingen auch den, von

Richard Wagner noch heilig gehaltenen, mystischen Nebel

zerstreut. Davon â�� ich wiederhol' es â�� zeuge denn auch

trotz aller Mangel [das heisst dem oben abgelegten Be-

kenntnisse zufolge : trotzdem dass es nicht aus Kinem Acte

besteht, sondern aus dreien], in bescheidenen [aber doch

immer dreiacligen] Grenzen, die ,Rose vom Libanon1.>

Aufs neue machen wir hier die Wahrnehmung, Â«iass

wenn in jenem Lager ein JÃ¼nger oder Nachlreter auf der

Bahn seines Meisters oder VorgÃ¤ngers in der Verkehrtheit

noch einen Schritt weiter gekommen ist. als dieser, er es

soforl laut herauspriihlt und spottend herfÃ¤llt Ã¼ber den

Vormann, ohne welchen ihm doch nicht einmal ein ge-

ringer Mondscheinglanz eigen sein wÃ¼rde. Wagner hat

von seiner UnfÃ¤higkeit, die Geschichte unseres Geschlechts

zu verstehen und fÃ¼r seine Kunst zu verwerlhen, unver-

gessliche Beweise geliefert. Aber er hielt sich an das

Sagenwesen, den Mythus, und fand hier manches in con-

cenlrirler Gestall vor, was sich namentlich fÃ¼r das mo-

derne Decoralions-Thealer sehr gut benutzen lÃ¤sst. Kr

thal daher recht daran, es in dem ausgedehntesten Maasse

zu benutzen, wenn er einmal fÃ¼r dieses Theater arbeiten

wollte. Von seinen Theorien, durch welche er diese sagen-

haften Stoffe zu idealisiren strebt, sprechen w ir hier nicht,

weil diese Angelegenheil in ein zum Theil nicht mehr der

Kritik unterworfenes Gebiet gehÃ¶rt: wir haben es hier

nur mil den Vorlagen fÃ¼r seine Thealerwerke zu thun,

und da muss zugestanden werden, dass es thÃ¶richl von

ihm gewesen wÃ¤re, dieselben nicht zu benutzen, da sie

der Art seines Talentes so genau entsprechen. ThÃ¶ricnl

ist freilich das Publikum, welches sich in den aufge-

stellten Netzen massenhafl fangen lÃ¤ssl. Diesen Â»mysti-

schen Nebel a aber gedenkt Herr Lohmann Â»vor allen

DingenÂ« zu zerstreuen, so dass Geschichte wie Sage

endlich rein ausgeklÃ¤rl sind und Meister Wagnrr nun

in aller Blesse dasteht. Dies hat er sich wohl nichl trÃ¤u-

men lassen, dass er in seinen Theoremen und begleiten-

den praktischen Kunslversuchen die er fÃ¼r so fremd

der Gegenwart erklÃ¤rte, dass er VerslÃ¤nduiss und Nach-

ahmung derselben erst von einer unbestimmten Â«Zu-

kunftÂ» erwartete â�� schon so bald ein Meislerlein find- n

wurde, welches ihn noch bei Lebzeilen harsch recli-

ficirl. Es gehl dieser pietÃ¤tlosen Schnur wie weiland

den franzosischen Communiste'.; jeder von ihnen glaubte

an menschenbeglÃ¼ckenden Theorien das MÃ¶glichste ge-

leistet und das AllerkÃ¼hnste vorgeschlagen zu haben,

fand sich aber oft schon nach einigen Monaten Ã¼berholt.

Die Tollheit kennt kein Maass und fixe Ideen sind produe-

tiv, sie stecken an und erzeugen bei verwandten Geistern

ebenfalls fixe Ideen, die al>er einander befehden, denn

in gewissen HÃ¤usern ist Harmonie ein unbekanntes Ding.

Nachdem nun Herr Lohmann Â»vor allen DingenÂ« Wag-

ner's Â»heiliggehaltenen mystischen Nebel zerstreutÂ« hat,

wird die Sache, wenn die Musik ihm nur folgen win, ganz

glall gehen. Er sagl: Â»Es ist nun Sache der Tonkunst,

wie im vorliegenden Kinzelfalle. so fÃ¼r alle Ã¤hnlich ge-

arteten, der neuen dra mal i sehen Weise Â«Is gelreue

Schwester sich zu gesellen. W;as noch dem Beethoven als

Form galt, heissl fÃ¼r uns Formel "!]; diese Selbstbefreiung

erst macht continuirliches Begleiten des Componisten an

dem Gange dramatisch-zusammenhangender Dichtwerke

mÃ¶glich. Die Form dramatischer Tonkunst ist nunmehr

vom Laienstandpunkte zum strengkÃ¼nslleriscben forlge-

gangen; hatsie in den Zeiten derfturnmernoper Potpourris.

Melodien-Ansammlungen, dramatisch gefÃ¤rbte Vocal-

Suilen geschrieben : so muss sie jetzt symphonisch gestal-

ten, zu grossen Bauten langalhmig sich zusammennehmen,

unverrÃ¼ckbar auch ihrerseits die LÃ¶sung des Conflicls im

Auge mil eben so viel Grundgedanken, als der Dichter

Figuren ins Feld schickt, continuirlich einheilsvoll, indem

sie alles Einzelne dem Ganzen unterstellt, majeslÃ¤lisch in

ihrem psychclogiscben BegrÃ¼nden und Entwickeln ver-

fahren.
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Â»Hat das nun Joseph Huber vermocht? Hat er in seiner

Musik zur ,Rose vom Libanon' deren Grundidee von der

.Eitelkeit und Verderblichkeit alles ausserlichen Sehnens,

DrÃ¤ngens, Strehens mit Umgebung seelischer Keuschheit

und Enthaltsamkeit' musikalisch beweiskrÃ¤ftig veran-

schaulicht? â�� DarÃ¼ber spreche die Geisteswelt ihr Ur-

lbeil! Pete r Lohmann.Â«

Die Â»GeislesweltÂ« soll beissen: das Publikum und

dessen Vorreiter, die Recensenten. Aber wohl gemerkt!

nur Ã�ber das, was Joseph Huber vermocht oder nicht ver-

mocht hat, soll besagte Geisleswell ihr Urtbeil abgeben.

Ueber das hingegen, was er, Peter Lohmann der Dichter,

geleistet, ist weiteres Urlbeilen nicht von nÃ¶then, denn er

bat alles schon selber gesagt. Naiver Mann!

Obwohl er alles, was Publikum beisst, ebenso sehr

aus seinem Bereiche forlweisl, wie den persÃ¶nlichen Gott,

scheint ihn doch mitunter eine wahre Sehnsucht zu Ã¼ber-

kommen nach Antbeilnabme, nach dem Publikum, und

zwar nach einem recht grossen aus allen StÃ¼nden, denn

die oben mitgelheille herrliche Reclame von seinem Mu-

sikdrama, welches in leidenschaftgesÃ¼tligler Handlung

eine innere Welt hinstelle, an der Alle Â»wie an Mozarl's

Tonwerken Ihcilnrhmen kÃ¼nnlenÂ«, Alle in des Worles

universalsler Bedeutung, nichl nur Â»Menschen jedes socia-

len Standes und jeder ReligionÂ«, sondern hervorragend

auch diejenigen ohne Religion, die des Verfassers Glauben

theilen, sowie Â»Menschen jeder Zone a, also selbst noch

die Zulukaffern Â»sofern sie nur natÃ¼rlich angelegte Men-

schen sindÂ» â�� eine solche Reclame wÃ¼rde gÃ¤nzlich unver-

stÃ¤ndlich sein, wenn man sie nicht deuten kÃ¶nnte als den

unbewussten Herzenswunsch eines Schriftstellers nach

derjenigen Gunstbezeugung, welche die eisige GleichgÃ¼l-

tigkeit des Publikums ihm bisher vorenthielt, nnch allge-

meinem warmem Beilalle. Durch die ausgeheckte Theorie,

dass es zum Darlhun Deiner dramatischen Â»IdeeÂ« Â»nur der

im Drama handelnden PersonenÂ« bedÃ¼rfe, Â»nichl aber eines

Publikums von ZuschauernÂ«, hat er indess dem Eintritt

eines solchen Ereignisses nicht sonderlich vorgearbeitet;

denn wenn das Publikum theoretisch fÃ¼r Ã�berflÃ¼ssig er-

klÃ¤rt wird, warum soll es sich da praktisch bemÃ¼hen? Es

wird sich hierdurch in seiner bisherigen ZurÃ¼ckhaltung

nur bestÃ¤rkt fÃ¼hlen.

Die Â»Grundideen bat Herr Lobmann gegen Ende seiner

Â»EinfÃ¼hrungÂ« ganz ausfÃ¼hrlich angegeben, so dass niemand

nÃ¶thig hat, sie erst in dem Stucke aufzusuchen oder aus

dem lebendigen Verlaufe der Handlung sich im Geiste zu

bilden. Was unser Musikdramaliker nicht alles kann!

Wie sehr muss er sich erhaben dÃ¼nken Ã�ber Alle, die

frÃ¼her an der dramatischen Dichtung herum stÃ¼mperten.

Antsvortele doch selbst ein Goethe, als man ihn fragte,

welche Â»IdeeÂ« er mit seinem Tasso eigentlich habe dar-

stellen wollen â�� Â»Idee? dass ich nicht wUssleÂ«. Herr Loh-

mann aber weiss es. Und da er es weiss, wÃ¤re es nach

unserer Ansicht fÃ¼r das VerstÃ¤ndniss der Sache vorteil-

hafter gewesen, das SlUck auch demgemÃ¤ss zu betiteln.

Es wurde dann etwa gelautet haben:

Die Rose vom Libanon.

Dramatische Dichtung von der Eitelkeit und Verderblich-

keil alles Ã¤usserlicben Sehnens, DrÃ¤ngens, Strebens mit

Umgehung seelischer Keuschheil und Enthaltsamkeit,

in drei AufzÃ¼gen

von

Peter Lohmann,

musikalisch beweiskrÃ¤ftig veranschaulicht

VOD

Joseph Huber.

Dass Herr Huber die Â»GrundideeÂ« wirklich musikalisch

beweiskrÃ¤ftig veranschaulicht habe, wird wenigstens seine

eigne Ansicht sein, und diese kleine Zubilligung konnte

man ihm auf dem Titel wohl machen, nachdem Herr Loh-

mann die ganze lange Â»EinfÃ¼hrungÂ« eigentlich nur benutzt

hal, um sich selber heraus zu streichen; denn wenn er

von seinem Collegen, dem Componisten spricht, so spricht

er lediglich von den Pflichten desselben, um ihn schliess-

licb, ohne ein herzliches fÃ¼rsprechendes Wort, dem Â»Ur-

lheil der GeisteswelU zu Ã�berliefern.

Unser Mitleid mit dem Componisten dieses Â»Musik-

dramaÂ« bekennen wir unverbolen, zunÃ¤chst mit der unter-

wÃ¼rfigen Stellung, in welche der Herr Dichter Lohmann

ihn versetzt hat. Blickt man auf ein glÃ¤nzendes Vorbild

zurÃ¼ck â�� welche VerÃ¤nderung! In jener Zeit, wo die

Musik, obiger Â»EinfÃ¼hrungÂ« zufolge, noch ganz auf dem

Â»LaienslandpunkleÂ« sland und von Â»slrengkunsllerischemÂ«

Gestallen keine Ahnung halle, noch viel weniger wussle,

wie man Â»majestÃ¤tisch im psychologischen BegrÃ¼nden und

Entwickeln verfahrenÂ« mÃ¼sse, vor hundert Jahren schon,

hatte Gluck eine neue Oper verfertigt, von welcher sowohl

er wie sein Dichter glaubte, dass sie etwas Neues und

Besonderes enthalte. Sie fanden daher gerathen, die Mu-

sik nicht so ohne weileres in die Well zu schicken, son-

dern in einer vorwortlichen Ansprache die Hauplpunkle

zu berÃ¼hren. Diese Ansprache musste italienisch lauten,

und der Dichter Calzabigi hatte natÃ¼rlich die Abfassung

oder Redaclion derselben zu besorgen. Unterzeichnete er

sie dessbalb auch? Es 6el ihm nicht im Traume ein, trolz-

dem er von seinem Anlheil an dem gemeinsamen neuen

Werke durchaus nichl gering dacble; ein gesunder kÃ¼nst-

lerischer Inslincl legte ihm die entsprechende ZurÃ¼ckhal-

tung .inr und sicberle dem Musiker, sobald das Haupt-

ii' II. n und mil demselben die schwersle Verantwortung

begann, die unerlÃ¤ssliche Oberleitung. Wie hal sich dieses

geÃ¤ndert! Der Versemacher schreibt jetzt eine Â»EinfÃ¼h-

rungÂ«, in welcher er nicht nur dem Publikum, sondern

auch seinem Collegen, dem Musiker, den Standpunkt klar

macht, den Â»slrengkUnstleriscbenÂ« Slandpunkt und das

Â»majestÃ¤tische Verfahren im psychologischen BegrÃ¼nden

und EntwickelnÂ«, dessen Endergebniss also darin besteht,

dass der Musiker ein willenloser Knecht des Poeten ge-

worden ist. Die ganze Unnatur dieses VerhÃ¤ltnisses wÃ¼rde

man gewahr werden, wenn die Â»Rose vom LibanonÂ« wirk-

lich zur Auffuhrung gelangen und ein beifÃ¤lliges oder gar

begeistertes Publikum finden sollte. Was meint Hr. Loh-

mann wohl, wie viele von den Autoren-KrÃ¤nzen ihm wÃ¼r-

den zugeworfen werden? Wie Wilhelmine von Chezy bei

der ersten AuffÃ¼hrung der Euryanlhe im Wiener Theater

rief: Â»Macht doch Plalz, ich bin ja die DichlerinÂ«, so wurde

Herr Peter Lohmann rufen kennen: Â»Werft mir doch auch

einen Kranz zu, denn ich habe ja diese Grundidee von der

Eitelkeit und Verderblichkeil alles ausserlichen SehnenÂ«,

DrÃ¤ngens, Slrebens mil Umgehung seelischer Keuscbheil

und Enthallsamkeil allein dicblerisch dargestellt!Â«

Ob ein derartiges Ereigniss eintreten kann, lassen wir

dahin geslelll sein. Ein unverdienles GlUck fÃ¼r Herrn

Huber wÃ¤re es, das isl keine Frage; denn wer sich unier

Preisgebung aller musikalischen Grundrechte so erniedrigt,

wie derselbe hier gethan hal, verdienl zu seiner ErnÃ¼ch-

terung und Umkehr eine andere Lection, als diejenige ist,

welche in Form von ThealerkrHnzen erlheill wird.

Einstweilen wollen wir die ganze Â»EinfÃ¼hrungÂ« zu ver-

gessen suchen, oder als einen Sehen betrachten, und uns
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das Opus selber ansehen. Dem Dichter soll hierbei Ã¼ber-

all der gebÃ¼hrende Vorrang eingerÃ¤umt werden.

Sehen wir uns zunÃ¤chst nach den Â»FigurenÂ« um, welche

der Dichter Â»ius Feld schicktÂ«, so treten uns deren fÃ¼nf

entgegen, zwei weibliche und drei mÃ¤nnliche. Ein Â»FÃ¼rstÂ«

ist Bassist und bat zwei Sopranistinnen zu TÃ¶chtern; die

eine heisst Maysuna, die andere Maja, sie haben also

nicht nur den Sopran, sondern fast auch den Namen ge-

mein. Dass Namen gegeben werden, um ahnliche Dinge

von einander mÃ¶glichst zu unterscheiden, ist unserm Dich-

ter wohl nicht eingefallen. Vielleicht verbirgt er auch eine

besondere Absicht hinter den gleichen Namen: vielleicht

reprÃ¤sentiren die beiden Madchen das gute und das bÃ¶se

Princip â�� doch wir wollen nichts verrathen. Es genÃ¼ge

zu sagen, dass ihnen zwei MÃ¤nner gegenÃ¼ber stehen : A fa-

ll n l der Â»FeldherrÂ« des FÃ¼rsten, und A sÃ¤ ad den Herr

Lohmann so ins Blaue hinein einen Â»Eroberern nennt; er-

sterer singt Bariton, letzterer Tenor. Herr Huber hat also

nur vier Slimmgatlungen fÃ¼r besagte fÃ¼nf Figuren. Dass

die gÃ¼tige Nalur auch noch Vorsorge fÃ¼r eine fÃ¼nfte Slimm-

gatlung getroffen hat, fÃ¼r den Alt, und dass frÃ¼here Mei-

ster diesem ebenfalls eine Figur zutbeilten, weiss er viel-

leicht nur von HÃ¶rensagen, denn in dem Dunstkreise des

jetzigen Theaters kommt ein Alt allerdings nicht mehr vor.

Â»Die Handlung spielt um das Jahr 4000 nach Chrisli

GeburtÂ«, und Â»Bauweise und Tracht in der maurisch-

arabischen WeiseÂ«. Ganz nach Belieben! Aber wie kom-

men die Mauren nach dem Libanon? Oder will der Herr

Dichter damit nur sagen, dass diese fÃ¼nf Leutchen nebst

i in,-m Begleitpersonal sich nach dem maurischen Moden-

Journal gekleidet haben?

Erster Aufzug. Halle im fÃ¼rstlichen Schlosse.

Kaum hat ein draussen stehender MÃ¤nnerchor einige Klage-

laule von sich gegeben, als der Â»FÃ¼rstÂ« auftritt und sich

Ã¼ber ihr Toben beschwert; General Abdul will die in-

zwischen aufmarschirlen Krieger in Schulz nehmen, wird

aber schrecklich ausgehunzt, denn er hat mit dieser Schaar

jÃ¼ngst erst eine Schlacht verloren und ist fliehend zu Hause

angekommen, wÃ¤hrend sein FÃ¼rst von Â»GlÃ¼ck und GutÂ«

trÃ¤umte. Maja, die dabei ist, sucht ihren Valer zu besÃ¤nf-

tigen, aber ohne Erfolg; allerdings wÃ¼rde das, was sie

sagt und wie sie es sagt (oder singt), auf uns auch keinen

grÃ¶sseren Eindruck machen. Der Â»FÃ¼rstÂ« hat das lelzle

Wort, so lange er da ist: und als Â»er schreilel hinausÂ«, ist

der erste Auftritt zu Ende.

Z weiter Auftritt. Der ausgescholtene Abdul wen-

det sich an seine Krieger und sagt, in Prosa zwar, aber

doch in ziemlich verslÃ¤ndlichem Deulsch, wenn sie ihm

zu nennen wÃ¼ssten, dass und wo er lassig in seiner Pflicht

gewesen sei, so solle der FÃ¼rst Recht haben. Sie wissen

wahrscheinlich keinen solchen Fall anzufÃ¼hren, denn er

sagt und singt weiter wie folgl:

BasÂ«: 2i=3C

Weh a - ber euch, wpnndie-se Kla-ge zum

Unrecht wird an ed- lern " Yerk !

Gern hat t' ich

^J^^^=^^^^=Ã�=^

Dank und Lob verschmÃ¤ht, in OlÃ¼-ckesSchooss, nachfro-hem

Sieg; nun mich das E - lend hat ge-trof-fen,

aei eu-re Kla - ge euch zum Fluch: ver-hasst nicht

-Â» . Â» )

â�¢ â�� â�� *- l l â�¢ â�¢ â�¢

min-der blei-bet Al-le, wenn ihr des Un - glucks

l

tr

'-â�¢*â�¢& J . tjl- l k* ~*-L

gyâ��â�� iw i +\ uriu*â��â�¢~q*~]

H ^ J^^ ' i# jfâ�¢~.^~IA "

spotten kÃ¶nnt, ver- hasst, o FÃ¼rst, â�� sei dei - ne

L-_,Â±Â±Â± - Â«J- -

Macht, die ih - rer eig - nen O - pfer laclit \

Soweit lÃ¤sst er sich einstweilen vernehmen : das hier Mil-

gelheilte isl also nicht etwa ein abgerissenes StÃ¼ck, wel-

ches von dem Voraufgehenden oder Nachfolgenden sein

Verstandniss erhielte, sondern in sich abgeschlossen. MÃ¶ge

jeder nun den Sinn ergrÃ¼nden und an der SchÃ¶nheit und

Klarheit der Prosa sich vergnÃ¼gen \ Sicherlich werden

Alle zum Schluss in das Lob einstimmen:

l ii.l so hat Herr Lohmann auf Â»lachtÂ«

Noch glÃ¼cklich den Endreim zu Stande gebracht.

Was wir von der Musik beigefÃ¼gt haben, reicht ebenfalls

hin, um von dem, was hier in TÃ¶nen vorgeht, wenigstens

einen Vorschmack zu bekommen. Die Reimworle Â»Macht â��

lactxiÂ« lÃ¤ssl der Musiker, als schwer errungen Â»in; darum

kostbar, ohne Begleitung einsetzen, und Â»lachtÂ« nach einer

Viertelpause dann von den hÃ¶heren Blasern begleiten'.

Der Â»FeldherrÂ« hat gesprochen. (Wer lacht?)

(Fortsetzung folgl.)

Berichtigung. In der vorigen Nummer S. 3(5, Sp. l, Z. 9â��40

ist gesagt, Â»dass wir fast die ganze EinfÃ¼hrung* wieder abdrucken

mussten; Â»fasU ist zu streichen, da in der Tbat die ganze Â»EinfÃ¼h-

rungÂ» Lobmann's hier zum Abdruck gelangt ist.

Die Verwendung der SchlÃ¼ssel bei der Heraus-

gabe Ã¤lterer Musikwerke, mit besonderer Be-

ziehung auf die ,,DenkmÃ¤ler der Tonkunst".

Eine Besprechung der erschienenen vier Halbbdnde der Â»Denk-

malen*) in dem von Herrn Prof. Reusch in Bonn herausgegebenen

Â»Theologischen Literaturblatt" Nr. (0 vom 6. Mai d. J. giebt uns Ge-

*) Die Expedition der DenkmÃ¤ler (Bergedorf bei Hamburg, H.

Weissenborn) bringt hiermit zur Anzeige, dass mehreren neuen Sub-

scribenten die Bande noch nicht zugesandt werden konnten, weil die

Exemplare vergriffen waren, der Neudruck aber jetzt beendet ist und

die Zusendung alsobald erfolgen wird.
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leitenheit, einen Gegenstand zur Sprache zu bringen, Ã¼ber welchen

noch viele Meinungsverschiedenheit herrscht, VerstÃ¤ndigung aber

zum Besten der Verbreitung der Kunst dringend nÃ¼tbig ist. ZunÃ¤chst

lassen wir die sehr einsichtige Recension des Herrn Thurlings hier

folgen, die man gern lesen wird. Der Hauptpunkt, auf welchen es

uns hier zunÃ¤chst ankommt, ist durch gesperrten Druck hervor-

gehoben.

Â» In dieser Sammlung sollen die Werke der wichti-

geren TonkÃ¼nstler von den Tagen des Palestr ina bis zu den Vor-

lÃ¤ufern Haydn's und Mozarl's zur VerÃ¶ffentlichung kommen,

mit Ausschluss jedoch der Werke HÃ¤ndel's und Bach's, deren

Gesammlausgabe bereits seit Jahren von einer besonderen Ge-

sellschaft besorgt wird. FÃ¼r die musikalische Kunst und Wis-

senschaft ist dieses Unternehmen von unberechenbarem Werthe;

denn die grosse Mehrzahl der zur VerÃ¶ffentlichung in Aussicht

gestellten Werke war bis jetzt nur bevorzugteren Gelehrten zu-

gÃ¤nglich, denen es vergÃ¶nnt war, in grossen Ã¶ffentlichen oder

privaten Bibliotheken Abschriften zu sammeln oder alle Manu-

scriple und Drucke, die ja so selten geworden sind, zu acqui-

riren. Durch diese neue, billige Ausgabe sollen dieselben nun

wieder Gemeingut der musikalischen Welt werden, wie sie

denn auch wahrlich nicht verdient haben, Jahrhunderte lang

der Vergessenheit anheimzufallen. Denn die gewiss grÃ¶ssere

HÃ¤lfte derselben gehÃ¶rt den glÃ¤nzendsten Epochen musikalischer

KunstschÃ¶pfung an, der Periode des grossen Kirchenstiles und

der des Oratorienstiles, und die Ã¼brigen sind theils DenkmÃ¤ler

einer kaum ermatteten NachblÃ¼the, theils tragen sie bereits die

herrlichsten Keime der Entfaltung neuclassischer Formen in

sich. Dazu kommt, dass manches, worunter die Leistungen von

KÃ¼nstlern ersten Ranges, wie Carissimi, bis jetzt so seilen und

unbekannt geblieben ist, dass in Bezug hierauf sogar die be-

deutendsten Historiker lediglich auf das Urtheil der Zeitgenossen

angewiesen waren. Der zweite Band der Â»DenkmÃ¤lerÂ« beweist,

dass auch das Seltenste hervorgesucht und verÃ¶ffentlicht wer-

den soll.

Die Musik in der Kirche wird aber die jetzt begonnene

Sammlung mit besonderer Freude begrÃ¼ssen mÃ¼ssen. Denn

wenn auch die Concert- und Kammermusik in ihr reiche Aus-

beule suchen und finden wird, so kann doch schon das durch

dieselbe mÃ¤chtig gefÃ¶rderte Eindringen einer strengern Rich-

tung in die Salons und die ConcerlsÃ¤le nicht verfehlen, auf das

allseitige Gelingen der kirchenmusikalischen Reform- resp.

Reaclionsbestrebungen den wohllhÃ¤ligslen Einfluss auszuÃ¼ben.

Was aber die Hauptsache ist, der grÃ¶sste Theil der Sammlung

wird aus religiÃ¶ser und aus speciÃ�sch kirchlicher Musik beste-

hen, und voraussichtlich werden wir in Bezug auf die letztere,

wenigstens was den grÃ¶sslen Meisler angeht, recht bald aus

dem Gebiet der Vierstimmigkeit hinaus und in das von den

bisherigen Sammlungen so stiefmÃ¼tterlich behandelte und doch

so Ã¼beraus wichtige und schÃ¶ne Gebiet vielstimmiger und mehr-

chÃ¶riger Arbeiten hereingebracht werden.

Es sollen immer vier BÃ¤nde zugleich erscheinen, und es

scheint Absicht zu sein, dass diese vier BÃ¤nde jedesmal ver-

schiedenen Kunstperioden und Kunstrichtungen angehÃ¶ren

sollen, was gewiss sehr zu loben ist. Bis jetzt sind die ersten

vier BÃ¤nde an die Abonnenten versandt worden. Der erste ent-

hÃ¤lt Palestrina's Hotectorvm liber I, herausgegeben von Heinr.

Bellermann. Nach dem angelegten Maassstabe und Baini's Ver-

zeichnisse scheint es fast, als erfordere die Herausgabe blos

dieses Meisters im Ganzen 7J solcher (Halb-) BÃ¤nde. Die Aus-

gabe entspricht im Ganzen den Anforderungen. Das vollstÃ¤n-

dige Freisein von Fehlern, die vernÃ¼nftige Maasshaltung in der

Hinzusetzung der vom Componisten nicht geschriebenen Ver-

setzungszeichen, vor allem aber die correcte Verlheilung des

Textes, welche selbst bei Proske nicht ganz Ã¼ber allen Tadel

erhaben sein mÃ¶chte. â�� alles dieses verrÃ¤t!) die sichere Hand

des Verfassers des Â»ContrapunklÂ«. Aber warum erschei-

nen die meisten Motetten in transponirler Form?

Nicht allein das Lesen, sowie die schnelle !)<â�¢-

urtheilung der Octavengattung wird dadurch un-

nÃ¶thig erschwert, und^TÃ¼r die AusfÃ¼hrung eine

bestimmte TonhÃ¶he quasi vorgeschrieben, son-

dern diese ist nicht einmal immer ganz passend

gewÃ¤hlt. MÃ¶chte dieser Uebelsland, der sich zu

dem praktischen Gebrauche mehr bindernd als

fÃ¶rdernd verhÃ¤lt, in den folgenden BÃ¤nden ein-

fach in Wegfall kommen. Auch die Original-

schlÃ¼ssel hÃ¤tten dreist beibehalten werden dÃ¼r-

fen, wenn nicht allenfalls die ungebrÃ¤uchlich-

sten (Mezzosopran- und BarytonschlÃ¼ssel) eine

Ausnahme wÃ¼nschenswert!] machten. Wer die

Sachen des Palestrina-Stiles nicht nach der Ori-

ginal bezeicbnu ng in beliebiger TonhÃ¶he ohne

MÃ¼he lesen und ausfÃ¼hren kann, oder glaubt, es

nicht lernen zu kÃ¶nnen, der bleibe dem Heilig-

thume der Kirchenmusik fern. â�� Der 2. Band enthÃ¤lt

Jepblua, Judicium Salomonis, Ballazar und Jonas, vier Orato-

rien von Giacomo Carissimi (etwa (604â�� (680). Diese sind

in der That etwas ganz Neues, und verhielte es sich nicht mit

den meisten Werken Palestrina's ebenso, man mÃ¼sste billig

staunen, dass diese grossartigen und wichtigen TonstÃ¼cke so

lange im Verborgenen schlummern konnten. Es existirt kein

Musikgeschichlsbuch, welches nicht, gestÃ¼tzt auf die Crlbeile

seiner Zeitgenossen, Carissimi als einen epochemachenden,

bahnbrechenden KÃ¼nstler ersten Ranges bezeichnete. Und was

war bis heran von ihm bekannt? Nur BruchstÃ¼cke wenig be-

deutender Art, was um so mehr zu bedauern war, weil der

edle Meisler sein ganzes, langes KÃ¼nstlerleben ausschliesslich

den ernsteren Formen der Kirchenmusik , des Oratoriums und

der Cantate gewidmet hat, wÃ¤hrend der sonst geistesverwandte

Claudio Monleverde sich hauptsÃ¤chlich der Oper zuwandte. Die

jetzt von Chrysander herausgegebenen vier Oratorien geben uns

einen Einblick in die Stellung des Componislen. Die SolosStze

haben jene feinen chromatischen Neuerungen des Cyprian

de Rore, des Giov. Gabriel! und des Monteverde in ihrer gan-

zen Ausdehnung. Das Bestreben, die einzelnen Gedanken des

Textes durch eine fein zugespitzte, treffende Charakteristik zu

illuslriren, kommt bereits in lohnendster Weise zur Geltung,

und ein geordneter arioser Stil bildet sich aus dem regellosen

Recitaliv heraus. Staunenswerte Arbeiten sind in dieser Be-

ziehung die GesÃ¤nge der Frauen des KÃ¶nigs Salomon und das

Gebet des Jonas im Bauche des Fisches: Justus et Domine.

Bei den grossen, meist sechs- oder achtstimmigen ChÃ¶ren ist

die TonalilÃ¤t der Kirchentonarten im Grossen und Ganzen ziem-

lich streng beibehalten. Die gewallige polyphone Melodik der

alten Schule erscheint allerdings stark verblichen, und man

vermisst auch den rhythmischen Reiz des kirchlichen Conlra-

punkts. Eben so wenig ist die dramatische Kraft HÃ¤ndel's und

Bach's in den ChÃ¶ren Carissimi's bereits vÃ¶llig zum Ausbrucbe

gekommen; allein wir wÃ¼ssten nicht, wie ein Compromiss

zwischen Kirchen- und Oralorienstil herrlicher und wirkungs-

reicher zu Stande gebracht werden kÃ¶nnte, als es hier ge-

schieht. Die ChÃ¶re: Plorate, filii Israel, 0 popvli vcnite und

vor allem die beiden grossen DoppelchÃ¶re in Jonas sind von

ergreifender SchÃ¶nheit. â�� Der 3. Band enthÃ¤lt Kirchen- und

Kammersonalen von Arcangelo Corel)! (<653â��4713), heraus-

gegeben von Jos. Joachim. Dieser grosse Componisl und Violin-

virtuos war SchÃ¼ler des pÃ¤pstlichen SÃ¤ngers Matteo Simonelli.

Seine meist fÃ¼r drei Streichinstrumente und Orgel resp. Ciavier

gesetzten Sonaten sind in einem durchaus edlen Stile geschrie-

ben, und namentlich die langsameren SÃ¤tze lassen nicht un-

deutlich den Zusammenhang ihres Meislers mit der RÃ¶mischen

Schule erkennen. Gerade um dieses UmstÃ¤ndeÂ« willen wird
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auch das katholische Orgelspiel aus ihnen den wesentlichsten

â�¢Nutzen zu ziehen haben ; denn es ist mehr als erwÃ¼nscht, dass

sich dieses dem Slile des wieder eingerÃ¼hrten classischen

A Capella-Gesanges mÃ¶glichst nÃ¤here. â�� Der i. Band enthÃ¤lt

ClavierslÃ¼cke von Franz Couperin (<668â��1733), heraus-

gegeben von Joh. Brahms. Schon ihrer gesunden Geschmacks-

richtung wegen sind sie zu empfehlen. Auf das Ciavierspiel

der damaligen Zeit haben sie einen grossen Einfluss ausgeÃ¼bt,

und selbst Joh. Sebastian Bach empfahl sie seinen SchÃ¼lern

zum Studium. â�� Betreffs der Ã¤tisseren Ausstattung des ganzen

Werkes wÃ¤re nur Lobenswerthes zu berichten; ein paar mit

untergelaufene Druckfehler sind nicht wesentlicher Art.

Heinsberg. Adolf ThÃ¼rlings. t

Wesentlich d. h. sinnslÃ¶rend sind die vorhandenen Druck-

fehler nun wohl eben nicht, aber fÃ¼r gewissenhafte Heraus-

geber doch immerhin fatal, z. B. wenn im Ballazar von Caris-

simi S. 65 Takt 7

gedruckt ist.

Aus dem vorletzten Takte auf S. 54 kann man zwar schliessen,

dass es so

c''n

neissen musÃ¤ ; aber

nicht Jeder wird dies sogleich bemerken. Die Mitlheilung von

Druckfehlern, seien sie auch noch so unerheblich, wird daher

stets mit Dank entgegen genommen werden.

Nun zu der SchlÃ¼sselfrage. Herr Dekan ThÃ¼rlings spricht

sich sehr bestimmt dagegen aus, dass im Druck Versetzungen

vorgenommen werden und hat damit, wie ich versichern kann,

zugleich der Meinung Bellermann's Ausdruck gegeben. Der-

selbe war von Anfang an dafÃ¼r, die Musik Palestrina's in der

TonhÃ¶he und den SchlÃ¼sseln zu lassen, welche sie in den Ori-

ginaldrucken aufweisen, und jeder Herausgeber wird anfangs

ein solches Verfahren fÃ¼r das einfachste und richtigste halten.

Es fragt sich nur, wie die unleugbar vorhandenen Schwierig-

keiten behoben werden sollen.

Sehen wir zunÃ¤chst ganz ab von dem, was man die Â»Be-

dÃ¼rfnisse des gegenwÃ¤rtigen PublikumsÂ« nennt â�� denn die

grosse Menge ist verÃ¤nderlich, auch wohl gelehrig â�� und be-

trachten wir die Sache rein an sich. Die alten Originaldrucke

enthalten nicht die Partitur, sondern die einzelnen Stim-

men. Die Art der Notirung fÃ¼r die einzelne Singslimme erklÃ¤rt

sich aus der praktischen Absicht, mit den fÃ¼nf Linien auszu-

kommen. Weitere Absichten hinsichtlich des Stimmencharak-

ters und der Vortragsweise waren nicht damit verbunden, denn

dieselben Stimmen, namentlich die der mittleren Lagen, wur-

den zu verschiedenen Zeiten verschieden besetzt, und was

jetzt oder in Zukunft mÃ¶glich ist, wird von der frÃ¼heren Be-

setzung immer noch betrÃ¤chtlich abweichen. Die fÃ¼nf Linien

deuten zwar hÃ¶chst Ã¼bersichtlich den Umfang einer gewissen

Stimme an und sind insofern fÃ¼r die Vocalcomposilion lehr-

reich. Die Lehre bleibt aber eben so nachdrÃ¼cklich, wenn sie

auch nicht gerade durch diese Aeusserlichkeit veranschaulicht

wird. Wieweit die Notirung dieser alten Stimmen fÃ¼r eine

neuere Partilurausgabe zu benutzen sei, ist daher lediglich eine

Frage der ZweckmÃ¤ssigkeit.

Die Tunlage, in welcher die Composilionen dieses Stiles

aufgezeichnet sind, gilt bekanntlich nicht immer als TonhÃ¶he

fÃ¼r die AusfÃ¼hrung. Die Aufzeichnung richtete sich nicht nach

der TonhÃ¶he, sondern nach der Tonart; man war desshalb

oft genÃ¶thigt, auf der diatonischen Leiter eine Stufe zu wÃ¤hlen,

welche fÃ¼r die AusfÃ¼hrung um mehrere TÃ¶ne zu hoch lag.

Herr ThÃ¼rlings sagt mit Recht, dass jede Transposilion das Er-

kennen der wirklichen Tonarten erschwere, eben fÃ¼r den Sach-

kenner, auf dessen Urlheil es doch zunÃ¤chst ankommt, und fch

wÃ¼rde diesem EinwÃ¤nde ein noch grÃ¶sseres Gewicht beilegen,

wenn die sich erhebenden Schwierigkeiten so leicht zu besei-

tigen wÃ¤ren. Die alle Aufzeichnung zu Gunsten der Tonart ist

der wirklichen AusfÃ¼hrung gegenÃ¼ber nur als eine Transposi-

lion anzusehen. Bei unseren Mitteln, die Tonart andeuten zu

kÃ¶nnen, mÃ¼ssen wir aber doch wohl zunÃ¤chst darauf Bedacht

nehmen, den Hauptzweck einer Partitur zu erfÃ¼llen, die Auf-

zeichnung in der annÃ¤hernd richtigen TonhÃ¶he.

Dass die TonhÃ¶he bei den vierstimmigen Motetten Â»nicht

immer ganz passend gewÃ¤hlt seiÂ«, ist auch von anderer Seite

(aus Regensburg) an einzelnen, durch AuffÃ¼hrung geprÃ¼ften

Beispielen hervorgehoben, und der Herausgeber selber hat mir

wiederholt seine Zweifel in dieser Hinsicht kundgegeben. Sollte

man aber desshalb unterlassen, die TonhÃ¶he annÃ¤hernd richtig

zu bezeichnen? Diese Folgerung wÃ¤re gewiss zu weit gegriffen.

Das einzige , was man verlangen kann, ist, dass nicht voreilig

und willkÃ¼rlich, sondern nur auf Grund sachkundiger ErwÃ¤-

gung und reifer praktischer Erfahrung die Wahl getroffen werde.

Hiermit sind freilich Anforderungen hingestellt, welche zur Zeit

leider nicht erfÃ¼llt werden konnten; namentlich ist die genÃ¼-

gende praktische Uebung der in Rede siehenden TonsÃ¤tze

ausser in Regensburg und in KÃ¶ln wohl nirgends zu finden,

und ob selbst dort vor der Publicalion des <. Bandes der Denk-

mÃ¤ler das ganze erste Buch der vierstimmigen Motetten ge-

sungen wurde, mÃ¶chte doch zu bezweifeln sein. Wo also die

praktische Erfahrung hernehmen? Dennoch halle ich an der

Forderung fest, dass die Kundigen es als ihre Pflicht betrach-

ten mÃ¼ssen, dem der Sache ferner Stehenden den Zugang zu

erleichtern. Die TonhÃ¶he fÃ¼r ein und dasselbe StÃ¼ck wird doch

nicht nach Wind und Welter verschieden sein, sondern sogut

wie das Tempo ein Normalmaass haben. Dasselbe richtig zu

bestimmen, ist nur desshalb schwer, weil mancherlei ErwÃ¤-

gungen und Kenntnisse dabei in Betracht kommen; aber der

Kenner wird doch annÃ¤hernd den Punkt treffen, wo die ver-

schiedenen Stimmen in natÃ¼rlichster Lage sich zu einer aus-

drucksvollen wohlklingenden Harmonie vereinigen. Was fÃ¼r den

Kundigen schon schwierig ist, wird dem ferner Siehenden â��

und fast alle unsere Musiker, auch die besten, gehÃ¶ren zu

ihnen â�� gewiss unerreichbar sein, so dass dieser nicht einmal

einen Versuch macht einzudringen, sondern unwillkÃ¼rlich

Herrn ThÃ¼rlings' Rath befolgt und Â»dem Heiligthume der Kir-

chenmusikÂ« fern bleibt. Alle unternommenen Neudrucke der

alten Kunst haben aber nur Sinn und Berechtigung, wenn mit

ihnen die Mission der Kunstverbreitung verbunden ist. In der

Thal sollten wir uns bemÃ¼hen, Heroen wie Paleslrina nach und

nach so allgemein bekannt zu machen, wie die Maler des < 4.

und <5. Jahrhunderts. Ich glaube wir verabsÃ¤umen unsere

Pflicht, wenn wir einem solchen Ziele nicht beharrlich zustre-

ben. Der Einzelne fÃ¼r sich kann aber nicht alles entscueiden.

Hier wÃ¤re daher eine schÃ¶ne Gelegenheil, wo ein Verein von

Kunstgenossen zusammen wirken kÃ¶nnte. Gelehrte Arbeit und

praktische Versuche sollten Hand in Hand gehen und gemein-

sam diejenige Fassung feststellen, in welcher diese Vocalmusik

zu drucken ist. Dies ist jetzt noch nicht der Fall, aber vielleicht

giebt unsere Paleslrina-Ausgabe den Ansloss zu einer solchen

Vereinigung. Die Publicalionen der Â»DenkmÃ¤lerÂ« werden im

Anfang zum Theil auch desshalb vorsichtig langsam beirieben,

damit wir die Urlheile der Kunslwelt hÃ¶ren und mÃ¶glichst frÃ¼h

Nutzen daraus ziehen kÃ¶nnen ; denn eine so umfassend ange-

legte Sammlung kann nur gedeihen, wenn ohne Eigensinn da-

bei verfahren wird.

SÃ¤mmlliche fÃ¼r den Vertrag zu hoch aufgezeichnete StÃ¼cke

einfach so zu belassen, wÃ¼rde noch mehr fÃ¼r sich haben,

wenn es nur ohne irgendwelche Aenderung durchzufÃ¼hren

wÃ¤re. Aber dies sind eben diejenigen StÃ¼cke, welche oben

G

den ftp.- SchlÃ¼ssel, den C-SchlÃ¼ssel auf der zweiten und den
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Ã�jssschlÃ¼ssel auf der drillen Linie haben:

Die beiden letzten SchlÃ¼ssel beibehalten, hiesse die Musik TÃ¼r

alle Nichteingeweihten unleserlich, ja abstossend machen, und

sie in '^~2L~=- Ã¤ndern, wÃ¼rde die Kennzeichen der

Transposilion zerstÃ¶ren. Ich glaube daher, dass es am ralh-

sÃ¼inslen ist, fÃ¼r die Musik Paleslrina's, und was derselben Ã¤hn-

lich ist, Ã¼bereinstimmend den C-SchlÃ¼ssel in den drei ge-

brÃ¤uchlichen Lagen nebst dem allbekannten BassschlÃ¼ssel

anzuwenden und diejenige TonhÃ¶he zu wÃ¤hlen, welche sich

fÃ¼r die AusfÃ¼hrung als die passendste erweist.

Ueber Fragen dieser Art muss eine VerstÃ¤ndigung wohl

schwer zu erzielen sein. WÃ¤re das nicht der Kali, so hÃ¤tten

wir schon seil 30â��10 Jahren eine Gesaramlausgabe Paleslrina's,

und dieser grosse Meister, wie er der Erste war in dem Reigen

der Ã¼berragend Grossen, wÃ¼rde dann auch der Erste gewesen

sein, dem unsere Zeit mit seinen Werken ein Monument er-

richtet hÃ¤tte. Ich wciss nicht, ob es bekannt ist, dass der

pÃ¤pstliche Kapellmeister Baini, der Biograph Palestrina's, mit

dem kunstbegeisterten Bunsen, welcher sich damals (um (830)

als preuÃ�ischer LegalionssecrelÃ¤r in Rom befand, eine grosse

Ausgabe in 36 BÃ¼nden besprach. Der damals in Italien reisende

Dr. HÃ¤rte! .vurde fÃ¼r den Plan gewonnen und war bereit,

seinen ganzen jugendlichen Eifer und die reichen Mittel seines

giossen Verlagshauses fÃ¼r die Sache einzusetzen; die Unter-

stÃ¼tzung der preussischen Regierung war gesichert, nament-

lich der Kronprinz wahrhaft enlhusiasmirt dafÃ¼r, kurz, alles

war im besten Gange. Der Druck sollte beginnen, die Vor-

besprechungen landen statt. Da ergab sieb, dass Baini nicht

mehr und nicht weniger verlangte, als einen einfachen Wieder-

abdruck der allen originalen Aufzeichnungen ohne Transposi-

tionen und ohne Irgend welche Aenderungen der SchlÃ¼ssel.

Alle Belheiliglen ausser Baini waren der Meinung, dass dies

undurchfÃ¼hrbar sei, und weil keine VerstÃ¤ndigung zu erzielen

war, so blieb ein Werk liegen, welches unter den allergÃ¼nstig-

slen Aussichten begonnen wurde.

Aus diesem Vorgange Nutzen zu ziehen, schien uns um so

mehr (geboten, weil unsere Ausgabe nicht entfernt durch eine

Ã¤hnliche Gunst der UmstÃ¤nde in die Well getragen wird, son-

dern zu einer Zeit erscheint, wo die Musiker fast ohne Aus-

nahme nach ganz anderen Zielen hinsteuern, und wo die Kirche,

namentlich die katholische, auf welche es hier hauptsÃ¤chlich

ankommt, in musikalischer Hinsicht alles eher zeigt, als den

Geist Palestrinaischer WÃ¼rde Tiefe und Freudigkeit. Mein

Freund Bellermann hat daher bereitwillig all der MÃ¼he sich un-

terzogen, welche eine Transposition dieser TonsÃ¤tze, und was

dazu gehÃ¶rt, mit sich bringt. Haben wir vielleicht aus dem

Kehlschlagen der Baini-Bunsen'schen Unternehmung nicht die

rechte Lehre abstrahirt, so mache man uns dieses klar; fehlt

aber weiter nichts, als eine noch grÃ¶ssere Sicherheit in den

Tnmspositionen, so wolle man Hand anlegen und helfen.

KÃ¶nnte eine Paleslrina-Vereinigung fÃ¼r diese Edition sich bil-

den, so wÃ¼rde ich das als ein sehr erfreuliches und fÃ¼r den

gesicherten Korlgang des Unternehmens hÃ¶chst fÃ¶rderliches

Ereigniss betrachten. Demjenigen , was dieselbe fÃ¼r gut be-

fÃ¤nde, wÃ¼rde ich meine persÃ¶nliche Meinung in dieser Ange-

legenheit gern unterordnen. Vielleicht ziehen die Herren ThÃ¼r-

lings, Koenen, Will u. A. einen solchen Plan einmal nÃ¤her in

ErwÃ¤gung.

Die SchlÃ¼sselfrage ist nicht nur fÃ¼r Paleslrina, sondern fÃ¼r

sÃ¤mmlliche Ã¤ltere Tonwerke von Bedeutung und man muss

bestrebt sein, Ã¼berall nach festen, aber einfachen GrundsÃ¤tzen

zu verfahren. Bei C a r i s s i m i ist es schon anders, als bei Pa-

lestrina. Wer meine Ausgabe durchsieht, wird wahrscheinlich

glauben , Ich sei kein Liebhaber des C --- - SchlÃ¼ssels fÃ¼r

die obere

setzt ist.

benutzte,

hat schon

Abschrift;

Gesangstimme, weil Ã¼berall der ViolinschlÃ¼ssel ge-

Aber die Ã¤lteste derjenigen Handschriften, welche ich

eine noch aus Carissimi's Zeit herslammende Copieâ��

denselben SchlÃ¼ssel. Es ist dies eine franzÃ¶sische

fÃ¼r die oberen Begleitstimmen setzt sie denselben

SchlÃ¼ssel aber auf die erste Linie â�� -râ�� â�¢ Ob dies nur eine

Folge des franzÃ¶sischen Brauches war, oder sich schon bei

Carissimi vorfand, bleibt unentschieden, weil keins der Orato-

rien bisher in seiner Handschrift bekannt geworden ist. Aber

angenommen , er selber hÃ¤tte den ViolinschlÃ¼ssel fÃ¼r die Be-

gleitung auf die erste Linie gesetzt, wÃ¼rde ich ihn doch geÃ¤n-

dert und der Singstimme gleich gemacht haben. Denselben

Grundsatz habe ich bei der HÃ¤ndelausgabe befolgt. Bei HÃ¤ndel

steht der Sopran (Â«fantoÂ« wie er bei ihm heissl) ohne Aus-

nahme im C-SchlÃ¼ssel. HÃ¤tte er nun unbegleitete Vocalmutik

geschrieben, wie Palestrina, so wÃ¼rde ich nicht daran rÃ¼tteln,

denn fÃ¼r eine Vocalpartitur ist -

diese SchlÃ¼sselfolge H-|

die einfachste und beste. Aber er schreibt alles mit Instrumen-

talbegleitung , und zwar so, dass die Violinen und Oboen sehr

oft lediglich die oberste Singstimme mitspielen. Was ist wohl

einfacher, als GÃ¤nge, die wesentlich gleich sind, auch in gleiche

SchlÃ¼ssel zu bringen? Dieses nun habe ich gethan und fÃ¼rchte

keinen begrÃ¼ndeten Tadel zu vernehmen , wenn ich bei Ã¤hn-

licher Musik ebenso verfahre. Das Original ist nicht alterirl,

die Partitur aber durchsichtiger geworden.

Bei Ã¤lteren Instrumenta Iwerken muis von der frÃ¼heren

Art der Aufzeichnung noch mehr abgesehen werden , obwohl

nicht zu leugnen ist, dass derjenige, welcher sich in die allen

Ausgaben von Frescobaldi, Couperin , Muffel etc. eingespielt

hat, die moderne Vereinfachung weniger Ã¼bersichtlich findet.

Auf dieses Gebiet kÃ¶nnen wir hier nicht nÃ¤her eingehen ; ich

fÃ¼hre es nur als weiteren Beleg dafÃ¼r an, dass eine einfache

Wiedergabe der allen SchlÃ¼ssel, wenn man nicht lediglich anti-

quarisch verfahren will, eigentlich auf keinem Gebiete der Ã¤lte-

ren Tonkunst streng durchzufÃ¼hren ist.

MÃ¶gen diese Worle freundlich aufgenommen und geprÃ¼ft

werden. CHr.

Nachrichten und Bemerkungen.

â�¢* Berlin. .Singakademie.} Freitag den 8. November ist Prof.

Grell siebzig Jahr alt geworden. Die Mitglieder der Singakademie

versammelten sich desshalb am Morgen dieses Tages (es war ein

Sonnlap) um 8 Uhr im grossen Saale der Singakademie, um Ihrem

allverebrlen Meister einen herzlichen GlÃ¼ckwunsch und musika-

lischen Morgengruss zu bringen. Man hatte hierzu zwei eben so

schone als passende Compositionen G r eil 's gewÃ¤hlt, das Lied

Op. 1 .'â�¢ 1 1 dnss ich tausend Zungeu hatteÂ« und den erst vor wenigen

Jahren erschienenen Psalm 111 Â»Ich hebe meine Augen auf zu den

BergenÂ» fÃ¼r acbt (vier Chor- und vier Solo-) Summen. Zwischen

diesen beiden Gesangen, welche gleichsam den Rahmen der Feier-

lichkeit bildeten, sprach Herr Musikdirector Blumner, der zweite

Dirigent der Akademie, in einer kurzen Anrede die GlÃ¼ckwÃ¼nsche

der Gesellschaft aus; auch hatte derselbe ein recht wohllonendes

achlstimmiges Kesllied fUr Chor- und Solostimmen componirl, wel-

ches unmittelbar seinen Worten folgte. Die drei genannten Gelange

wurden von allen Stimmen mit ausserordentlicber Reinheit, Sicher-

heit und Wohllaut vorgetragen und bewegten den Ã¼berraschten grei-

sen Meisler sichtlich auf das Tiefste. MÃ¶ge es ihm beschieden sein,

noch eine recht lange Reihe von Jahren in ungeschwÃ¤chter Kraft dem

Institute vorzustehen und zum Segen der Kunst zu wirken.

Berichtigung.

In Nr. 44 S SBO, Sp. i, Zeile 8( lies: .mit Weich he 11 und

Wohllaut des GesangesÂ« statt Â»mit Wahrheitund Wohllaut*.
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ANZEIGER

l'8<1 Neue Musikalien.

Verlag von Breitkopf und H Ã¤ r t e l in Leipzig.

Bogse, S., Op. 43. ZwÃ¶lf Etnden, in allen Dur-Tonarten. FÃ¼r das

Pianoforte. 4 Tblr. 4 S Ngr.

Beethoven, L. r., Sonaten fÃ¼r Pianoforte und Violine. Arrang. fUr

Pianoforle und Violoncell von Fried r. GrÃ¼tzmacher.

Nr. 8. Gdur. Op. 80 Nr. 8. 4 Thlr. 42} Ngr.

SymphODies Nr. 4â��9. Partition de Piano par F. Liszt. Vol. 11

Nr. 6â��9. Rotli Mrtonnlrt 8 Thlr.

Chopin, F., Op. 45. 12 Etudes pour Piano. Nouvelle Edition. 8.

Roti Â«rtunnlrt 4 Thlr. 10 Ngr.

Op. 40. 2 Polonaisen fÃ¼r das Pianoforte. Bearbeitet fÃ¼r Or-

chester von J. F. Diethe.

Orcbesterstimmen 2 Tblr. 7} Ngr.

Htndel, 6. F., Concerto Grosso fÃ¼r 2 Oboen, 4 Violinen, Viola,

2 Violoncelli und Basso continuo. FÃ¼r 2 Pianoforte zu 4 Httnden

eingerichtet von G. Krug. 4 Thlr.

Heller, Stephen, Op. 4*6. Troll Otmrtures pour Piano.

Nr. 4. Pour un Drame. 25 Ngr.

Nr. 2. Pour une Pastorale. 4 Thlr.

Nr. 8. Pour un Opera-Comique. 20 Ngr.

JUlller, L., Op. 469 Sonaten-Studien fÃ¼r den Ciavier-Unterricht.

Heft 2. 4 Thlr.

Op. 466. Die Technik der Mittelstufe, in ihren Grundformen

f. den Ciavier-Unterricht progressiv geordnet. 2 Theile. Ã¤ l M Ich

Meister, Alte, Sammlang vertuvoller CiavierstÃ¼cke des 47. und

48. Jahrhunderts, herausgegeben von F. Pauer. Zweiter Band.

Nr. 86. Scarlatti, Domenico, 2 Studien. 42} Ngr.

Nr. 87. Mattheton, Johann, Suite Nr. 5 Cmoll. 42$ Ngr.

Nr. 88 Couperin, Frangois, La Bersan. L'Ausonienne. (Alle-

in.mdr Les Charmes. Le Bavolet flottant. 42} Ngr.

Nr. 39. Schobert, Minuetto und Allegro molto. 7} Ngr.

Nr. 40. Muffat, GÃ¶ttlich, Gigue und Allegro spiriluoso. 40 Ngr.

Mendelssohn Bartholdr. F., Oniertoren fÃ¼r Orchester. FUr 2 Vio-

linen, Viola und Violoncell bearbeitet von Friedr. Hermann.

Nr. 4. Sommernachtstraum. Op 24. 4 Thlr. 5 Ngr.

Nr. 2 FingalshÃ¶hle (Hebriden.j Op. 26. 4 Thlr.

Mozart, W. A., Menuett aus dem Divertimento in Ddur, TÃ¼r das

Piauoforle arrangirt von SigismundBlumner. 45 Ngr.

Reinecke, < ., Op. 98. KÃ¶nig Manfred. Oper m 5 Acten. Daraus einzeln:

Vorspiel zum fÃ¼nften Act. Arrangement fÃ¼r das Pianoforte zu

4 HÃ¤nden von A. HÃ¶rn. 7 i Ngr.

Schnaubelt, II., Op. 27. Sechs vierstimmige GesÃ¤nge, fÃ¼r Sopran,

Alt, Tenor und Bass. Partitur und Stimmen 4 Thlr 22} Ngr.

Schumann, lt., Op. 24. Novelletten fÃ¼r das Pianoforte. Arrange-

ment fÃ¼r das Pmnoforte zu 4 HÃ¤nden von A. HÃ¶rn. Heft 8 und 4.

Ã¤ 4 Thlr. 5 Ngr.

Vogl, Jean, op. 49. erfinde et Toccata pour le Piano. Nouveiio

Edition. 22 Ngr.

[482i Verlag von

./. Rieter - Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Zwei geistliche ChÃ¶re

â��Beati mortui" und â��Perlti autem"

fÃ¼r vierstimmigen MÃ¤nnerchor

von

Felix Mendelssohn Bartholdy.

Op. nÃ¶.

Partitur und Stimmen Pr. 4 Thlr. Stimmen einzeln Ã¤ 33/4 Ngr.

Ferner:

Trauer-Gesang;

fÃ¼r gemischten Chor

von

Felix Mendelssohn Bartholdy,

Op. H6.

Partitur und Stimmen Pr. 20 Ngr. Stimmen einzeln Ã¤ 2'/s Ngr.

[4881 Im Verlage von J. Rleter-Bledermann in Leipzig und Win-

terthur erscheint demnÃ¤chst

Zweite Suite

in fanonlbrm

FÃ�R ORCHESTER

componirt

von

Julias 0. Grimm.

Op. t6.

Partitur 3 Thlr. 20 Ngr. Stimmen 5 Thlr.

VierhSndiger Ciavierauszug vom Componisten < Thlr. SO Ngr.

[484] Im Verlage von

Â«T. Hieter-^Biecdei-mann

in Leipzig und Winterthur

erschienen nachstehend verzeichnete patriotische Compositionen,

die in jetziger Zeit besonders angelegentlich empfohlen werden :

Brahms, Joh., Op. 44. FÃ¼nf Lieder fiir vierstimmigen

M:imirlvhm . 8.

â�¢Ich schwing mein HÃ¶rn ins Jammertbal.Â« Â»Freiwillige her:Â«

Geleit: Â»Was freut einen alten Soldaten ' < Marschiren : Â»Jetzt

heb' ich schon zwei Jahre langÂ«. Â»Gebt Achtlet

Partitur < 6 Ngr. Stimmen Ã¤ 5 Ngr.

Gernsheim, Fr., Op. (0. Salamis. Siegesgesang der

Griecher, von Herrn. Lingg, fUr MÃ¤nnerchor u. Orchester.

Partitur l Thlr. 25 Ngr. Ciavierauszug l Thlr. <0 Ngr.

Chorslimmen 15 Ngr. (Tenor Â«, 2. Bass l, i Ã¤ 33/< Ngr.)

Orchesterstiminon in Abschrift.

Knntze, Carl, Op. 102. Soldatenliebe: Â»Soldaten mar-

scbiren zum Thore hereinÂ«, Gedicht von A. Scbulls, fÃ¼r

vierstimmigen MÃ¼nnercbor. 8

Partitur l 0 Ngr. Stimmen Ã¤ 2'/2 Ngr.

Dasselbe Lied fÃ¼r eine Singslimme mit Begleitung

des Pianoforle. <2'/2 Ngr.

Kunkel, Gotth., Op. Â»3. 0 Vaterland! Du bist es werth!

Dichtung von Marie Ihring, fÃ¼r vierstimmigen MÃ¼nner-

chor mit Begleitung von Blasinstrumenten oiier Pianoforte.

Pariilur mit untergelegter Pianoforlestimme 10 Ngr.

Chorstimmen 5 Ngr. (Tenor l, J. Bass l, J Ã¤ 4 >/4 Ngr.)

Instrumentalstimmen in Abschrift.

Schaffet-, Aug., Op. 40i. Nr. I. Deutsches Bannerlied:

Â«Erhebt euch rings, ihr deutschen Lande ' dir gemisch-

ten Chor uiil Pianoforle.

Partitur und Stimmen 25 Ngr.

Stimmen einzeln a i'/s Ngr.

Nr. 2. Dasselbe Lied fÃ¼r isliuimigeu .Mannerchor. 8.

Partitur T/2 Ngr. Stimmen Ã¤ S'/j Ngr.

Nr. 3. Dasselbe Lied fÃ¼r eine Singstimnie mit Be-

gleitung des PiiinoforU. li1 , Ngr.

Nr. i. Banner - Marsch nach demselben Liede fÃ¼r

Pianoforte zu 2 HÃ¤nden. 7>/2 Ngr.

Schletterer, H. M., Op. k. ThÃ¼rmerlied. Uedicht von

Em. Geibel, fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen (Chor und Soli] mit Be-

gleitung von Blasinstrumenten.

Ciavierauszug l Thlr. 10 Ngr.

Singstimmen 20 Ngr. (Tenor l, 2. Bass l, 2 Ã¤ 5 Ngr.)

Partitur und Orchesterslimmen in Abschrift.

Verantwortlicher Redakteur: Wilhelm Werner in Leipzig.

Verleger. J. Rietei-Diedermann in Leipzig und Winterlhur. â�� Druck von Breitkopl und HBrtel in Leipzig.
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V. Jahrgang.

Inhalt: Die Rose vom Libanon. Oper von Joseph Huber (Forlsetzung). â�� Anzeigen und Beurteilungen (Harmonielehre von Friedr.

WillÂ». Sering). â�� Berichte. Nachrichten und llcmerkungcn â�� Anzeiger.

Die BÃ¶se vom Libanon.

Oper von Joseph Huber.

(Portsetzung.)

Der 3. Auftritt wird durch Maysuna bewerkstelligt,

die "im HintergrÃ¼nde gelauschtÂ« hat (man erfÃ¼hrt nicht zu

welchem Zwecke) und nun Â»in AufregungÂ«, wie es ihre

Natur mit sich bringt, hervor tritt:

Sorglose TrÃ¤umer,

sehet die Frucht der faulen Saat!

Oft zwar bab' ich sie verheissen .

Doch mein Mahnen verscholl im Taumel, clc.

Besagte Â»Frucht der faulen SaatÂ« hat sie zwar Â»verheisscnÂ«,

aber es ist erklÃ¤rlich, dass sie als Prinzessin nicht viel

von Landwirthschaft versteht, sonst wurde sie wissen,

dass eine Â»fauleÂ« Saat eben diejenige ist, welche Ã�berall

keine Pracht bringt, denn eine faule Saat ist eine k e i in -

unfÃ¤hige Saat.

Es kommt aber noch besser. Alle gehen ab und Ã�ber-

lassen Maysuna den i. Auftritt allein. Sie fÃ¼llt ihn folgen-

dennaassen aus:

Aus-ge-stossen aus ih-rer Mit - te â�� wohin soll ich

Satt.

In

wenden den sehnenden Blick ?

2 ^.

~f~

lan - gen Jah-ren trachte-te ich be - se - li-gend

Feuer an-zu - fa-chen in je - der Brust;

woll - te in Schmerlen rin - gen und ja -

- gen nach See-len-glÃ¼ck,

in Lie-be

glÃ¼hend al-le Herzen mir ge - winnen. â��

?â�¢*

^fefflgjagsfas^^g

â�¢jj ^

Ver-ge-bena! Wie ich mich mÃ¼hte,

v.
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A-them des Si - mum ward meine Lie-be,

â�¢*-â��&â�¢ T-<S>-

ver - xeh-ren-de Pest, ver - sen-gen-des

Feuer; sie dÃ¶rrte das Mark, sie brannte[?!]die Herzen;

wo ich mich nah - te, schwand Vertrau-en,

.^4â��U--L -,--,-

-vÃ¼T~- â�¢*''-'â�¢ f^

^fb*

wo ich Eni

-s

zu - cken woll-te ver - brei-ten, welk-te die

dorrte das Kraut.

Wol

-Ã�-

klag-te man da,

__* uf Â£ $ ? ?

wol schrie's in mir: wah-re Lie-be

1# ^

;_i^ ====&$&&i=fzl^B=â��

Â») Das eingeklammerte f ? ist hier zugesetzt, denn der halbe

Tokl ist m der Partitur aus Versehen leer gelassen. Vielleicht soll es

A sein, weil dies mehr dazu passen wÃ¼rde, ttass es in ihr Â»schreit*.

Die vorangehenden Â» Takle sind in jeder Beziehung unnachahmlich.

for-dert Ent-sa-fren, fordert Treue als erstes Ge-bot:

'?# *Lf $& *

&. JT ^ V& *^ r^ ^i

tt-^tt-tt^jT

ThÃ¶-rich - te Tren-e, schlim-mes Ent-Â«a - gen,

mei-ne Liebe mu&sge-win-nen, meine

Treue fordert Siege, im Be-si-tie nurmag ichlieben,

~Â»~-

treu sei ein-zig das stol-ze GlÃ¼ck !

{Ohne Begleitung.)

- -ff-.

Ihi a - her, die ihr im Un-

(Viola.)

- glÃ¼ck banget, schwindet da - hin mit eu-rem

Wahn : Klei gen tremolireo.)

J. â��-â�� â��J * â�¢* * 5â��

(Violonc.)

â�¢T de"Â» Sie-ger ent-ge - gen jauchze mein
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Herz! Stir-ke soll sich zur Surke ge - sei- len.

Wenn er in sei-ner Heldenpracht dann des

Thrones Stu-fen er - stei - get,

& ff

zu der hoffenden

Sie - ger ent - ge - gen jauch - ze mein

-*-g~t\ 11

-M MIII l

^i^p^S^^f-rm^^ufrfrl

1

T=T*

\~o â��

â�� 1=:

(?

Ã�M

Ihn lo-betderErd - kreis, ihm die-netdie

Stfa - ke, (Viol. I. Tnnolo.) Win-

Â±1Â±*. Â£. *. ^

den und Wo - gen ge-beut der Held; wasdenSin-

nen der Be-sten gelallt, muu vor sei - nen WÃ¼nschen sich

wal

ti-ger Held!

â�¢Â»

Dies isl die ganze Scene; sie mussle ganz gegeben wer-

den, was uns leid tlmt und sehr beschwerlich war, aber

sich nicht vermeiden liess, denn nur wenn man das Ganze

in einer Skizze Ã�bersieht, vermag man sich von der trost-

losen kÃ¼nstlerischen Verirrung und VerÃ¶dung, die hier

stattfindet, eine Vorstellung zu bilden. Wir schreiben im

Leser, die sich die Hube nehmen aufmerksam zu lesen,

berÃ¼hren also das fÃ¼rchterliche Deutsch und die entspre-

chenden GesangtÃ¶ne im Einzelnen nicht weiter; mit HÃ¼lfe

des Basses kann sich Jeder auch eine annÃ¤hernde Vor-

stellung von der geistreichen Mannigfaltigkeit der Beglei-

tung bilden. Aus all deu Ungeheuerlichkeiten ragt als das

Ungeheuerlichste aber hervor die plumpe Prostitution,

welche Herr Lohmann mit einer seiner Hauptpersonen

vornimmt. Er gedachte an derselben darzustellen das

Â»Ã¤usserliche Seimen, Drangen, Streben mit Umgebung

seelischer Keuschheil und EnthaltsamkeitÂ«, also â�� wenn

man dies ein bischen vernunftiger ausdruckt â�� das Vor-

walten des sinnlichen Zuges in einer weiblichen PersÃ¶n-

lichkeit, welches dieselbe, mit Verletzung der Ehre und

Scham, dem Feinde des Vaters und des Reiches, dem ge-

waltsamen Eroberer, in die Arme treibt. Es liegt darin

eine psychologische Wahrheil und ein schon vielfach er-

probtes dramatisches Motiv. Unser Dichter,-der auch Â«die

subtilsten ForderungenÂ« Aristotelischer Dramatik zu be-

friedigen vorgiebt, weiss aber nichts daraus zu machen,

als eine bestialisch-sinnlose Schilderung. Herr Lobmann

und sein Compagnon wollen uns einen dramatischen Cha-

rakter psychologisch enthÃ¼llen und malen uns ein Thier.

Und das isl der Humor davon.

(Fortsetzung folgt.)

Anzeigen und Beurtheilnngen.

limcdelehrr. ZunÃ¤chst zum Gebrauche in Seminarien.

Von Kriedr. Wllk. Sertag. Magdeburg, Heinrichshofen.

1870. XII und 259 Seilen gr. 8.

Ein fleissiger Schriftsteller, welcher bereits ein Dutzend

nÃ¼tzlicher Werke namentlich fÃ¼r den Gebrauch in Lehrer-

Seminaricn publicirl hat, verÃ¶ffentlicht hier nun eine vollsISn-

digc Harmonielehre. Der Verfasser i.st Musikdireclor im Seminar

in Barby. Ein achtzehnjÃ¤hriger Unterricht an drei Semlnirien

steht ihm als Erfahrung zur Seile und die Lehrgabe scheint

ihm in besonderem Haasse zu Tbeil geworden zu sein. Die

*â�¢â�¢
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Â»HarmonielehreÂ« ist klar und methodisch fortschreitend ange-

legt und wird in dem fÃ¼r sie bestimmten Kreise Ã¼berall mit

Nutzen gebraucht werden kÃ¶nnen.

LehrbÃ¼cher, welche nicht fÃ¼r die freie Kunstiibung im All-

gemeinen, sondern nur fÃ¼r gewisse FassungskrÃ¤fte, gleichsam

fÃ¼r bestimmte StÃ¤nde, zugeschnitten werden, sind fÃ¼r die Be-

urtheilting kein dankbarer Gegenstand, denn der bestimmte

Zweck, fÃ¼r welchen dieselben geschrieben sind, muss berÃ¼ck-

sichtigt werden; die Kunstlehre an sich kennt und anerkennt

aber nur Einen Zweck. Der Herr Verfasser ist in Berlin gebil-

det und nennt Bach, Grell und Marx seine Lehrer; aus dem

ganzen Buche ist aber deutlich zu ersehen, dass er in Wahr-

heit nur des letzteren SchÃ¼ler heissen kann. Er nennt ihn

seinen Â»zu frÃ¼h Heimgegangenen unvergesslichen LehrerÂ«,

und PieUJt steht Jedem gut; hoffentlich ist Herr Sering aber

nicht der Ansicht, dass Marx noch mehrere solche BÃ¼cher,

wie die in seinen letzten '- 5 Lebensjahren publicirlen, hÃ¤tte

schreiben sollen. Er sagt: Â»Dem Principe nach stehe ich treu

auf der Seile meines zu frÃ¼h heimgegangenen, unvergesslichen

Lehrers A. B. Marx; die vorhandenen Abweichungen in der

AusfÃ¼hrung sind durch die VerhÃ¤ltnisse des Seminars geboten.

So beginne ich mit der Harmonisirung der auf- und abw'Ã¤rls-

steigeuden Durtonleiter und einfacher leilereigener Melodien

derselben mit bestimmten und gegebenen Grundaccorden, wÃ¤h-

rend Marx die einstimmige Composition als Ausgangspunkt sei-

ner Composilionslebre annimmt. Der grosse Lehrer der Ton-

kunst hatte den sludirenden KunstjÃ¼nger vor Augen , von dem

er eingehendes VerstÃ¤ndnisÂ« der Gestaltungen der Melodie er-

warten konnte; in Seminarien dagegen muss der Unterricht

damit beginnen, dass die Harmonien, welche die .Vorstufe zur

Harmonielehre* in ihrem letzten Kapitel geboten hat, ihre an-

gemessene Verwerthung und Anwendung Buden. Die eigent-

liche Lehre von der Melodie ist viel schwerer, als die ange-

deutete Harmonie-Anwendung, und in Seminarien kann die

erslere, da sie in gewissem Sinne zum Componiren (zur Me-

lodiebildung} anleitet, Ã¼berhaupt ausser Betracht bleiben*. Wir

fÃ¼hren diese Worte zunÃ¤chst an, um dem Verfasser zu sagen,

dass er â�� so wie die Sachen jetzt liegen â�� ganz recht daran

gelhan hat, abweichend von Marx mit HarmonieÃ¼bungen ge-

gebener Melodien zu beginnen: sodann ober auch, um ihm be-

merklich zu machen, dass er sich einer kleinen TÃ¤uschung hin-

giebl, wenn er dennoch meint Â»dem Principe nach treuÂ« auf

Marx' Seile zustehen. Seinen Neigungen nach steht er treu

zu seinem allen Lehrer, daran ist kein Zweifel; aber Neigung

und Princip sind sehr verschiedene Dinge. Was man bei Marx

das Princip nennen kann (wenn man Ã¼berhaupt von einem

Principe bei ihm sprechen will, denn im Grunde ist es nur eine

Verfahrungsweise), wird aufgegeben sobald man den von ihm

gewÃ¤hlten Gang des Unterrichts verlÃ¤sst, denn sein Princip

besieht lediglich in seiner Methode. Princip ist im Grunde

etwas anderes; es greift Ã¼ber die Methode hinaus und schallt

auf rein geistige Weise einen Standpunkt der Kunslbetrachtung.

Aber ein solches hat Marx niemals erreichen kÃ¶nnen, denn in

allen hÃ¶heren Fragen war er confus, obwohl voll von anregen-

den Gedankenblitzen; seine StÃ¤rke und die Ursache seines

grossen Erfolgs liegt in seiner Methode. Er begann mit der

einstimmigen Composilion und zwar sogleich mit improvisirlem

Kunstschaffen. Auf die Sache gesehen, war dies durchaus will-

kÃ¼rlich, haltlos, ja verderblich, aber als Methode halte es einen

grossen Reiz. Wollte er nicht harmonisch, sondern melodisch

die Unterweisung beginnen, so gab es nur Einen Weg, den des

allen Coutrapunkls, wie z. B. Grell ihn lehrt; hier ist der ein-

stimmige Anfang der allein richtige, der allein geselzmÃ¤ssige.

Aber hÃ¤tte Marx in diesen Weg eingelenkt, wie stÃ¼nde es dann

mit seiner OriginalitÃ¤t? Wenn der Verfasser meint, Â»die eigent-

liche Lehre von der MelodieÂ« sei viel schwerer, als die von der

Harmonie, so hÃ¤tte Marx sehr unweise gehandelt, mit ihr zu

beginnen. Aber so liegt die Sache doch eigentlich nicht: die

Einlonreihe wird immer die nÃ¤chste sein, denn sie ist das bereits

Bekannte, was jeder mitbringt, an welches unmittelbar ange-

knÃ¼pft werden kann, und der rationelle Fortschritt ist der coti-

trapunklische. Wenn man A gesagt hat, muss man allerdings

auch den Muth haben B zu sagen; der Fehler von Marx be-

stand aber schon darin, nicht einmal richtig A gesagt, sondern

den SchÃ¼ler geistreich in ein wegloses Kunslgestriipp gefÃ¼hrt

zu haben.

Soviel sei hier nur bemerkt, um das Ã¼ber Herrn Sering's

Stellung zu Marx Gesagte klar zu machen. Wo der Verfasser

einfach den Weg der Unterweisung gehl, weiss er das fÃ¼r

seinen beschrÃ¤nkt gemessenen Zweck Passende treffend zusam-

men zu stellen; wo er aber darÃ¼ber hinausgrcift, gerÃ¤lh er in

jene vagen Allgemeinheilen, mit welchen die BÃ¼cher seines

Lehrers angeschwellt sind. Â»Jeder Ton hat beslimmlen Aus-

druck , seine Beziehung zu anderen TÃ¶nen einspricht einem

durch das ganze Tongebiel hindurch gebenden GeseUe der

ZusammengehÃ¶rigkeil aller TÃ¶ne. Diesem Innern Touleben an-

gemessen muss das Lehrbuch der Harmonielehre fÃ¼r Semina-

rien den Tonsalz von seiner einfachsten Gestalt bis zu der durch

die VerhÃ¤ltnisse gegebenen Form entwickeln ; es muss ebenso

sehr ein Ã¤usseres Zusammentragen der Harmonien, das .seinem

innersten Wesen zuwider ist und sich leider in vielen Harmonie-

lehren vorfindet, vermeiden, wieÂ« u. s. w. Das ist Mar\ wie

er leibt und lebt! kenntlich an dem philosophischen Wort-

klang und der gÃ¤nzlichen Inballlosigkeil! Auf diese Weise

konnte man endlos forlphilosophiren d. h. forlschreiben, ohne

die eigentliche Sache zum VerslÃ¤ndnisse zu bringen, ja ohne

sie selber rechl zu verstehen, wie der sei. Marx dies alles na-

mentlich in seinen letzten Werken hinreichend bewiesen hat.

HÃ¼tte der Herr Verfasser keine besseren GrÃ¼nde fÃ¼r seine Har-

monielehre, als die hier genannten, so stÃ¼nde es ziemlich be-

denklich um dieselbe. Der bestimmte Ausdruck, welcher jedem

Tone eigen sein soll und das angebliche Gesetz der Zusam-

mengehÃ¶rigkeit sind luftige Dinge, mit welchen der Verfasser

die KÃ¶pfe seiner Seminaristen nicht erfÃ¼llen sollte. Wenn, wie

hier, mit Harmonisirung gegebener Melodien angefangen wird,

so ist das Â»ZusammentragenÂ« der Harmonien der einzige Weg,

und geschieht solches methodisch lÃ¼ckenlos vom Einfachen zum

Schwereren, verdient es unbedingtes Lob und schafft wahren

Nutzen. Nicht Tonpbilosophie, sondern musikalische RealitÃ¤ten

will und soll der zu Unterrichtende kennen lernen, der Kunst--

jÃ¼nger nicht minder wie der Seminarisl; jede kunslphilosophi-

sche Phrase ziehl ihn von der Sache ab.

In dem einleitenden Vorworte fÃ¼hrt der Verfasser se'-.r pas-

send die preussischen schulgesetzlichen Bestimmungen an Ã¼ber

das Ziel, welches der musikalische Unterricht auf den Lehrer-

Seminarien zu erreichen hat. In den Jahren 1854 und 1855 sind

zwei VerfÃ¼gungen darÃ¼ber erlassen. Bei der Wichtigkeit des

Gegenstandes fÃ¼r die musikalische Volksbildung gehen wir auf

dieselben noch etwas nÃ¤her ein.

Die erste lautet: Â»Der Unterricht in der Harmonielehre bat

sich im Allgemeinen vor dem Irrthum zu bewahren, als sei es

die Aufgabe des Seminars, seine ZÃ¶glinge zur selbstÃ¤ndigen

Composition zu befÃ¤higen. Der nÃ¤chste Zweck dieses Unter-

richts kann nur der sein, sÃ¤mmtliche ZÃ¶glinge zum VersUiul-

niss eines in ihrem Bereich als Organisten und Gesanglehrer

fÃ¼r Elementarschulen fallenden MusikstÃ¼ckes zu fÃ¶rdern und

sie eine angemessene FÃ¼lle edler und richtiger Harmonie- und

Tonanschauungen fassen und beherrschen zu lehren. Die Ein-

fÃ¼hrung in die Choralfiguration und in die InslrumentMions-

lehre, sowie die freie Erfindung von Cboralvorspielen steht

hiernach Ã¼ber der Grenze desjenigen, was das Seminar an

seinen ZÃ¶glingen erreichen muss. Der Unterricht ist nie blos
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theoretisch zu halten, vielmehr muss jeder ZÃ¶gling zur prakti-

schen AusÃ¼bung und Anwendung des Vor|4etragenen angeleitet

werdem. So lautet es in dein Scluil-Regulaliv vom l. Oclober.

Diese SÃ¼ehl'sclien Regulative haben bekanntlich keinen guten

Huf in der Well, und die oben mitgelheilten musikalischen Vor-

schriften sind nicht geeignet, ihren Leumund zu bessern. Nicht

durch Weisheit sind sie diclirt, sondern durch Misstrauen, und

die Sachkennlniss, welche sich in diesen musikalischen Be-

stimmungen oirenbart, ist wahrhaft klÃ¼glich. Wenn weiter

nichts erreicht werden soll, als das angegebene geringe Ziel,

so wird auch dieses niemals erreicht wenlen kÃ¶nnen; wer

nicht ernstlich daraufhingewiesen wird, dass er sich eine mÃ¶g-

lichst umfassende Kennlniss der Musik zu erwerben hat, da er

in seinem spÃ¤teren Berufskreise der einzige musikalische Lehrer

ist, der gelangt sicherlich auch nie dahin, das zu verstehen,

was zunÃ¤chst zu seinem Haiidwerksgebrtiuclie gehÃ¶rt, und noch

viel weniger zur Beherrschung einer Â»angemessenen (?) Kiille

edler und richtiger Harmonie- und TonanschauungenÂ«. Je un-

reifer und beschrankter die Bildung ist, desto haltloser sieht

der Lehrer in seinem musikalischen Thun da und bleibt jedem

Wind der TagesstrÃ¶mungen hingegeben. Soll er irgend einen

Hall erlangen, Hall an der bereits erprobten gediegenen Kunst,

so muss die Anleilung dazu, die Richtung darauf eine viel ent-

schiedenere und verstÃ¤ndigere sein, als nach diesen regulalo-

riscben Bestimmungen mÃ¶glich isl.

Fasl scheinl es, als habe man dieses auch einigermaassen

empfunden, denn das Provinzial-Schul-Collegium fÃ¼r die Pro-

vinz Sachsen erliess am 86. Juli (855 einige ergÃ¤nzende Be-

stimmungen, welche wenigstens einigen Anhalt gewÃ¤hren und

so lauten : Â«In der Harmonielehre soll der Seminarist es zur

sichern Anwendung der Regeln soweit gebracht haben, dass

er einen Choral harmonisiren, zu einem Volksliede oder einem

liturgischen Tonsatze die zweite und allenfalls die drille Stimme

richtig zu selzen, und einen Choral in die nÃ¤cbslliegenden Ton-

arien zu Iransporliren vermag. â�� Er soll im Stande sein, ein

Zwischenspiel ohne grobe harmonische Fehler und mit der

NÃ¶lliigung nach eigener Erfindung selbstÃ¤ndig auszufÃ¼hren,

dass er sich dabei in der Modulation in einem mÃ¶glichst engen

Kreise bewege; er muss im Stande sein, eine kurze, wenn

auch kunstlose, doch von harmonischen VerslÃ¶ssen freie, kirch-

lich wÃ¼rdige und dem Choral angemessene Einleitung als Vor-

spiel mit bewusster Anwendung der Regeln der Harmonielehre

selbstÃ¤ndig zu erfinden und mithin nÃ¶tigenfalls auch nach be-

stimmt aufgegebenen Korlschreitungen richtig auszufÃ¼hrenÂ«.

So das Schulcollegium der Provinz Sachsen, welches sich

mehrfach um die Musikbildung bemÃ¼ht hat, freilich nur vom

kirchlichen Standpunkte aus; Winlerfeld's Schrift Ã¼ber den

rhythmischen Choral und mehreres der Art isl durch jene

Magdeburger BehÃ¶rde veranlasst worden. So sind auch diese

weitergehenden Bestimmungen lediglich auf das Bediirfniss des

Klrchendiensles gerichtet. Rein musikalisch betrachtet, kann

man sagen, dass sie Ã¼ber das Ziel hinausschiessen, denn einen

richtigen zwei- und dreistimmigen Tonsatz anzufertigen (sei die

Melodie nun eine selbslerfundene, oder eine gegebene), erfor-

dert mehr, als Mancher zu leisten vermag, der in unseren Zei-

tungen als ein Meister der Tonsetzkunst figurirt. Als Carey die

weltbekannte Melodie Cod save the lang* componirl halle, ver-

mochle er nichl eine zweile Singstimme als Bass zu finden,

sondern ersuchte seinen Freund Schmidt darum, der ein bes-

serer Contrapunklist war. Der Verfasser wird vielleicht ent-

gegnen, so streng sei es mit der seminaristischen Zwei- und

Dreistimmigkeil eben nicht gemeinl, und wir glauben dies gern.

Wenn die kÃ¼nftigen Organisten und Cantoren im Seminar auf

Befehl ihres Lehrers 48 BÃ¤sse zu einer und derselben Choral-

melodie herausklauben mÃ¼ssen, so sind unter diesen gewiss

45 herzlich schlechte, ohne dass besagter Lehrer fÃ¼r nÃ¶thig

oder gerathen findet, sie auszuslreichen. Der Uebelsland liegt

nur erstens in der unbeslimmlen und zweitens in der be-

schrÃ¤nkten Fassung.

Unbestimmt isl zunÃ¤chst ganz und gar, welche Art der

Mehrslimmigkeil erzielt werden soll. Soll die zweile Stimme

bedeuten eine zweile Singslimme, und die drille ebenfalls

eine drille Singslimme, so dass auf diese Weise ein zwei- und

dreistimmiger Schulgesang zu Stande gebracht werde: oder

gehen die mehrstimmigen Hebungen auf die Orgelbegleitung,

also auf Bass und harmonisirende Millelstimmen ? Beides sind,

selbst in diesem engen Kreise, gÃ¤nzlich verschiedene Dinge.

Wir vermulhen, man habe bei den zwei- und dreislimmigen

Uebungen mehr den Gesang, als das Orgelspiel im Auge ge-

habl, aber es muss errathen werden, und die angefÃ¼hrten Be-

stimmungen sind fÃ¼r eine irgendwie nÃ¼tzliche, nach bestimm-

ten musikalisch-kÃ¼nstlerischen GrundsÃ¤tzen zu veranstaltende

Unterweisung gÃ¤nzlich werlhlos. Auf die GrundsÃ¤tze komml

es aber zunÃ¤chst an und diese dÃ¼rfen, auch wo es sich um

den einfachsleii Choral banden, niemals andere als kÃ¼nstlerisch-

musikalische sein, weil durch deren Befolgung allein eine ge-

diegene Einfachheil zu erreichen isl. Solche GrundsÃ¤tze sind

aber nirgends angedeulel; was sich rindet, sind lediglich poli-

zeiliche Bestimmungen. Da heisst es a. a., in der Modulation

habe der Zwischenspiele erfindende Seminarisl sich Â»in einem

mÃ¶glichsl engen KreiseÂ« zu bewegen, und wahrlich, der Kreis,

in welchem er sich bewegl, wird eng genug sein ; er wird es

machen, wie die PhÃ¶nicier, die, wenn sie das Meer beschilften,

immer nur an den KÃ¼sten herum fuhren , denn die Mittel, auf

dem offenen Meere der Harmonie sich halten zu kÃ¶nnen, wer-

den ihm ganz und gar fehlen. Aber welches ist denn dieser

Kreis, in dem er sich bewegen soll â�� hat derselbe keine an-

deren Kennzeichen, als dieses, dass er eng ist T In allen Ã¼bri-

gen LehrgegenslÃ¤nden wird doch das Positive angegeben

und mit diesem dann zugleich seine Begrenzung: warum fehlt

es denn bei der Musik gÃ¤nzlich? Die Folge davon ist der

Mangel an allem wirklich stofflichen Inhalte und

zugleichan einer festen sachgemÃ¤ssen Method e,

welche den musikalischen Unterricht an sÃ¤mmtlichen Ã¶ffent-

lichen Schulanstalten kennzeichnet. Ob der Musiklehrer seinen

Seminarislen eine vocale oder eine instrumentale Mehrstimmig-

keit einÃ¼bt, ist der SchulbehÃ¶rde gleichgÃ¼ltig, wenn er die

Experimente nur nicht Ã¼ber drei Stimmen hinaus fÃ¼hrt; ob er

in der Modulation diatonisch oder chromatisch verfahren, guten

oder schlechten Muslern folgen will, steht ihm ebenfalls frei,

wenn er die ZÃ¶glinge nur Â»In einem engen KreiseÂ« festhÃ¤lt.

Der Choral kann also nach wie vor in Spohr'scher oder noch

schlimmerer Weise harmonisirt werden , die Regulative haben

nichts dagegen, denn das Â»kirchlich WÃ¼rdigeÂ« und die Â»edlen

und richtigen HarmonienÂ« sind Geschmackssache der jeweiligen

AusfÃ¼hrenden oder ZuhÃ¶rer.

Daher fordern wir positive Bestimmungen, welche die pÃ¤da-

gogische Anwendung richtiger musikalischer GrundsÃ¤tze ent-

halten, nicht aber vage kirchlich-pÃ¤dagogisch-polizeiliche

Verhallungsmaassregeln. In diesem einseitig kirchlichen Stand-

punkte ist das begrÃ¼ndet, was wir oben die beschrÃ¤nkte

Fassung der preussischen Bestimmungen nannten. Es ist ein

erklÃ¤rlicher Irrlhum, wenn man meinl, der Lehrer sei musika-

lisch lediglich als Canlor und Organist fÃ¼r den Kirchendienst

zuzurichten. Es bat dies zunÃ¤chst zur Folge, dass mancher

Seminarist mit Uebungen seine Zeit verbringt, welche ihm spÃ¤-

ter nichls nulzen, da elwa nur der vierte Theil der Lehrer zu-

gleich Kirchendiensle verrichlet, dass er dagegen mangelhaft

oder garnichl vorbereitet wird fÃ¼r ein musikalisches Arbeits-

feld, welches sich spÃ¤ler ebenso ergiebig als nÃ¼tzlich erweist.

Wieweil die Methodik des Ciavier- und Orgelspiels im Seminar

gelehrt werden sollte, wollen wir hier unerÃ¶rtert lassen, ob-
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wohl sich auch darin ein guter Grund wird legen lassen, wenn

der Unlerrichl schon in den Vor-Seminnrien beginnt. Aber der

Gesangunterricht sollte mit allem Nachdrucke betrieben und

von den musikalisch begabten ZÃ¶glingen niemand entlassen

werden, der nicht eine einzelne Stimme ohne grobe Missgriffe

zu behandeln und einen aus Kindern wie auch aus Erwach-

senen bestehenden Singchor heran zu bilden und zu leiten

wÃ¼sste. Wer aber denkt daran, methodische Uebungen dieser

Art an unseren Seminarien einzufÃ¼hren? Meistens exislirt dorl

nicht einmal ein anderer Singchor, als der von den Semina-

risten frei gebildete, der denn mit diesen heule kommt und

morgen wieder in alle Winde geht.

Nur wenn man nach gesundem pÃ¤dagogischen VerstÃ¤nde

auch den musikalischen Unterricht zunlichst eben als einen m u-

sikalischen ansieht, der eine angemessene Vorbildung be-

zweckt fÃ¼r diejenige ThSligkeit, zu welcher der Lehrer in sei-

nem Wirkungskreise berufen ist, wird hierin eine grÃ¼ndliche

Besserung staulinden kÃ¶nnen. Auch dem Seminaristen soll

wirklich die ganze Kunst, und die Kunst als solche, vorgefÃ¼hrt

werden, aber von denjenigen Seiten und in denjenigen Gren-

zen, in welchen er sie fassen kann. Nach den angefÃ¼hrten

gesetzlichen Vorschriften wÃ¤re es ausser dem Choral noch das

â�¢VolksliedÂ«, mit welchem die Unterweisung sicli zu befassen

hÃ¤tte. Hiernach also (wie auch nach den ErlÃ¤uterungen des

Verfassers und vielen anderen Darstellungen) hat es den An-

schein, als ob das sogenannte Volkslied etwas ganz Apartes

wÃ¤re. FÃ¼r den Unterricht hat diese Bezeichnung den Nach-

theil, dass dadurch eine ganze Menge guter Lieder unverstan-

den und unbenutzt bleibt, weil sie nicht das GlÃ¼ck hat, in den

unter dem Titel Â»VolksliederÂ« erschienenen Sammlungen zu

stehen. Diese stoffliche BeschrÃ¤nkung ist es namentlich, was

die grosse Zahl der Lehrer in musikalischen Dingen so unreif

erscheinen lÃ¤sst. Tritt ihnen ein MusikstÃ¼ck entgegen, welches

nicht â�¢ i'.imr.il â�¢ oder Â»VolksliedÂ« oder Â»PrÃ¤ludiumÂ« heisst, so sind

sie gÃ¤nzlich ralhlos ; denn die Kenntnisse, welche das eine

oder andere musikalische Genie unter ihnen auf Privatwegen

aufgeschnappt hat, machen die Sache oft nur schlimmer. Die

Compositionen mehrstimmiger GesÃ¤nge, welche die begabteren

unter unseren seminaristisch gebildeten Canloren und Orga-

nisten produciren, sind ein sprechender Beweis hiervon.

Wir verlangen keineswegs, dass sie unbeschrÃ¤nkt in alle

Gebiete der musikalischen Kunst eingefÃ¼hrt werden sollen,

denn der Seminarcursus wÃ¼rde dafÃ¼r nicht ausreichen, auch

wenn in den 2â��3 Jahren nichts als Musik getrieben wÃ¼rde.

Wir verlangen lediglich eine richtige, und zwar eine musi-

kalisch richtige feste Grundlage. Der Seminarist soll die mu-

sikalische Fibel, das musikalische Elementarbuch von Grund

aus kennen lernen. Mit dem, was die Worte Â»ChoralÂ» und

Â»VolksliedÂ« andeuten, wÃ¼nschen wir ebenfalls den Unterricht

begonnen zu sehen, aber statt Chor.il und Volkslied mÃ¼ssle man

sagen: das einfache weltliche und geistliche Lied. Der Begriff

dieses einfachen Liedes wÃ¤re dann zu entwickeln und dasselbe

dadurch von allem, was kÃ¼nstlicher gestaltet ist, abzuscheiden.

Der Anfang des Unterrichts wÃ¤re also ein melodischer.

Wenn wir vorhin dem Herrn Verfasser darin beistimmten, dass

er recht gehandelt habe, abweichend von Marx mit der Har-

monie zu beginnen, so fÃ¼gten wir hinzu Â»wie die Sachen jetzt

liegenÂ«. Bei einer besseren Grundordnung dieses Unlerrichls

ist aber unzweifelhaft, dass der Anfang nicht mit der Harmonie,

sondern mit der Melodie gemacht werden mÃ¼sse, natÃ¼rlich

nicht mit der Marx'schen, die * frei schÃ¶pferisch < in der Lufl

schwebt, sondern mit gegebenen Melodien, mit TonkÃ¶rpern,

die jeder kennt oder doch kennen lernen kann. Diese mÃ¼ssen

zergliedert und an ihnen die bei ihrer Gestaltung wirksamen

Tongesi'lze nachgewiesen werden. Ein solcher Unterricht ist

nicht etwa zu hoch, zu geistig, denn Jeder begreif! ihn, da er

die Demonslration klar vor Augen, ja das Beispiel derselben

meisten schon im GedÃ¤chtnisse hat. Viel mehr noch, als aus

LesestÃ¼cken die sprachlichen, lassen sich aus diesen Melodien

die ersten musikalischen Begriffe entwickeln. Mit Absicht mÃ¼ssle

man gleichgeformte bekannte und unbekannte Melodien grup-

penweise zusammen stellen, sowohl einzeln stehende wie aas

grÃ¶sseren Werken gezogene. Auf diesem Wege wird der SchÃ¼-

ler sofort unabsichtlich auch in ein Werk von grÃ¶sseren Dimen-

sionen eingefÃ¼hrt, da er bereits die FÃ¤higkeit erlangt, dasselbe,

wenn auch nur zu einem kleinen Theile, technisch zu verste-

hen. Ein solcher Anfang, schrittweise forlgesetzt, begrÃ¼ndet

eine ungemcine Sicherheit in der Kenntniss der einfachsten

und wesentlichsten musikalischen VerbÃ¤ltnisse. Wer aber nicht

direct an die melodische Quelle gefÃ¼hrt wird, der kann viele

Dinge nur spÃ¤t und manche garnicht mehr lernen. Der Herr

Verfasser spricht im Laufe seiner Unterweisung, wie sein Lehrer

Marx, viel von der Â»Liedformt; wir mÃ¶chten indess wissen,

wem hierdurch die in Belracht kommenden melodischen Ver-

hÃ¤ltnisse klar werden.

Aber selbst die Zergliederung der einfachen weltlichen und

geistlichen Liedermelodien kann nur dann etwas nÃ¼tzen, wenn

der Begriff des Einfachen technisch-musikalisch sichergestellt

ist. Die Bezeichnung a Volkslied Â« ist desshalb schÃ¤dlich, weil

mancherlei darunter bcfassl ist, was nicht hieher gehÃ¶rt. Der

Verfasser kommt im letzten Abschnitt S. 256 ff. auch auf daÂ»

Â»weltliche VolksliedÂ« zu sprechen, aber nur, wie er sagt, auf

Â»das echte Volkslied, welches im Volke lebt oder gelebt hatÂ«.

Zu diesen Â»echtenÂ« rechnet er Â»Was ist des Deutschen Vater-

landÂ« und wÃ¼rde jetzt ohne Zweifel auch die Â»Wacht am RheinÂ«

dahin rechnen, nachdem es nicht nur Â»im Volke lebtÂ», sondern

sogar feierlich von kÃ¶niglicher HÃ¶he herab zu einem Volksliede

erklÃ¤rt ist. Dennoch weisen wir beide ganz entschieden aus

dem Kreise derjenigen Melodien, mit und an welchen der be-

sprochene Unterricht anzufangen hÃ¤tte. Denn beide sind nicht

diatonisch gebalten; das einfache Lied ist aber zunÃ¤chst das

diatonische Lied. Die Diatonik ist ein Begriff, welcher Herrn

Sering fehlt, wie so Vielen ; kaum das Wort trifft man in seiner

Harmonielehre. Es ist aber der aÃ¼erwichtigsle Begriff; nament-

lich diejenigen, welche, wie die in Seminarien gebildeten Leh-

rer, nur einen kleinen Theil der musikalischen Kunst durch

eigene praktische Uebung sich wirklich aneignen kÃ¶nnen, ver-

mÃ¶gen allein vom Standpunkte der Dialonik aus die Musik zu

begreifen.

Nachdem das diatonische Lied melodisch erfasst ist, mÃ¼sste

der nÃ¤chste Schritt, also die zweite Stufe der Uebung, darin

bestehen, es harmonisch zu erkennen. Die Harmonie mu.-s

zunÃ¤chst nur als eine zweite Stimme hinzutreten, aber nicht

als eine contrapunkliscbe Gesangstimme (denn der strenge Weg

des Contrapunkts bleibt dem Seminar verschlossen), sondern

als Grundbass, auf welchem sich die Harmonie aufbaut Hier-

bei kann und muss ebenfalls wieder an bereits Bekanntes an-

geknÃ¼pft werden ; der SchÃ¼ler wird direcl an den sogenannten

Generalbass gefÃ¼hrt. Wie leicht die Accordlehre ist und wie

schnell die FÃ¤higkeit erlangt wird, harmonische Millelstimmen

auszusetzen, wird man ba!d gewahr, wenn man den Modula-

tionswust bei Sril" lÃ¤sst und nie vergisst, dass man sich hier

im Gebiete der Diatonik befindet.

Nachdem in diesen Uebungen eine vollkommene Fertigkeit

und praktische Sicherheit erlangt ist, wÃ¼rden mehrstimmige

gesangliche Exercitien in demselben Gebiete an die Reihe

kommen. Ihre Hauptaufgabe wÃ¤re, dem Seminaristen das Ver-

stÃ¤ndniss zu erschliessen, wie sich die Harmonie den verschir-

denen Summen anbequemt und dem Ausdrucke und Wohlklange

gemSss gestallet, damit er in den Stand gesetzt wird, eine

wahre gesangliche Harmonie beurllieileii und die TonsÃ¤lze in

dieser Hinsicht fÃ¼r seine Zwecke auswÃ¤hlen zu kÃ¶nnen. Eine
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solche Einsicht mÃ¼ssle den Seminaristen durch die passenden

Muster verschallt werden; zu selbstÃ¤ndigen harmonischen Ar-

beiten werden es in diesem Fache freilich nur wenige bringen,

was indess kein Nachlheil ist. Die Hauptsache bleibt, dass die

vorgelegten Musler ladellos sind. Wie es in dieser Hinsicht fast

Ã¼berall noch bestellt ist, wissen freilich nur Wenige, eben weil

der Schade ein allgemeiner ist. Der Verfasser bietet uns u. a.

auch einen Abschnitl, betitelt Â»Der Choralsalz fÃ¼r gemischten

ChorÂ« S. 222 IT. und theilt Â»Nun danket alle GotU S. 224 als

vierstimmiges Beispiel mit. Gegen die Vierslimmigkcit an sich

lÃ¤ssl sich nichts sagen, wohl aber gegen die VocalilÃ¤t, denn es

klingt nicht. Wenn der Verfasser einer so einfach diaionischen

Melodie z. B. diesen chromatischen Zwang anthut:

so hat er schwerlich jemals Ã¼ber die eigentlichen Erfordernisse

eines Vocalsalzcs weiter nachgedacht. Die Macht des Chor-

Kesanges â�� Wohlklang, Ausdruck und Alles â�� liegt hier ledig-

lich in der Diatonik, und wer von derselben abweicht, der

woiclil eben von dem rechten Wege ab. Herr Sering bestimmt

Ã¼brigens : Â»Der Lehrer trage einige ChorÃ¼lc, welche fÃ¼r ge-

mischten Chor bestimmt sind, auf ilem FlÃ¼gel oder der Orgel

t or und lasse von diesen hervorragende Merkmale (Modulationen,

.Stimmen, FÃ¼hrung des Basses und Tenors) angebenÂ«. Eine

AnsrÃ¼hrung durch wirklichen Gesang fordert er nicht. Nun hat

aber der Gesang, der einstimmige wie der mehrstimmige, ja

leUturcr noch mehr als der erslero, das EigentÃ¼mliche, dass

er niemals durch Instrumente demonslrirl werden kann. Das

Hesullat kann man sich also denken. Der Verfasser glaubt Â»an

dieser Stelle warnenÂ» zu mÃ¼ssen Â»vor jener trockenen und

geistlosen Behandlung der ChorÃ¤leÂ«, welche lediglich auf ein-

fache Harmonien ihr Absehen gerichtet hat, ohne dass er Ge-

legenheit genommen halte, den wahren Grund jener Einfach-

heit aufzudecken. Wir mÃ¼ssen dies bedauern, denn der wahre

Werlh der Choralsa'lze, Lieder, Madrigale und Ã¤hnlicher Tun-

slÃ¼cke des <6. und 17. Jahrhunderts bleibt seinen SchÃ¼lern

damit verschlossen. Es gehÃ¶rt aber garnichl so sehr viel Arbeit

und Kopfbrcchcn seitens der ZÃ¶glinge dazu, diese alle, aber

forl und fort lebendige und maassgebende Musik versieben zu

lernen, sobald der Lehrersich nur entschliesst, einige einge-

wurzelte Vorurtheile abzulegen.

Ist dieses Gebiet absolvirt, so kann der Musikunterricht

weiter gehen zu kÃ¼nstlicheren Formen. Die gesanglichen

Formen dabei zum Leitfaden zu nehmen , wÃ¼rde sich nament-

lich fÃ¼r Seminarien und Ã¤hnliche Anstalten empfehlen. Das

nÃ¤chste wÃ¤re das Recitaliv, dessen harmonische Durch-

arbeitung keine Schwierigkeit machen wÃ¼rde. Durch das Ilc-

uilativ wird dieCbromatik eingefÃ¼hrt, melodisch wie har-

monisch. Sodann kann zum ariosen Sologesang mit Begleitung

und im Verlaufe zu allen weiteren Formen Ã¼bergegangen wer-

den. Das Resultat wÃ¤re fÃ¼r den angebenden Lehrer das Ver-

stehen und unter UmstÃ¤nden auch EinÃ¼ben und AuffÃ¼hren

grÃ¶sserer Vocalwerke bis zu den Oratorien hinauf. Das Gute,

das Classische unter ihnen ist sÃ¤mmtlich einfach und leicht

fasslich, wenn man nur auf die rechte Weise eingefÃ¼hrt ist.

Damit wÃ¼rden wir den Lehrer vom Seminar genÃ¼gend mu-

sikalisch ausgerÃ¼stet erachten. Aber wo bleiben die Organisten-

PrÃ¤ludien u. dgl., was jetzt fast den ganzen Seminarcursus und

auch einen grosscn Thcil der vorliegenden Harmonielehre aus-

fÃ¼llt? Sie bleiben denen in NebenÃ¼bungcn Ã¼berlassen, die sich

ausdrÃ¼cklich fÃ¼r den kirchlichen Organislendienst ausbilden

wollen. Hoflcntlich kommt es einmal zu dieser Trennung. Dann

wird der Musikunterricht an Seminarien noch weit grÃ¶sseren

Nutzen gewÃ¤hren und auch fÃ¼r den Musikdirector erfreu-

licher sein. t'lir.

Berichte. Nachrichten und Bemerkungen.

* Prag. r. D. Eine NovitÃ¤t auf dem Operngebiete ist heutzu-

tage ein Ereiijniss ; um so grÃ¶sser aber ist die Spannung, wenn ein

neues Werk eines bekannten und bei einem grossen Tbeilo des Pu-

blikums beliebten Compositeurs zur AuffÃ¼hrung gelangt. Verdi, der

Liebling des Prager Publikums, hat in Don Carlos ein Werk gelie-

fert, welches von einem Theile der ZuhÃ¶rer mit Bewunderung des

Meisters, von dem anderen Tbeile aber mit Kalte, ja sogar mit Ge-

ringschÃ¤tzung aufgenommen wurde. Jedenfalls ist jene Ansicht die

richtige, welche zwischen beiden Parteien vermittelnd auftritt und

dahin gehl, dass Verdi's Bestreben gegenwartig dahin gerichtet ist,

die allÂ» Bahn der blossen, oft trivialen Uelodie zu verlassen und der

charakteristischen Musik auch Raum zu gÃ¶nnen, dass ihm dies in

Don Carlos manchmal gelingt und er wundervolle EOTecte erzielt,

dass er aber andererseits oft Ã¼bers Ziel hmausschiesst und weder

eine charakteristische noch eine melodiÃ¶se Arbeit producirt. Das

Duett zwischen Don Carlos und Posa, dessen Melodie sich wie ein

rother Faden durch die Oper zieht und Ã¼berall eine mÃ¤chtige Wir-

kung erzielt, das grosse Finale des dritten Actes, die Romanze im

fÃ¼nften Acte sind Perlen der Oper und niemand wÃ¼rde in ihnen ihren

SchÃ¶pfer Verdi vermutheo. Dagegen sind die zwei ersten Acte bis

auf obenerwÃ¤hntes Duelt ziemlich malt, was wohl in der fÃ¼r die Oper

ziemlich ungÃ¼nstigen Handlung (Exposition) ihren Grund hat. So

viel int gewiss, dass Verdi in dieser Oper einen Schritt zum Besseren

â�¢ -ih.in hat und der trivialen meist zwecklosen und unpassenden Me-

lodie auszuweichen sich bemuht. Die Oper hat dem kunstsinnigen

Publikum gefallen ; die Meinung jener, dieblos nach dem Klingklang

urtheilen , kann nicht in Betracht gezogen werden, und so bin ich

der Meinung, dass dieses Werk mit der Zeit, nach wiederholter Auf-

fuhrung, sich einzuleben, im vollen Maasse geeignet ist. â�� Der

deutsche Mannergesangverein veranstaltet nÃ¤chstens die

erste statutenmÃ¤Ã�ige Liedertafel im neuen Vereinsjahre, bei welcher

folgende NovitÃ¤ten zur AuffÃ¼hrung kommen : Â»Gruss GotU von Abt,

â�¢Ewige Treu* von MÃ¶hring, Â»Zwischen Frankreich und dem BÃ¶lwier-

wald. von DÃ¼rrner und .Trinklied, von ZÃ¶llner. â�� Der philhar-

monische Verein ist von den Todlen auferstanden und bringt

nÃ¤chstens eine Symphonie Â»HelenaÂ« von einem bisher unbekannten

Meisler zur AuffÃ¼hrung. NaheresdarÃ¼ber in einem spateren Berichte.

-X- Der am 10. Oct. in London verstorbene Componist M. Wil-

liam Bai fe war unter seinen Landsleuten derjenige, welchem dio

Composition der Oper (bekanntlich eine Kunst, in welcher die Eng-

lÃ¤nder niemals sehr stark waren) noch am besten gelang. Balfe, ge-

boren zu Dublin am 15. Mai istis, wendete sich schon frÃ¼hzeitig der

Musik zu; er debulirto, noch nicht 46 Jahre alt, als SÃ¤ngur im Â»Frei-

schÃ¼tzÂ« im Urury-l.ane-Theater zu London. Bald Ã¼bertrug man ihm

die Leitung des Orchesters, die er bis zu seiner Abreise nach Italien

(4819) behielt. Hier begann er die Reibe seiner Compositionen mit

der Musik zum Ballet: Â»La Pcyrouse* fÃ¼r die Scala in Mailand. Im

Jahre 4827 kehrte Balfe noch einmal zur BÃ¼hne zurÃ¼ck und sang in

der Italienischen Oper zu Paris zugleich mit der Ualibran und Son-

tag mit grossem Erfolge. Im Jahre 4 8*9 reiste er wieder nach Ita-

lien zurÃ¼ck und wendete sich nun ausschliesslich der Composition

zu. Von der grossen Zahl seiner Opern haben sich auf der deutschen

Huhne nur Â»Die vier HaimonskinderÂ» und die Â»ZigeunerinÂ« Ihcilwcis

erhalten; in London sind dieselben, namentlich die Zigeunerin (Bo-

hrmian girl) noch immer an der Tagesordnung. Seit 4845 lebte Balfe

in London und dirigirte italienisch-englische Opern. In diesem kreise

hatte er seine Heimath. Einen Vorganger besass er in Mich. Kelly,

der ebenfalls aus Irland stammte, als SÃ¤nger begann, Italien und

Deutschland bereiste (in Wien traf er mit Gluck und Mozart zusam-

men), beliebte Opern schrieb und das Theater dirigirle.

# Hamburg. Wie wir hÃ¶ren, bat Herr Hugo Pohlo bicsolbsl

unlÃ¤ngst eine Musikbandlung erÃ¶ffnet, welche sich ausschiiesslich

mit dem Musikverlag befassen wird. Das Musiksortiment ist hier

allerdings reich genug und zum Tlicil ausgezeichnet vertreten , be-

findet sich zum Theil aber auch in den HÃ¤nden einer ziemlich ge-

mischten Gesellschaft; der Musik vertag dagegen wurde in den lullten

Jahren sehr stiefmÃ¼tterlich behandelt, wesshalb eine bessere l'tlego

desselben hÃ¶chst erfreulich wÃ¤re. Von Herrn Pohle, dem jetzigen

PrÃ¤ses des hiesigen TonkÃ¼nsllervereius, Ittssl sich in dieser Hinsicht

mit Recht Gules erwarten.
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[Â«85] Verlag von Breitkopf & HÃ¤rtel in Leipzig.

L. v. Beethoven s Portrait

nach dorn OriginalRemalde von Wald m h Her gestochen von

L. SiMing Preis M'/! Ngr.

Ebendaselbst in gleichen Stichen und zu gleichen Preisen 'In-

Portraits von J. 8. Bach, HÃ¤ndel, Olnck, Mozart und J. Ilajdn.

[186] Verlag von

J. Rieter-Biedermann in Leipzig und WintertImr.

TÃ¼r

MÃ¤nnerstimmen

n n M der unvollendeten Oper

â��Corefeq"

TOD

Felix Meiidelssolm Bartlioldy.

Op. 98. Nr. 3.

Partitur S5 Ngr. Ciavier-Auszug S5 Ngr. Orchcster-

slimmeu IJ% Ngr. Cborsiimmen a (% Ngr.

[Â«'l Vorlag von

J. Rieter-Biedr.rniuin in Leipzig und Winlertlmr.

in Canonform

fÃ¼r zwei Violinen, Viola, Violoncell und Contrabass

(Orchester)

von

Â«Iul. Otto 4-riiinn.

Op. 10.

Partitur â�� Thlr. Ml Ngr.

Stimmen 4 - <t

VierhÃ¼ndiger Ciavierauszug vom Componisten 4 - 5 -

[<88] Neuer Verlag von Breitkopf und HÃ¤rtel in Leipzig.

KÃ¼ster, Herin., PopulÃ¤re Vortrage

Ã¼ber Bildung und BegrÃ¼ndung eines musikalischen Ur-

thoils. Mit erlÃ¤uternden Beispielen. I. Cyklus: Die ein-

fachsten Tonformen. gr. 8. geh. 1 Thlr. 84 Ngr.

1489 Glassische Gompositionen

aus dem Verlage von J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Bach, 'loh. SeiÂ»., Erstes Violin-Concert in A moll fÃ¼r Viulinc

und Piauofortc bearbeitet von F. David, 4 Thlr. 5 Ngr.

6 Fragmente aus den Kirchen-Cantalen und Violin-Sonaten

fÃ¼r Pianoforte Ã¼bertragen von C. Sl. Satnt. Cpl. 4 Thlr. 40 N'gr.

Nr. 4 OuvertÃ¼re aus der IV. Kirchen-Cantate. 45 Ngr.

Adagiu aus der 8. Kirchen-Cantate. 40 Ngr.

Andantino aus der 8. Kirchen-Cantate. 40 Ngr.

- l

- 9

- 4

- 5

- 6

Gavotte aus der 1. Violin-Sonnte. 7i Ngr.

Andante aus der S. Violin-Sonate. 7i Ngr.

Presto aus der 35. Kirchen-Cantate. 7t Ngr.

PrÃ¤ludium und Fuge Ã¼ber den Namen BACH. FÃ¼r Orgel

Ã�bertrugen und mit I'edal-Applicatur bezeichnet von G Ad. Tho-

mas. 45 Ngr.

â�� 6 Orgel-Sonaten fÃ¼r Pianoforlo und Violine emgci ichtot von

E. Naitmann.

Nr. 4

- l

- 9

- 4

- 5

- 6

Esdur. 25 Ngr.

Cmoll. 4 Thlr.

D moll. S5 Ngr.

E moll. Â«5 Ngr.

Cdur. 4 Thlr. 7i Ngr.

Gdur. i7j Ngr.

Bach, C. Ph. /â�¢:.. Sonaten fÃ¼r Clavicr und Violine. Nr. 4. H moll.

Nr 1. Cmoll a 4 Thlr. 40 Ngr.

Geistliche Oden und Lieder von C. F. Geliert fur rine Sing-

stimme mit Clavicrbegleilung. Kur gemischten Chor gesetzt vou

L. Kotschi. Heft 4. Partitur und Stimmen 16 Ngr.

Bach, t> ,1/1. Fried,, Sonate fÃ¼r zwei Clavicrc. l Thlr. so Ncr.

Beethoven, L. v., 6 geistliche Lieder fÃ¼r eine Singsliimne mit

Pianofortehcglt'Hiing. Op. 48. FÃ¼r gemischten Chor gesetzt von

H. dehne. Partitur und Stimmen 4 i Thlr.

Polonaise und Menuett aus den Trios Op. 8 und 45 fur

Piunulortc Ã¼bertragen von ChU. Delioux. *0 Ngr.

Fragmente, Seclis, aus den Instrumentalwerken von Beelhoren,

Boccherini, Haydn und Mozart fÃ¼r Pianoforle Ã¼bertrafen von Chls.

Delioux. Heft 4. Â» Ã¤ Â« Ngr.

Frank, Jolt. Wolfg., 12 Melodien zu geistlichen Dichtungen

von Elmenhorst. FÃ¼r gemischton Chor gesetzt von A. r. Donuner.

Partitur und Stimmen 4 Thlr. 45 Ngr.

Graun, C. II., Qigue fÃ¼r Pianoforle. 40 Ngr.

Haydn, Jos., Adagio und Scherzo aus den Streichquartetten

Op. 5* Nr. 4 und Op. SS Nr. t fÃ¼r Pianoforte Ã�bertragen von

Chls. Delioux. 47} Ngr.

Variationen Ã�ber die Ã¶sterreichische Nationalhymne aus dem

Streichquartett Op. 76 Nr. 8 fÃ¼r Pianoforte Ã¼bertragen von Ã�lÂ».

Delioux. 45 Ngr.

Kirnberger, J. P., Allegro fÃ¼r Ciavier. 10 Ngr.

Mozart, W, A., Adagio fÃ¼r zwei Clarinetlcn und drei Basset-

hÃ¶rner. FÃ¼r Pianoforte bearbeitet von H. M. Schletterer. 42} Ngr.

-^â�� Andante aus der Serenade (Cmoll) fÃ¼r zwei Clarinetlen, zwei

Oboen, zwei HÃ¶rncr und zwei Fagotte. FÃ¼r Pianoforte bearbeitet

von H. M. SchÃ¼tterer. 4*| Ngr.

Allegretto und Menuett aus den Streichquartetten Nr. 8 in

K und Nr. 7 in D fÃ¼r Pfte. Ã¼bertragen von Chli. Delioitx. (S< Ngr.

3 Divertissements fur zwei Violinen, Viola, Bass und zwei

HÃ¶rner. FÃ¼r Pianoforlo bearbeitet von H. M. ScMtltortr. Nr. 4 in

D. Nr. * in F. Nr. 3 in B a 4 Thlr.

Fuge fÃ¼r dos Pianoforte. FÃ¼r Orgel Ã¼bertragen und mit Pedal-

Applicatur bezeichnet von G. Ad. ThomoÂ». 41} Ngr.

TÃ¼rkischer Marsch. (Aus der Sonate fÃ¼r Pianoforte in A.)

FÃ¼rOrchester instruincntirl von/*ro*p. Pascal. (AmThe'Ã¤lre lyhqne

in Paris als Zwischenact in der â�¢EntfÃ¼hrung' eingelegt.) Partitur

47} Nur. stimmen 45 Ngr. Arrangement TÃ¼r Pianoforle zu vier

Hdndeu von A. HÃ¶rn. 47{ Ngr.

Maurerische Trauermusik fÃ¼r Orchester Op. 444. FÃ¼r

Pianoforte bearbeitet von H. M. Schietlerer. 41) Ngr.

Serenade (Esdur) fÃ¼r zwei Clarinetlen, zwei Oboen, zwei

Homer und zwei Fagotte. FÃ¼r Pianoforto bearbeitet von H. H.

Schlelterer. 4 Thlr.

Mnffnt, G., Passacaglia fÃ¼r Clavicr oder Orgel. 20 Ngr.

Verantwortlicher Rettakletir: Wilhelm Werner in Leipzig.

Verleger. J. Ricter-Diedermann in Leipzig und \\interthur. â�� Druck von Brcitkopf und HÃ¤rtcl in Leipzig.
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Prlnntn. l Thlr. Anteilen: Die gespaltenÂ«

Petitieile oder deren Raum 'i Ngr. Briefe

nnd Gelder werden fraacÂ« erbeten.
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Herausgegeben von Friedrich Chrysander.
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V. Jahrgang.

Inhalt: Ueber Rossini's Leben und Werke. â�� Die Rose vom Libanon. Oper von Joseph Haber (Fortsetzung). â�� Anzeigen uod !>â�¢â�¢-

artheilangen (Dettinger Te Deum von G. F. Handel). â�� Berichte. Nachrichten und Bemerkungen. â�� Anzeiger.

lieber Rossini's Leben und Werke.

Ein halbes Jahrhundert ist bereits seit jenem Jahrzebent

verstrichen, in welchem Rossini mit seinen Opern sÃ¤mmtliche

BÃ¼hnen der Welt fast unumschrÃ¤nkt beherrscht hat. Unter-

dessen ist die Hehrzahl seiner SchÃ¶pfungen dem allgemeinen

Gesetze der VergÃ¤nglichkeit erliegend von dem Ã¶ffentlichen

Schauplatze verschwunden. Immerhin strahlen noch zwei der-

selben In ungetrÃ¼btem GlÃ¤nze: Â»Wilhelm Teil* behauptet seinen

Platz auf allen bedeutenderen Repertoirs und wird wohl auch

fÃ¼r alle Zeilen als unÃ¼bertroffenes Muster der heroischen Opern

des 19. Jahrhunderts dastehen, wahrend sein VorlÃ¤ufer auf

dem komischen Gebiete Â»Der Barbier von SevillaÂ« mit gutem

Rechte diese Unsterblichkeit theilen zu wollen scheint.

Bei dem epochemachenden EinflÃ¼sse, welchen der Genius

des grossen Heisters auf das musikalische Drama gehabt hat

und der durch hÃ¤ufige VorfÃ¼hrung wenigstens einzelner Werke

auch gegenwÃ¤rtig noch sich kundgiebt, mag es wohl gestattet

sein, wieder einmal auf Rossini und seine Leistungen zurÃ¼ck-

zukommen. Wir glauben dieser Absicht in ebenso anziehender,

als manches neue Detail enthaltender Welse zu entsprechen,

indem wir nachstehend eine Rede mittheilen, welche vor einiger

Zeit der franzÃ¶sische Akademiker und Aestheliker Beule in der

Ã¶ffentlichen Jahres-Sitzung des Institut de France des beaux

arts gebalten und in welcher er nicht nur in allgemeinen Uni-

rissen den Lebens- und Entwicklungsgang Rossini's gezeichnet,

sondern auch mit wenigen aber kecken Strichen seine hervor-

ragendsten Werke charakterislrl hat. Leidet auch diese in

einem grÃ¶sseren franzÃ¶sischen Journale abgedruckte Rede an

wiederholt zum Durcbbruche kommender Ueberschwenglich-

keit der franzÃ¶sischen Darstellungsweise; Ist sie auch in dem

GefÃ¼hle jener selbstgefÃ¤lligen nationalen UeberschÃ¤lzung abge-

fassl, welche sich nicht versagen kann, Paris als den Areopag

der kunslricbtenden StÃ¤dte Europas hinzustellen, so enthÃ¤lt sie

doch jedenfalls in geistreicher Form eine Reibe bemerkens-

werlher Thatsachen und wohlzubeherzigender unwiderlegbarer

Wahrheiten; sie verdient desshalb unzweifelhaft in nachste-

hender Uebertragung auch der deutschen Husikwelt allgemein

zugÃ¤nglich gemacht zu werden:

Drei Honate nach dem Tpde Hozart's, als ob die mit seinem

Geiste entschwundene Melodie einer neuen VerkÃ¶rperung be-

durft hÃ¤tte, wurde Rossini zu Pesaro geboren â�� am 49. Febr.

1792. Ist auch eine Vergleicbung dieser beiden Genien unstatt-

haft, so bietet doch ihr Leben manche Beriibrungs- Punkte.

Hit 4 i Jahren componirte Mozart den Â»MilhridatesÂ« fÃ¼r das

Theater an der Scala; mit l 5 Jahren componirte Rossini â�¢â�¢!><â�¢-

V.

metrio und PolibioÂ«. Mit l 9 Jahren errang Mozart durch Â»/u finta

giardinieraa seinen ersten dramatischen Erfolg; mit 20 Jahren

zÃ¤hlte Rossini bereits sieben beifÃ¤llig aufgenommene Opern.

Mit 25 Jahren schrieb Mozart den Â«IdomeneoÂ«, mit l i Jahren

schrieb Rossini den Â»Barbier von SevillaÂ«. Beide setzten die

Welt durch ihren Ueberfluss in Staunen: beide arbeiteten mit

einer Leichtigkeit, welche zu dem Glauben fÃ¼hrte, dass die

Musik die ihnen von der Natur angewiesene Form des Denkens

sei, und dass sie sÃ¤ngen gleich wie andere sprechen. Mit

35 Jahren endlich starb Mozart, erschÃ¶pft durch seine Frucht-

barkeit; mit 37 Jahren verurtbeilte sich Rossini freiwillig zum

Schweigen, ein mÃ¼ssiger Zuschauer seiner eigenen Unsterb-

lichkeit.

Von allen Ungleichheiten, welche die Henscben unterschei-

den, ist das Genie diejenige, die ihnen am meisten nÃ¼tzt, die

sie am seltensten im Stiche lÃ¤sst. Sie fÃ¼gen sich in die Launen

des GlÃ¼cks ; die des Geistes aber wollen sie sich genau erklÃ¤-

ren ; ihr Verstand giebt sich nur dann zufrieden, wenn der

KÃ¼nstler kraft seiner Energie Hindernisse Ã¼berwindet, durch

den Kampf grÃ¶sser wird und mittels der Tugend der Arbeit

seine ausserordenllicbe Begabung rechtfertigt. Rossini hat mehr

als irgend jemand dieses GleichheilsgefÃ¼hl verletzt. Han hielt

ihn fÃ¼r glÃ¼cklich, weil er mit Einem Sprunge zur BerÃ¼hmtheit

gelangte, fÃ¼r bequem, weil er spielend schuf, fÃ¼r unwissend,

weil er frÃ¼hreif war. Die Ã¶ffentliche Meinung gefiel sich, ihn

in einen geistigen Lazzarone zu verwandeln; sie schildert ihn

als einen Genussmenschen, der Ã¼ber das Wissen spottet, sich

dem Zufall Ã¼berlÃ¤sst, nur mit UeberstÃ¼rzung und von seinen

Directoren unter Scbloss und Riegel gehalten schreibt. Allein

die Ã¶ffentliche Meinung tÃ¤uscht sich : die Jugend Rossini's, die

ferne von uns verstrich, wurde wie eine Sage durch Anekdo-

ten und durch die Leidenschaftlichkeit der Kritiker entstellt.

Eine aufmerksamere Forschung lÃ¤sst uns im Gegenlbeile bei

ihm eine arbeitsame Jugend, Armuth und Aufopferungen,

rasche, jedoch vollstÃ¤ndige Studien, eine wunderbare ThStig-

keit, den Ruhm aufgewogen durch hÃ¶chst unverdiente KrÃ¤n-

kungen wahrnehmen. Rossini hat demnach dem allgemeinen

Gesetze der Eifersucht genÃ¼gt und jene PrÃ¼fungen durch-

gemacht, welche den Erfolg vorbereiten und ihn klÃ¤ren.

Von seinem 10. Jahre an leistete er seiner Familie Bei-

stand. Sein Vater, der fÃ¼r die Revolution zu viel Enthusiasmus

kundgegeben hatte, war in das GefÃ¤ngniss geworfen, sodann

entlassen und gezwungen worden, von Pesaro wegzuziehen:

er spielte in den Orchestern das HÃ¶rn. Seine Mutter war, um

fÃ¼r Galten und Sohn den Unterhalt zu gewinnen, in Bologna

aufgetreten, Ã¼beranstrengte sich jedoch und verlor bald ihre
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Stimme. Der Knabe sang in den Kirchen, spielte das Spinet in

den Theatern, repelirte mit den KÃ¼nstlern, stellte eine Rolle in

der Â»CamillaÂ« von Paer dar, dirigirle die Concerle der Gesell-

schaft dei concordi, und brachte vergnÃ¼gt den Eltern seinen

Verdienst, der sie gegen die Ã¤usserste Armuth schÃ¼tzte. Als er

im Stande war zu componiren, schuf er gegen sechs Opern in

Einem Jahre, weil jedes dieser Erstlingswerke ihm die unver-

Ã¤nderliche Summe von ISO Fr. eintrug. Die kindliche Liebe

nÃ¶lhigte ihn, fruchtbar zu sein, die kindliche Liebe, welche

sein ganzes Leben erfÃ¼llte, und ihn so erhabene Ausdrucks-

weisen finden Hess.

Seine TbÃ¤tigkeit lohnte sich und jene Aufopferung fÃ¶rderte

seine Entwicklung: jemebr er sich in die Praxis der Kunst

vertiefte, desto schÃ¶pferischer wurde er. Selbst Singer ver-

stand er sich auf die Hilfsmittel der Stimme und beachtete stets

ihre Grenzen. Durch sein Begleiten wurde er ein ausgezeich-

neter Clavierspieler, eingeÃ¼bt in allen Rhyllmien, indem er den

Launen des Recitativs folgen musste. Als Concertdirector wurde

er mit der Zusammensetzung des Orchesters vertraut und lernte

den Werth jedes Instrumentes schÃ¤tzen. Als Repetitor mitlel-

mÃ¤ssigur KÃ¼nstler Ã¼bte er sich, sie zu fÃ¼hren, indem er den

Gesang in die Begleitung Ã¼bertrug. Im Umgange mit den Leu-

ten vom Theater empfing er von ihnen die komische Kraft, daÂ«

VerslÃ¤ndniss der BÃ¼hne, und das Maass dessen, was er wagen

dÃ¼rfte.

Die Gelegenheit zu wirken war jedoch nicht seine einzige

Schule, ebensowenig der Instinkt sein ausschliesslicher Lehrer.

Die Meister Rossini's hatten keine bekannten Namen, allein er

vergass keinen derselben, weil sie fÃ¼r ihn WohllbÃ¤ter gewesen

waren. Er lernte das Ciavier bei Prinetti, den Gesang und die

Begleitung bei Tesei, das HÃ¶rn bei seinem Vater, Geige bei

Rastrelli, das Violoncell bei Don Cavedagni, die Auffassung

der Dichter bei Ritter Giusti und den Contrapunkl bei Pater

Hattei am Musik-Lyceum in Bologna. Der Letztere gab seine

Wissenschaft mit einer Trockenheit, welche ganz dazu angethan

war, einen feurigen jungen Mann abzuschrecken; allein Rossini

harrte aus, erfasste die Regeln und Feinheiten der musika-

lischen Sprache, wurde in 4 8 Monaten der unterrichteiste SchÃ¼-

ler am ganzen Lyceum und fÃ¼r wÃ¼rdig erklÃ¤rt die Cantate zu

schreiben, welche die Stadt Bologna am 8. August 1808 feier-

lich auffÃ¼hren liess. Von den Fugen, Canons und derjenigen

Gymnastik, welche einem musikalischen Athleten unentbehrlich

sind, erholte er sich durch das Studium der Meisterwerke der

deutschen Schule. Schon hatte er in den Concerten, die er

dirigirte, die Jahreszeiten auffÃ¼hren lassen. Die Quartetten von

Haydn und Mozart flÃ¶ssten ihm eine Leidenschaft ein, die sein

ganzes Leben andauerte; er brachte sie In Partitur; er liess

sie von seinen MitschÃ¼lern auffÃ¼hren. Er fand in ihnen das

Wesentliche der zusammengedrÃ¤ngten Musik, das GerÃ¼ste des

Orchesters und die Kunst zu zeichnen, d. h. den fugirten Stoff

zu behandeln. Er begriff, dass das Saitenquartett die Grund-

lage bilden muss, wie die meisterhafte Zeichnung bei den Ge-

mÃ¤lden : er eignete sich jene mÃ¤chtige und kÃ¼hne Harmonie

an, welche bis dahin fÃ¼r Italien ein Geheimniss gewesen war.

Sein Professor nannte ihn spotlweise den Â»tedesckino *, allein

dieser kleine Deutsche wÃ¼rde weder das Quartett in Â»Mosesc,

noch das Sextett in Â»CenerenlolaÂ«, noch seine grossartigen

Ensemble-StÃ¼cke componirt haben, wenn er sich nur an die

scholastische Trockenheil des Pater Mattei gehalten hÃ¤tte,

debrigens erkannte dieser, obwohl ihn tadelnd, an ihm ein

bereits so grÃ¼ndliches Wissen, dass er sich bemÃ¼hte ihn auf

die beilige Musik und auf das Professorat hinzulenken, und dass

er ihm Gluck's Meisler Martini, das frÃ¼here Haupt der Schule

von Bologna, als Vorbild aufstellte.

Rossini aber dachte nur an das Theater. Alles drÃ¤ngte ihn

dahin : seine Ã¤ltesten Erinnerungen , seine Gewohnheiten , das

Beispiel seiner Eltern, sein augenscheinlicher Beruf, der Drang

nach lautem Beifall, vielleicht auch das VorgefÃ¼hl seines Ruh-

mes, jedenfalls das VergnÃ¼gen. Von 1840 bis 18(3 versuchte

er sich in Venedig, Mailand, Ferrara, Bologna. Er lieferte Schlag

auf Schlag neun Opern, unter welchen man L'inganno felice

gewahrt, die spÃ¤ter in Paris aufgefÃ¼hrt wurde, dessgleichen

La pielra de Paragone, wofÃ¼r ihn Eugen, VicekÃ¶nig von Ita-

lien , von der Conscription befreite. Diese Werke sind kurz,

sie gleichen Improvisationen ; aus Auftrag verschiedener Unter-

nehmer sind sie intile nach Librettos geschrieben, welche fÃ¼r

gewisse den Verfalltagen in der Handelswelt Ã¤hnliche Zeit-

punkte, den Carneval, die Sommer-oder Herbst-Saison be-

stimmt waren. Indessen gleichen diese jugendlichen Schnurren

dem Morgen eines strahlenden Tages: Alles darin athmet

Freude, Verbeissung, Frische, Durchsichtigkeit und Duft. Die

Wandlung bringt erst Â»TankredÂ». Venedig war bezaubert von

dem ritterlichen SchwÃ¼nge und der Zartheit der Melodien, von

den bis 'dahin ungekannten Formen, der IntensitÃ¤t des Aus-

drucks, sowie auch vom Stil. Die ebenfalls 1813 aufgefÃ¼hrte

Â»Italienerin in AlgierÂ« verdoppelte den Enthusiasmus: man

zweifeile nicht lÃ¤nger an dem Vorbandensein eines Genies,

das so die lyrische BÃ¼hne umgestaltete. In der Tbat schien die

komische Galtung durch Paesiello und Cimarosa zur Vollkom-

menheit gelangt zu sein, und doch rÃ¼ckte nun ein SOjÃ¤hriger

Neuerer die Grenzen noch weiter hinaus, indem er etwas ganz

EigeulhÃ¼mlichcs und Ergreifendes hineinlegte, das GefÃ¼hlvolle

mit dem Scherze verband und die Posse sowohl durch den

Adel der Melodien als durch die Eleganz des Ausdruckes empor-

hob. Der Â»TÃ¼rke in ItalienÂ«.und der Â»Barbier von .â�¢â�¢â�¢â�¢villaÂ« voll-

endeten diesen Umschwung. Nachdem die RÃ¶mer anfÃ¤nglich

gegen den Wagehals den Â»BarbierÂ« des alten Paesiello in

Schutz genommen, wurden sie doch durch das neue Werk

Ã¼berwÃ¤ltigt, in welchem das DichleiTeuer, die lebendige In-

trigue, das VergnÃ¼gen der Rache und insbesondere die Lust

am BetrÃ¼gen in so unvergleichlicher Weise geschildert wurden.

Gleichwie im GesÃ¤nge der Nachtigall ist hier die Melodie uner-

schÃ¶pflich und die Kunst mit TÃ¶nen Charaktere zu schildern

wetteifert mit der Prosa eines Beaumarchais. Es kann nichts

VerfÃ¼hrerischeres und nichts Wahreres geben; die Musik trÃ¤gt

zugleich den Stempel von verliebter Thorheil, von Geisl, Ko-

ketterie und von Studium; der gute Geschmack leuchtet darin

voll Grazie. Man sucht vergebens einen lebendigeren Ausdruck

von Rossini's Genie: hier zeigt es sich in seiner ganzen FÃ¼lle,

es ist verkÃ¶rpert in dieser heiteren Well, die er n.il einem ein-

zigen Wurfe geschaffen und in der das menschliche Herz seine

liebenswÃ¼rdigsten TrÃ¤ume wieder findet. Selbst kÃ¼nftige Gene-

rationen werden niemals mÃ¼de werden in diesen Spiegel zu

blicken: sie werden immer wieder Anerkennung zollen diesem

ErgÃ¼sse der Jugend, diesem Ideal der Galanterie, diesem Aus-

brucbe eines unsterblichen Lachens.

Von nun an steht Rossini ohne Nebenbuhler da. Alle ita-

lienischen HauptstÃ¤dte streiten sich um ihn. Mailand, Rom,

Neapel entfÃ¼hren ihn Venedig, verlieren ihn und nehmen ihn

begierig wieder auf. Er selbst, von einer Stadt der anderen

zueilend, streut mit vollen HÃ¤nden aus. Auf den Â»Barbiert folgt

â�¢OthelloÂ«, Â»CenerentolaÂ«, <Gazza ladraÂ«, "ArmidaÂ«, Â«MosesÂ«,

â�¢Donna del lago>, Â»MobametÂ«. Diese Periode des Schaffens ist

geradezu ein Wunder. Ohne ein bestimmtes System, ohne

jemanden nachzuahmen, findet er Ã¼berall Inspirationen, die

Kritik verachtend oder vor ihr fliehend , den Tag nach einer

Niederlage einen Triumph vorbereitend, geleitet von einem

wunderbaren Inslinct kÃ¼mmert ihn nicht die mÃ¶glichste Voll-

kommenheit, weil er der Grazie sicher ist, und verfolgt er

seinen kÃ¼hnen Lauf. Er geht auf alle GegenstÃ¤nde ein, schreckt

vor keiner Anforderung zurÃ¼ck und componirt nach den selt-

samsten Gedichten. Er ist bereit ohne Unlerlass zu schaffen:
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ihm ist schaffen ein BedÃ¼rfniss. Das Lustspiel wie das Trauer-

spiel, die Posse wie das Melodram, der Roman wie das Orato-

rium beschÃ¤ftigen ihn nach der Reihe. Aber weil er eben soviel

Versland als Genie besitzt, beurlbeilt und erwÃ¤gt er: er fÃ¼hlt

das BedÃ¼rfniss des Fortschrittes. Jede seiner Opern enthÃ¤lt

einen neuen Versuch oder eine Erweiterung : hier fÃ¼hrt er die

Melodie in die Recilative und Crescendos ein; dort belebt er

die lyrische Declamalion durch die Betheiligung des Orchesters.

In j>Elisabeth von EnglandÂ« bestimmt er durch genaue Vor-

zeichnung die Gesangs-Verzierungen, die bis dahin der Phan-

tasie der KÃ¼nstler Ã¼berlassen waren. In der OuvertÃ¼re zur

Â»Gazza ladraÂ« bietet er die ganze Macht der Instrumente auf,

selbst die Trommel nicht ausgenommen, um die KlangfÃ¼lle des

unermesslichen Scala-Thealers zu erproben. In Â»ArmidaÂ« fÃ¼gt

er zum erstenmal, wie zur Erholung, das Ballet ein, dem die

Italiener sonst eine gesonderte AuffÃ¼hrung widmeten. Im

Â»OthelloÂ« erstrebt er den Pathos und die Schauer Shakespeare's;

er hÃ¼llt den dritten Acl in tragische Schleier und lÃ¤sst die For-

men der Musik erzittern, dass sie aufhÃ¶ren ein Hemmniss der

dramatischen Entwicklung zu sein und im lyrischen Hauche

emporlodern. In Â»Donna del lagoÂ« malt er die Berge und Ge-

brÃ¤uche Schottlands mit ergreifenden Farben, indem das Cha-

rakteristische mehr in die Hauptumrisse als in das Detail verlegt

ist. In Â»SemiramisÂ« endlich gelingt es ihm, den Glanz und die

Leidenschaften des Morgenlandes durch die Gewalt der Rhyth-

men und die Ueppigkeit der musikalischen AusschmÃ¼ckung

darzustellen.

Doch wozu die Jahre aufzÃ¤hlen, angefÃ¼llt mit der Wieder-

holung solcher Arbeiten? Warum die Werke beschreiben, die

dem GedÃ¤chtnisse Aller gegenwÃ¤rtig sind? Die von Rossini an-

gewendeten Mittel sind von einer Einfachheit, die jeder Zer-

gliederung spottet. Die von ihm erfundenen SchÃ¶nheiten sind

so unbeschrÃ¤nkt, dass sie einer reinen Eingebung gleichen:

sein Genie selbst konnte sie sich nicht erklÃ¤ren. Jetzt ver-

achtet man die italienische Schule, weil man sie zu sehr ge-

liebt bat. Die dramatische Musik bÃ¼sst fÃ¼r ihre PopularitÃ¤t da-

durch, dass sie den Launen der Mode unterworfen ist. Rossini

hat es dahin gebracht, dass Gluck verlassen wurde; Deutsch-

land wird vielleicht Rossini verlassen. Wir sind nunmehr hin-

sichtlich der Coloratur so streng geworden, dass Mozart viel-

leicht kaum mehr das Masken-Terzett, worin die menschliche

Stimme mit echt italienischer Weichheit dahin wogt, zu schrei-

ben sich getrauen wÃ¼rde, so wenig als Beethoven die Andantes

von einigen Sonaten, deren Variationen fÃ¼r das Instrument eine

unerschÃ¶pfliche Fundgrube sind. Die verzierte Musik ist aber

eben so wohl eine Macht als die Ursache von Anregungen; sie

drÃ¼ckt die Situation und den Charakter aus, so ferne der Ein-

schlag, den sie umkleidet, richtig und die Zeichnung meister-

lich ist; denn jede singende Form ist eine Melodie. Allein jener

Geist der Reaclion, der die Zahl unserer GenÃ¼sse beschrÃ¤nkt,

darf uns weder ungerecht noch undankbar gegen das machen,

was unsere Jugend erfreut hat. Zwei ganze Generationen hat

Rossini bezaubert; ihm schlugen die Herzen der ZwanzigjÃ¤h-

rigen, sowie derer, welche das Vorrecht geniessen, stets zwan-

zigjÃ¤hrig zu bleiben. Nachdem er Italien in den schweren

Jahren getrÃ¶stet hatte, die auf 4813 folgten, ward er fÃ¼r Europa

zum unwiderstehlichen Zauberer. Zuerst in Oesterreich und im

mittÃ¤glichen Deutschland, dann in Frankreich und England und

bald in allen LÃ¤ndern erklangen jene GesÃ¤nge, die denselben

Eindruck hervorbringen wie das Erwachen des FrÃ¼hlings, das

Gezwltscher der VÃ¶gel, das hinschwindende Gemurmel der

Wogen. Alles war ursprÃ¼nglich, Ã¼berstrÃ¶mend und unge-

zwungen wie die Natur. Die musikalische Sprache wurde zu

einer lieblichen Scbmeichelrede, die das Ohr an die Seele rich-

tete, um sie mit FrÃ¶hlichkeit zu erfÃ¼llen und in RÃ¼hrung zu

versenken. Giebl es wohl etwas Lebendigeres und Ergreifen-

deres, etwas Sanfteres und Geistreicheres? Gerade die Leich-

tigkeit oder die liebenswÃ¼rdige Sinnlichkeit waren eine Erho-

lung neben den SchÃ¶nheiten hÃ¶herer Ordnung: man lÃ¤chelte,

nachdem man gezittert hatte, und die Heiterkeil beruhigte die

Schauer der erhabenen GenÃ¼sse. Die zusammengesetztesten

Motive prÃ¤gten sich in das GedÃ¤cbtniss ein, weil sie so be-

wunderungswÃ¼rdig geschrieben waren ; ein Laie trillerte mÃ¼he-

los die Phrasen, welche zu den Glanzpartien der KÃ¼nstler

gehÃ¶rten, weil sie sich so ganz der menschlichen Stimme an-

schmiegten. Die schlechtesten Darsteller fÃ¼hlten sich beflÃ¼gelt,

weil diese Musik sie hinriss und deren AuffÃ¼hrung ihnen als

ein Genuss erschien. (Fortsetzung folgt.)

Die BÃ¶se vom Libanon.

Oper von Joseph Huber.

(Fortsetzung.]

5. Auftritt. Diesmal bat Maja gelauscht und rÃ¼ffelt die

Schwester tugendsam, wird aber von dieser mit HÃ¼lfe

des Orchesters Ã¼berschrien, worauf Maysuna davongeht.

6. und 7. Auftritt. Maja bleibt zuerst allein, dann

leistet ihr der Vater nebst Gefolge Gesellschaft, und wie

gedruckte Leute machen sie nur einen massigen LÃ¤rm mit

einem massigen Orchester, bis die geschlagenen Krieger

ihre schon zu Anfang kundgegebenen acht bis zehn Takte

abermals abheulen. Maja beginnt ihr Soliloquium :

Nun bin ich einsam und dem Loos verfallen,

das seit Gedenken jeden [I] Guten droht;

doch mir im Herzen keimt ein sel'ger Trost,

ein Freund Im Schmerz, ein holder Hoffnungsstrahl:

es will die Liebe solche PrÃ¼fung haben,

um sich am wohlerworbnen Heil in loben.

Nun denn, gute Seele, beruhige dich dabei, dass du nach

eigner Aussage zu den Â»GutenÂ« geborst und schweige we-

nigstens still. Welch ein gemUlblicber Dramatikerl Wie

mtlsste eine Seele, in welcher nur noch ein Funken von

Leidenschaft schlummerte, aufflammen und wieder in

Schmerz versinken, wenn die Schwester im Begriff steht,

die Brandfackel in das eigne Haus zu schleudern! â�� Herr

Lobmann schreibt hier Â»drohtÂ« statt bedroht, wie oben

Â»brannteÂ« statt verbrannte : eine neue Sprache erhalten wir

mit der Zeit also auch. â�� Der alte Â»ForstÂ« ist ein Narr,

aber nicht ein interessanter, wie KÃ¶nig Lear, sondern ein

langweiliger Narr. Alle, welche die Geschichte bis hier

verfolgten, mÃ¼ssen bereits die feste Uebeneugung ge-

wonnen haben, nicht nur dass Dichter und Componist eine

Leistung auf sich nahmen, der sie nicht gewachsen sind,

sondern dass es sich hier um einen Stoff bandelt, der

Ã�berhaupt nicht musikalisch ist. Den Tonsetier

trifft dabei nur der Vorwurf, dass er sich auf eine Com-

position desselben Ã�berall eingelassen hat; die eigent-

liche, die ganze Schuld fallt auf den Poeten. Hat er nicht

entfernt eine Ahnung von den musikalisch-dramatischen

Gesetzen, nach welchen ein Gegenstand so angelegt wer-

den muss, dass die in ihm verborgene Musik gleichsam

latent wird, so wird uns die SelbstÃ¼berschÃ¤tzung, die sich

zu einem Reformator dieses ganzen Gebietes berufen

glaubt, wenigstens begreiflich. Nun, wer reformiren will

ohne das Object, um welches es sich handelt, wirklich er-

fassl zu haben, der ist insoweit sicherlich unzurechnungs-

fÃ¤hig.

Die bisherigen ausfÃ¼hrlichen Mittheilungen haben uns

wenigstens in den Stand gesetzt, das Folgende schneller

erledigen zu kÃ¶nnen. Der 8. und 9. Auftritt bilden den

Scbluss des ersten Actes. Maysuna erwartet den Eroberer

Asaad ; sie meint:

Â«7Â»
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Ein heitrer Mor-gen bricht her-ein

Lie-der der Vorieit le - ben aufs Neu-e

(Dieses kleine Musikbeispiel bitten wir genau in Augen-

schein zu nehmen!) Als Asaad eintritt, wirrt sie sich vor

ihm nieder; er hebt sie auf und macht ihr dir* Mittheilung

Â»Von deiner SchÃ¶nheit, holde FÃ¼rstentochter, erzÃ¤hlen sich

die VÃ¶gel in den Zweigen , singen die Sanger manches

stolze LiedÂ»: was dem Leser neu sein wird, denn nach

den vergeblichen Anstrengungen dieser Dame, Anbeter zu

finden, musste man eher das Gegentheil vermulhen, und

sie nach ihren Worten Â»In langen Jahren trachtete ich

beseligend Feuer anzufachen in jeder BrustÂ« Ã¼berdies

schon fÃ¼r etwas abgetakelt halten, denn Â»lange Jahre a

machen doch nicht junger, und wer sich erst um Â»jede

BrustÂ« bemÃ¼ht, kann nicht mehr grosse AnsprÃ¼che erhe-

ben. Doch besser ist besser. GenÃ¼ge es hinzu zu fÃ¼gen,

dass sich bei diesem edlen Paar zuerst die Schmeichelei

und sodann die Brunst widerwÃ¤rtig genug ausspricht. Der

Acl schliesst mit einem Chor der Krieger Asaad's, der zu

schÃ¶n ist als dass wir ihn nicht ganz mittheilen sollten :

l

rÂ»;

Heil, A-saad Heil!

r k y~

Nichte ist ver - gleichbar deiner

â�¢ l l

:r

!_â�¢! ' l

^P i ' -pâ��vâ�� Lzrrj

Hei - den-grÃ¶sse, Nicht* auf Er-den trotiet deiner Macht!

Heil, A-saad Heil!

1 13

l l

A et II. Im zweiten Act kommt eine Verwandlung vor,

wodurch derselbe in zwei Theile zerfÃ¤llt. Die erste

HÃ¤lfte spielt in den GÃ¤rten des bekannten FÃ¼rslen-

schlosses, und zwar sind es Â»die Siegers, welche, nachdem

â�¢) Dieses <â�¢ im Ba<<?e ist kein Druckfehler, sondern vom Com-

ponislen absichtlich hingeschrieben; S. 88 der Partitur wie auch in

dem unten folgenden Beispiele und noch an mehreren Stellen kommt

dieser harmonische Unsinn vor, stets zu Anfang und stereotyp in

derselben Weise, es ist also sicherlich sogar eine besondere bedeu-

tungsvolle Absicht dabei im SpielÂ«

sie, man weiss nicht wann und wie, das Schloss einge-

nommen und den frÃ¼heren Besitzer nebst Tochter und

Â»FeldherrnÂ« vertrieben haben, Â»bei festlichen Gelagen

feiernÂ«. Der schriftlichen Angabe nach wechseln hierbei

Â»Tanze und Gruppirungen mit ChÃ¶renÂ«. In der Musik ist

aber von Tanzen und Gruppirungen nicht die Spur zu 6n-

den, auch nicht einmal der Raum dafÃ¼r gelassen, denn

schon nach einigen zwanzig Takten Chorgesang tritt May-

suna auf, bald hernach Asaad, und die musikalische Ein-

zelrede (Recitativ kÃ¶nnen wir nicht sagen, weil dies doch

irgend eine Form bedingt, hier aber alles chaotisch ist)

nimmt wieder ihren Anfang. Asaad findet Ã¼brigens, dass

sein GesprÃ¤ch mit Maysuua keiner Statisten bedarf, also

winkt er â�� und es Â»entfernen sich die UebrigenÂ« samml

und sonders; wahrscheinlich schlagen sie sich seitwÃ¤rts

in die GebÃ¼sche, um dort jene TÃ¤nze und Gruppirungen

nachzuholen, die ihnen hier durch Schuld des Componisten

verkÃ¼rzt sind. Sollte es dem Dichter mit besagten Tanzen

und Grnppirungen wirklich Ernst gewesen sein, so mÃ¼ssle

man sagen, dass es an dieser Stelle dem Componisten

nicht gelungen sei, die Inspirationen desselben Â»musika-

lisch beweiskrÃ¤ftigÂ« zu veranschaulichen. Aber vernuithlich

besteht dennoch Harmonie zwischen beiden; vernuithlich

will auch Herr Lohmann von Â»TÃ¤nzenÂ« im Sinne des Publi-

kums nichts wissen, da wir schon durch seine Vorrede

gelernt haben, auf alle und jede musikalische Form zu

verzichten. Also sogar auch auf den Tanz? Ja , verehrter

Leser, auch auf die Form des Tanzes. Es ist hart, aber es

ist so; unsere Consequenz-Ritler kennen kein Erbarmen.

Vielleicht entschÃ¤digt dich der sÃ¼sse Chorgesane. welcher

diesen Act erÃ¶ffnet; ich will die ersten 7 Takle hersetzen:

dt

Bei Preis und Sang, ent-iS- ckendem Klang [!]

.1. | |

BMI II. 9

- . ,"Â»"/ j l . ,. N l â�¢Â«/!. fr l

schwinden die Stunden, fliehet die Zeit. Nacht und Tae sind

rc c r 'fr

fro - he Oe-schwi->ter:

bei dem etc.

Und so geht es fort. Genug fÃ¼r Weise wie fÃ¼r Thoren!

L'm nun auf die Unterredung Asaad's mit Maysuna zu

kommen, welche in der Partitur nur iO Seilen einnimmt

und immer einstimmig einher schreitet, denn etwas Zwei-

stimmiges scheint in Stuttgart nicht mehr erlaubt zu sein,

um nicht in eine frÃ¼here, jetzt beseitigte Â»FormÂ« zu ver-

fallen, und nach den Chorproben zu urtheilen hat Herr

Huber auch entschieden weise gehandelt, sich mit dem,

was an ein Duett erinnern kÃ¶nnte, garnichl einzulassen â��
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also um auf besagte Unterredung zu kommen, so werfen

sie sieh anfangs wieder die grÃ¶sste Schmeicheleien an den

Hals:

A sÃ¤ ad. Sei mir gegrÃ¼ssl, Gestirn des frohen Tages'

Es iiui-s die Vorzeit hier erbleichen

Mit ihrer sagenhaften Pracht;

Maysuna, Perle des Ostens,

Maysuna, herrliches Weib!

Maysuna. Zur Grosse rouss das Kleine werden,

Wenn deine Gnade es erhÃ¶ht.

Aber Asaad als der mÃ¤nnliche ReprÃ¤sentant der Â»Grund-

idee von der Eitelkeit und Vcrderblicbkeit alles Ã¤usser-

lichen Sehnens, DrÃ¤ngens, Strebens mit Umgehung see-

lischer Keuschheil und EnthaltsamkeitÂ« kann sich bei dem

Besitz dieser Person und dieses Reiches doch nicht be-

ruhigen, er muss Abwechslung haben, denn das, sagt er,

liegt einmal so in seiner Natur. Seine Leidenschaften

kennt er, als ob er sie in Spiritus gesetzt vor sich hatte,

und spricht so objectiv grÃ¼ndlich darÃ¼ber wie ein Pro-

fessor der Psychologie. Wahrlich, der Herr Poet Peter

Lohmann muss wundervolle Einblicke gelban haben in die

Natur der Leidenschaften und ihren entsprechenden Aus-

druck. Maysuna sucht ihren Â»ErobererÂ« an sich zu fesseln:

Klopfendes Herz, rasende Pulse,

HÃ¶ret ihr, was der Liebling spricl.l?

Kann die Wuth der sengenden Gluth

Sich in Eis des Nordens wandeln?! [Nach unsererAn-

> m von Grossen und VielgerÃ¼hmten [sieht nicht.]

Ward ich gepriesen und auserkoren, [s. dagegen oben!]

Nimmer hab' ich den Stolz verloren,

Der die GrÃ¶sslen sich dienstbar hofft â��

Allesbeherrscher, tauche nieder

In der Sinnenwelt rauschenden >'] Spiel etc.

Ware Asaad ein Mann von Geschmack, so kÃ¶nnte man ihm

nicht verdenken, wenn er von einer so albernen Schachtel

loszukommen sucht; aber er selber treibt den Unsinn zu

einer noch weit schÃ¶neren Ã�lÃ¼the. Ganz ohne Arg hÃ¼ll

Herr Lohmann alles das fÃ¼r dramatische Poesie, ja fdr

die Mustervorlage einer neuen Galtung. Letzleres ist

allerdings nicht ganz unrichtig, nur in der Bestimmung

der Galtung hat er sich geirrt. Die dramatischen HÃ¼lfs-

quellen, Ã�ber welche er verfugt, sind wahrhafl erstaun-

lich. Die in Rede stehende Unterhaltung wurde vermulh-

lich mit Umarmung Â»in der Sinnenwell rauschenden SpielÂ«

enden, denn Asaad hal noch keinen bestimmen neuen

Gegenstand aufs Korn genommen. ZufÃ¤llig sagl Maysuna

aber, was sie denn noch mehr Ihun kÃ¶nne, Â»verliess ich

doch die NÃ¤chsten um dich, lÃ¤chle der Schwester Klagen!Â«

Sofort fÃ¤hrt der Eroberer Â»wie in VerzUckllieilÂ« auf:

So wtr es wahr, wie mir gekÃ¼ndet,

die Rose der Berge nicht du?! [wir fugen noch iwei II

So lebet eine Schwester dir, hinzu.]

holder den Sinnen, des Sehnens werther?

Von jetzt an gehl es nun auf die Schwester los und das

Spiel hat damit seinen Fortgang gefunden. Das isl fÃ¼r die

Puppenbude, wenn Kinder und kindliche Leute die Zu-

schauer sind; als ernsthafles Thealerspiel aber passl es

nicht mehr fÃ¼r den kaukasisch-semitischen Menschen-

stamm, sondern hÃ¶chstens fÃ¼r liefer stehende VÃ¶lker. Die

Arl, wie hier die Menschen mit einander sprechen, wie sie

einander behandeln und gegenseitig das sich bereiten,

wag man das Schicksal nennt, ist nach den edelsten Be-

griffen, die wir von dem Wesen unserer Natur fassen dÃ¼r-

fen, Ã¼berhaupt nicht mehr menschlich, sondern halh-

schlÃ¤chlig, und die Personen, welche hier auftreten, sind

keine Charaktere, sondern leere Schemen, die der Dichter

nach seinem Belieben decorirt.

Nach beendeter Unterhaltung singt der Chor draussen

6 Takte, von denen die beiden ersten zur Beurlheilung

genÃ¼gen:

Heil A-saad un - serm Herrn! NichtÂ» iÂ»t ver-

und nun folgen noch 46 Seilen von Asaad allein, die sich

mit dem Aufsuchen und dem Erwerb der Â»SchweslerÂ«

beschÃ¤ftigen. Sollte er an ihr ein Weib finden, sagl er,

Â»um das die Besten umsonst sich mÃ¼htenÂ«,

. <ss sollte mein Stolz die Erde sprengen'

Hinaus l der Alhem brennt â�� hinaus!

(Er eilt fort.)

So schliesst diese Scene. Brennl sein Athem, so ver-

mulhen wir, dass er zuviel Alkohol genossen hal. Bisher

galten die Texte aus den frUhesten Zeilen der Oper als

unÃ¼bertroffene Sprach-Ungeheuer, welche nicht seilen

zur Belustigung cilirl werden. Herr Peter Lobmann isl der

erste, welcher sie wieder ermchl, ja Ã¼bertreffen hal,

nachdem R. Wagner schon Irefflich vorgearbeilel halle.

Fernerhin also kÃ¶nnen wir die allen Poeten ruhen lassen

und auch in dieser Hinsicht vollen und frischen Labe-

aus der Gegenwart schÃ¶pfen. (Schluss folgt.)

Anzeigen und Beurtheilungen.

Dettiiger Te Drum. Von C. f. Hiindrl. Ciavierauszug. Leipzig

und Winterlhur, J. Rieler-Biedermann. Pr. <8 Sgr.

Der Ciavierauszug dieses grossartigen Werkes erscheint

eben zur rechten Zeit, da das Tc Deum mehrfach zur AuffÃ¼h-

rung vorbereitet wird. Der frÃ¼here deutsche Ciavierauszug war

theuer und mangelhaft; der gegenwÃ¤rtige ist bei schÃ¶nster

Ausstattung dennoch ungemein billig, stimmt mit der Ausgabe

der HÃ¤ndelgesellschaft (welche das Werk bereits vor vier Jah-

ren als Band 15 publicirle) genau Ã¼berein und bildet den einzig

berechtigten Abdruck derselben. Weil durch den billigen Preis

und die bandliche Einrichtung eine allgemeine Verbreitung und

Benutzung so sehr erleichtert ist, sollten Musikdirectoren es

sich um so mehr angelegen sein lassen, ihren Chormilgliedern

die Anschaffung zu empfehlen, denn es kann nicht oft genug

wiederholt werden, dass AuffÃ¼hrungen grosser Werke durch

Dileltantenvereine nur dann recht gelingen , wenn zunÃ¤chst

allen Mitwirkenden die Gelegenheil geboten wird, mit der be-

treffenden Musik schon vor der AuffÃ¼hrung eine noch vertrau-

tere Bekanntschaft zu machen, als durch die wenigen bruch-

slÃ¼ckigen Chor-Uebungen der Fall sein kann. Geschieht dieses

nicht, so sind die meisten AuffÃ¼hrungen mit all ihren MÃ¼hen

und Kosten rein verloren und schnell vergessen, weil alle Auf-

fÃ¼hrungen leider immer nur einmalige sind, die hÃ¶chst selten

und In langen ZwischenrÃ¤umen wiederholt werden. Finden

wir erst Mittel und Wege, diejenigen unserer oratorischen

Werke, welche ein sicheres Publikum haben, oft hinler ein-

ander zu wiederholen Ã¤hnlich den Opern, so wird dadurch die

Bekanntschaft auch bei den SÃ¤ngern allerdings eine viel bessere

werden, aber selbst dann werden diese gern zu den Ciavier-

auszÃ¼gen greifen und sich mit HÃ¼lfe derselben die EindrÃ¼cke

zu Hause wieder ins GedÃ¤chlniss rufen. Bei dem jetzigen Zu-

stande sind CiavierauszÃ¼ge fÃ¼r die ChorsÃ¤nger-Dilettanten aber

geradezu unentbehrlich, wenn die AuffÃ¼hrung irgendwie haf-

ten und leicht zu wiederholen sein soll. Auch dÃ¼rfte sehr zu

ralhen sein, das Repertoire nicht ins Unbegrenzte zu erweitern,

sondern in weiser Auswahl einen Kreis von geeigneten Wer-

ken zu ziehen, an deren gediegene Wiedergabe dann aber die

ganze Kraft zu setzen.

Wenn es sich um ein Te Deum handelt, denkt jeder un-
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willkÃ¼rlich an dieses Dettinger, so sehr bat es sich schon jetzt

in seiner Ã¼berragenden Grosse weithin bemerkbar gemacht.

Bedenkt man, dass dieses Werk nur sehr selten unter uns auf-

gefÃ¼hrt ist, so muss eine solche Ã¼bereinstimmende Ansicht von

seinen VorzÃ¼gen eigentlich Verwunderung erregen. Bei Ton-

werken von bleibender Bedeutung kommt spÃ¤ter wenig darauf

an, unter welchen UmstÃ¤nden sie enlslanden sind. WÃ¤re dies

nicht der Fall, so mÃ¼ssle das Programm unserer musikalischen

Siegesfeiern zusammen gestellt werden aus dem, was am Ende

der Freiheitskriege entstand . aber Niemand denkt hieran, ob-

wohl selbst von Namen wie Beethoven und C. M. v. Weber Can-

taten und Symphonien darunter sind. HÃ¤ndel's Werk ist Ã¼bri-

gens nicht ganz ohne Beziehung zur Gegenwart,- es wurde

geschrieben zur Feier der Schlacht bei dem deutschen Dorfe

Deltingen (7*3, wo die Franzosen von der englisch-hannover-

schen Armee aufs Haupt geschlagen wurden. Detlingen war

das Vorspiel zu Rossbach.

Die meisten unserer Cborvereine scheinen sich in den

Kopf gesetzt zu haben, ein Te Deum kÃ¶nne schicklicherweise

nur nach der Einnahme von Paris vom Stapel gelassen wer-

den, und mÃ¼ssen nun von Woche zu Woche warten. Die armen

Vereine l sie ruiniren sich lieber ihren Concertwinter, als dass

sie sich entschliessen sollten, eine Einbildung aufzugeben. So-

bald wie mÃ¶glich sollte man Te Deum und Aehnliches singen,

damit der Masse gemeiner Musik, welche sich jetzt aller Orten

breit machl, endlich ein Damm entgegen gesetzt wird.

Berichte. Nachrichten und Bemerkungen.

* Berlin. Am t. Novbr. bat Prof. Joachim seine Quarlelt-

soireen erÃ¶ffnet. Gespielt wurden: HaydD in U, Schubert in A-moll,

Beethoven in F (Op. 59, Nr. : . Weil unser Referent behindert war,

werden wir erst Ã¼ber die nlchste AuffÃ¼hrung einen Bericht bringen

kÃ¶nnen.

* KÃ¶ln. (Musikalische GedÃ¤chtnissfeier fÃ¼r die im Kriege Ge-

fallenen Im GÃ¼rzenichsaale, Donnerstag 40. November 4870.) Klange

der Trauer waren die ersten, welche wieder nach langer Pause den

strahlenden Saal des GÃ¼rzenichs erfÃ¼llen sollten â�� KlÃ¤nge voll tief-

ster Weibe. Vermochte jemals irgend ein KÃ¼nstler wahre Trauer zu

empfinden und sie seinen SchÃ¶pfungen einzuhauchen, so war es M o-

zart. Er hÃ¶rte einst von einer ernstlichen Krankheit, welche seinen

Vater betroffen. Da schreibt der liebevolle Sohn dem Vater: Â»Wie

sehnlich ich einer trÃ¶stenden Nachricht entgegensehe, brauche ich

Ihnen doch wohl nicht zu sagen, und ich hoffe es auch gewiss, ob-

wohl ich mir zur Gewohnheit gemacht habe, mir immer in allen

Dingen das Schlimmste vorzustellen. Da der Tod, genau zu nehmen,

der wahre Endzweck unseres Lebens ist, so habe ich mich seit ein

paar Jahren mit diesem wahren, besten Freunde des Menschen so

bekannt gemacht, dass sein Bild nicht allein nichts Schreckendes

mehr fOr mich hat, sondern sehr viel Beruhigendes und TrÃ¶stendes.

Und ich danke meinem Gotte, dass er mir das GlÃ¼ck gegÃ¶nnt hat,

mir die Gelegenheit zu verschaffen, ihn als den SchlÃ¼ssel zu un-

serer wahren Gluckseligkeit kennen zu lernen. Ich lege mich nie zu

Bette, ohne zu bedenken, dass ich vielleicht (so jung als ich bin) den

anderen Tag nicht mehr sein werde, und es wird doch kein Mensch

von allen, welche mich kennen, sagen kÃ¶nnen, dass ich im Umgange

mÃ¼rrisch oder traurig wÃ¤re, und fÃ¼r diese GlÃ¼ckseligkeit danke ich

alle Tage meinem SchÃ¶pfer und wÃ¼nsche sie von Herzen jedem mei-

ner MitmenschenÂ«. Mozart erzÃ¤hlt dann von dem traurigen Todes-

falle seines liebsten, besten Freundes, des Domherrn Grafen Hatzfeldt

(welcher 47Â»7 in Bonn starb), Â»er war eben 34 Jahre alt, wie ich,

ich bedaure ihn nicht, aber wohl herzlich mich und alle die ihn so

genau kannten, wie ichÂ«. Welche Ruhe des Geistes, Schlichtheit und

Einfachheit offenbart nicht in obigen Worten der Mann, welcher

der TÃ¶ne Meister fÃ¼r alle Jahrhunderte ist und sein wird : klingen

jene Worte nicht wie aus des Herzens tiefstem Grunde kommende

lautere Wahrheit? Aus solcher Tiefe des GemÃ¼thes entsprangen bei

Mozart die TÃ¶ne jener Trauermusik, welche er zurTodtenfeier zweier

maurerischer Bruder 4 785 componirt hat. Mit der wÃ¼rdigen Wieder-

gabe dieses ergreifenden Stuckes begann die TÃ¼r unsere im Kriege

gefallenen Helden veranstaltete Gedachtnissfeier, zu welcher Mitwir-

kende und ZuhÃ¶rer in erhebender, dem edlen Zwecke angemessener

Menge am Donnerstag im GÃ¼rzemchsaale versammelt waren. Wie

das Programm besagte, fÃ¼hrte man diese Mozart'sche Trauermusik

zum ersten Male im Gurzenich auf; dass dies bei Gelegenheil einer

solchen Ged&chtnissfeier wie die neuliche Statt gefunden, welche ge-

wiss jeden der Betbeiligten ernst gestimmt hat, sichert dieser weihe-

vollen Stunde ein um so nachhalligeres Andenken, als damit Â»uch

eine Ehrenschuld an den grossen Meisler abgetragen wurde, dessen

frÃ¼hzeitiger und jÃ¤her Tod fÃ¼r uns und alle Nachwelt zu beklagen

ist. â�� Leider war der Tag sehr regnerisch, was nicht ohne Einfloss

auf die Stimmung der Blas-Instrumente blieb, welche in dem Mo-

zart sehen Orchester von besonderer Bedeutung sind. In jenem Um-

stÃ¤nde lag auch wohl der Grund, dass der cantus frnua in den Blas-

instrumenten, eine uralle Kirchenmelodie, um welche sich die klagen-

den Figuren der Saiten-Instrumente gruppiren, nicht zur vollen

Geltung, sondern zu zaghaft herauskam. Nachdem dann Herr Offen-

bar!, aus Frankfurt die (nicht im Programme aufgefÃ¼hrte) Basj-Arie

aus Â»PaulusÂ« von Mendelssohn, Â»Gott sei mir Sunder gnÃ¤digÂ«, recht

warm und doch maassvoll empfunden vorgetragen halte, folgte das

bedeutendste Chorwerk, welches im strengen Kirchenstil nach Beet-

hoven geschaffen ist, Â»Ein deu tsc h e s RequiemÂ« von J. B rahm s,

das Werk, womit die Prophezeiung Schumann's erfÃ¼llt ist: Â»Wenn

Brahms seinen Zauberstab dahin sanken wird, wo ihm die Machte

der Massen im Chor und Orchester ihre Knute leihen, so stehen uns

noch wunderbare Blicke in die Geheimnisse der Geisterwell bevorÂ».

Dieses Werk, welches vollstÃ¤ndig m KÃ¶ln noch nicht aufgefÃ¼hrt wurde

(dessen theilweise AuffÃ¼hrung vor zwei Jahren wenig gelungen zu

nennen war), in vorzÃ¼glicher Weise zu GehÃ¶r zu bringen, war seit

fast zwei Monaten das unermÃ¼dliche Streben eines aus den verschie-

denen Vereinen KÃ¶lns zusammengesetzten Chors von etwa 460 Herren

und Damen, an dessen Spitze Hr. Friedrich Gernsheim stand ,

unterstÃ¼tzt durch ein Comiie eifriger Musikliebhaber, welches eine

Ehre darein setzte, zum Gedacblniss unserer gefallenen Krieger dieses

deutsche Requiem trotz mannigfacher grosser Schwierigkeiten zur

AuffÃ¼hrung zu bringen, unterstÃ¼tzt durch jenen opferbereiten Chor,

durch das GÃ¼rzenich-Orchester, ist es Herrn Gernsheim gelungen,

jenen schÃ¶nen Erfolg zu erzielen, dessen Zeugen wir am Donnerstag

waren. Da man den Ertrag des Concerts der Invaliden-Stiftung zu-

zuwenden gedachte, hatte sogar das Orchester auf einen Tbeil seines

Honorars verzichtet: es ist ferner Herrn Direclor Kullack zu danken,

dass er sein Theater-Orchester unentgeltlich bei Probe und AuffÃ¼h-

rung mitwirken liess. Dass bei so vieler Opferfreudigkeit auch Be-

geisterung und Hingabe an das herrliche Werk nicht fehlten, sondern

mit jeder Probe zunahmen, ist mit ein Beweis TÃ¼r den inneren Gehalt

des Werkes, welches, je vertrauter man damit wird, desto mehr

fesselt. Der Klang des Chors war schon, mitunter vorzuglich zu

nennen ; besonders zeichnete sich der Sopran durch eine helle, krÃ¤f-

tige Farbe aus, wie wir uns uur erinnern sie bei Musikfcslen wahr-

genommen zu haben. Das Studium des Werkes war sehr sorgfÃ¤ltig

geleitet worden man bemerkte das besonders an den cretcendi und

diminuendi so wie an den Accentuationen: die ohne Begleitung zu

singenden Stellen klangen klar und wohlthuend; wir erinnern an das

Â»Se'ig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getrÃ¶stet werdenÂ«

gleich im Anfange des ersten Chors, an die vortrefflich gesungenen

Ausrufe Â«Selig sindÂ«, welche dann folgen, zwischen denen das Orche-

ster das Hauptmotiv fortsetzt. Die pionÃ¼si'mj, welche nach dem Mit-

telsatze Â»Die mit Thranen sÃ¤en werden mit Freuden erntenÂ« zum

Hauptmotiv zurÃ¼ckfÃ¼hren, wurden herrlich ausgefÃ¼hrt. Ueberbanpl

machte der erste Chor mit seiner milden und zarten FÃ¤rbung, dem

Ausdrucke einer maassvollen Fassung einen ausserst wohllhuenden

Eindruck. Frl Lorent hatte die Harfenpartie freundlichst Ã¼bernom-

men, drang jedoch leider nicht durch an der entscheidenden Stelle,

was nicht ihre Schuld ist. Brahms hat selbst vorgeschrieben Â»wenig-

stens zwei HarfenÂ«. Es war unmÃ¶glich gewesen , eine zweite zu be-

schaffen. Die Orgelparlie, welche Herr Musikdirector Weber spielte,

mÃ¶chten wir lieber fÃ¼r den ersten Chor missen, die Orgelslimme ist

erst fÃ¼r die AuffÃ¼hrung im Bremer Dome (zur Benutzung ad libitum)

hinzugefÃ¼gt Der erste Chor namentlich vertrÃ¤gt nicht die vollen

TÃ¶ne der Orgel wegen seiner durchweg sehr zart gehaltenen Instru-

mentation. Von bedeutender Wirkung war dagegen die Orgel bei

dem Orgelpunkle des dritten Chors. Brahms hat sich den Teil nacb

Worten der heiligen Schrift selbst zusammengestellt. MerkwÃ¼rdig

ist, wie sein Gedankengang Ã¼ber das Ende aller Dinge mit dem oben

von Mozart angefÃ¼hrten Ã¼bereinstimmt: Ã¼ber das Ganze ergiesst sich

eine Milde und Ruhe des GemÃ¼thes, wie sie Mozart seinem Vater be-

schreibt â�� und wie anders ist bei Mozart's Requiem die Grundfarbe

des Ganzen l Ernst und Zerknirschung herrschen dort, bis die Bitte

um Frieden eine weichere Stimmung hervorruft. Man sieht, wie

glÃ¼cklich der Gedanke von Brahms war, den lateinischen Test zu

verlassen; einen wesentlich neuen Gesichtskreis fÃ¼r die Betrach-

tungen Ã¼ber die HinfÃ¤lligkeit alles Irdischen bat er sich dadurch ge-

schaffen und zugleich auf den allen Ã¼berlieferten Formen ein neues

Kunstwerk aufg"baut. In dem zweiten Chor beginnt er, in mysti-

scher, dÃ¼sterer FÃ¤rbung die HinfÃ¤lligkeit alles Fleisches zu schildern ;

wie verschieden davon ist der Troslgesang des Mittelsatzes und gar
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die Gewissheit Â»Aber des Herren Wort bleibt in EwigkeitÂ«, und die

Schilderung der ewigen Freude. Hier entwickelte der Chor seine volle

Starke und Kraft; vortrefflich gelang ihm darauf das diminuendo

â�¢wird Ã¼ber ihrem Haupte seinÂ«. Herr Offenbach sang das Solo , wo-

mit das dritte Stuck beginnt, Â»Herr lehre mich doch, dass es ein Ende

mit mir haben mussÂ«, recht im Charakter der Stimmung, und bis auf

ein kleines Missverstandniss im Mittelsalze ging das schwierige Stuck

vortrefflich. Die Cadenz Â»Ich hoffe auf dicht war eine vorzÃ¼gliche

Chorleistung, so wie der darauf folgende Orgelpunkt, den wir nur

ein wenig belebter gewÃ¼nscht hatten. Das folgende Â»Wie lieblich sind

deine Wohuungen, Herr ZebaothÂ« ist voller contrapunklischer Fein-

heiten , welche der einfachen, ansprechenden Melodie beigegeben

werden. Sehr lief empfunden ist das nÃ¤chste Stuck, dessen Grund-

gedanke Â»Ich will Euch trÃ¶stenÂ« ist. Eine geehrte Dilettantin, Friiul.

S. V., sang darin das sehr schwierige Sopransolo mit schÃ¶ner, an-

sprechender Stimme, welche in den hÃ¶chsten Lagen schon eine sehr

liebliche Biegsamkeit zeigte, doch hatten wir ihren Gesang mehr ge-

bunden gewÃ¼nscht. Die Schwierigkeit der Partie entschuldigt die

geehrle Dame, dass sie nicht auf die wunderbaren Conlraste in dem

Sinne der Worte, welche sie zu singen hatte, eingegangen ist. Wir

mÃ¼ssen iui Gegentheil sehr dankbar sein fÃ¼r die Unbefangenheit und

Sicher'.eil, mit welcher das geehrte Fraulein den rein musikalischen

Theil ihrer Aufgabe gelost hat. Von der erhabenslen Wirkung isl

der sechste Chor, indem eine recitativiicb gehaltene Solostelle Â»Siehe,

ich sage Euch ein Geheimnis*, der VerkÃ¼ndigung des letzten Ge-

richtes und der Auferstehung vorausgeht. Dieses Stuck gebort mil zu

dem Vollendelsten, was an Technik und innerer Arbeit und Kraft

geschrieben ist. Â»Holle, wo ist dein SiegÂ« ist nach so vielen Steige-

rungen von einer tief ergreifenden Erhabenheit, wie man sie selten

wieder finden wird. Das ist das Grossartige an dieser Leistung, dass

man stets sich bewuist ist bei ihrem AnhÃ¶ren, Â»es bricht nicht ab,

es steigt nicht von seiner Hohe herunter, sondern immer hoher und

hoher geben die Wogen des Siegesbewusstseins Ã¼ber den TodÂ«, bis

wir in der Fuge Â»Herr, du bist wÃ¼rdig, zu nehmen Preis, Ehre und

KraftÂ« in die Bahn gelangen, welche uns das ewig unverÃ¤nderliche

Gesetz Gotles ins GedÃ¤chtnis* zurÃ¼cItroTl. Der Chor bewahrte seine

Vorzuglichkeit auch in dieser hÃ¶chst schwierigen Leistung. Das

deutsche Requiem schliessl mit einer Seligpreisung der Todlen, die

im Herrn sterben: ihre Werke folgen ihnen nach. Brahms kehrt da-

bei in das ruhige, schone Motiv des ersten Satzes zurÃ¼ck. DieTheil-

nahone des Publikums war eine sehr warme und aufmerksame, und

so wÃ¼nschen und hoffen wir, dass die Erinnerung an die schone

Feier noch lange und oft allen, die dabei betheiligt waren, eine Quelle

des Trostes werden mÃ¶ge. Dank aber allen Mitwirkenden , welche

uns diese Stunden der Weibe bereitel haben. Dr. Franz Gehring.

(KÃ¶ln. Ztg. vom 45. Nov.)

* In Pull bat man es ohne Theater denn doch zu langweilig

gefunden und desshalb die 0 per wieder erÃ¶ffnet, nÃ¤mlich am 3. No-

vember. Director Sarcey, der diese Nachricht im Gaulois schon am

49. Oclober bringen konnte, schrieb bei diesem Anlasse: Man wird

selbstverstÃ¤ndlich dem Publikum nicht die gewohnte Kost bieten

kÃ¶nnen. Der Moment isl wahrlich nichl gceignel fÃ¼r ein grosses thea-

tralisches Geprange, und Ã�berdies wÃ¼rde es dazu derzeit noch an der

scenischen AusrÃ¼stung fehlen. In allen Theatern herrscht eine chao-

tische Confusion, Decorationen und anderes Material sind mit finger-

dickem Staub bedeckt. Damit lasst sich nicht in der herkÃ¶mmliehen

Weise wirtschaften, zumal auch, wie z. B. in der Oper, nichl der

ganze Buhnenraum, sondern nur ein Theil desselben verfÃ¼gbar isl.

Director Perrin ist der Mann, um einen Ausweg aus dem Wirrwarr

zu finden und dem Publikum ein fesselndes Programm zu bieten.

Er will die Oper auf den republikanischen Grundlagen der jetzigen

Slaatsform Frankreichs constituiren, und wendete sich beilÃ¤ufig mit

folgenden Worten an die Mitglieder seiner Gesellschaft: Sie haben

nichts Anderes als einen brÃ¼derlichen Verein zu bilden und die Ab-

geordnelen fÃ¼r Ihre Regierung zu wÃ¤hlen. leb Ã�bernehme nur die

oberste Leitung des Comiles; da wir nicht mil ganzen Werken wir-

ken kÃ¶nnen, werden wir der Menge interessante Fragmente auf-

tischen. Die Platzpreise mÃ¼ssen bedeutend ermassigt werden. Die

Logen kosten sechs Francs, Orchester- und Amphitheater-Sitze

Einen Francs, fÃ¼r die Galerien ist der Durchschnittspreis zwanzig

Sous. Trotz dieser geringen Preise kann allabendlich eine Einnahme

von 6000 Kranes und darÃ¼ber erzielt werden. Da die Gasbeleuchtung

zu kostspielig sein wÃ¼rde, wird man mit Oellampen und Kerzen be-

leuchten ; die beabsichtigten Vorstellungen beanspruchen kein inten-

sives Liebt. Die Damen sind jetzl nichl aufgelegt, mil prachtigen

Toiletten zu paradiren, und werden in geschlossenen Kleidern von

dunkeln Farben erscheinen. Wenn Meyerbeer diese Umwandlung

seines Leibtheaters in ein Kloster doch erleb, halle. â�� Die Com6die

Francaise isl Ã¼brigens schon frÃ¼her als die Oper erÃ¶ffnet worden,

ebenfalls mit BruchstÃ¼cken.

* Das Verlangen Liszt's, in seinem Geburtslande zu bleiben

und eine angemessene Stellung zu erbalten, nachdem der Hofstaat

des Papstes so unerwartet schnell zertrÃ¼mmert ist, Ã¤ussert sich bei

jeder Gelegenheit, so neulich wieder bei einer Ovalion, die ihm an

seinem Geburtstage, 22. Od., dargebracht wurde. Ueber diese Ge-

burtstagsfeier berichtet man dem Pester Lloyd aus Szegszard: Â»Am

21., als am Vorabende des Festtages, brachte die BÃ¼rgerschaft

Szegszards dem Maeslro eine Serenade mil circa 80â��400 Lampions.

Bei dieser Gelegenheil hiell Herr Franz Schoner an Liszl eine An-

rede, in welcher er hervorhob, es sei der sehnsuchtsvollste Wunsch

der 40,000 Einwohner zÃ¤hlenden Stadt Szegszard, wenn er nunmehr

dauernd in seinem Vaterlande bliebe. Liszt dankte mil gerÃ¼hrlen

Worten vom Fenster aus und eilte hierauf zum Ciavier, um, wie er

sagte, dem Fackelzuge etwas Nationales zum Besten zu geben. Das

zu diesem Zwecke erwÃ¤hlte MusikstÃ¼ck, Mosonyi's Â»FeslklÃ¤ngeÂ«,

spielte er mit seinem SchÃ¼ler Sipos vierhÃ¤ndig. Wahrend Liszt

spielte, war der Marktplalz mit rolbem, weissein und grÃ¼nem ben-

galischen Feuer beleuchtet. Man begab sich hierauf ins Â»grosse Gast-

hausÂ« zum Bankett, welchem ein Concert voranging. An dem Bankett

selbst betheiliglen sich 4 SO GastÂ«. Die Reihe der Toaste erÃ¶ffnete

der erste Vicegespan des Tolnaer Comitales mit der Bemerkung,

dass er more patrio auf den KÃ¶nig, diesmal aber auf den KÃ¶nig der

Musik sein Glas erhebe. Diesem mil enthusiastischen Eljen aufge-

nommenen Trinkspruche folgte eine ganze Serie von Toasten und

wurden dazwischen die an Liszt eingelaufenen Begluckwunschungs-

Telegramme verlesen. Dem Bankette folgte ein Ball, der bis zum

nÃ¤chsten Morgen wahrte. Am 2i. gab Baron Augusz Â«in Festdiner.

Auf den Gedecken lag eine von Dr. Ludwig Gajasy verfasste Ode:

â�¢An LiszlÂ«. Diesmal erÃ¶ffnete Liszl die Reibe der Toaste; er leerte

sein Glas auf das Wohl seiner Freunde und auf das Wohl des Vater-

landes. Â»So wie Franz Xaver der HeiligeÂ«, sagte Liszl unier Anderem,

â�¢stets nur ein und dasselbe Gebet betete und keinen anderen Gebels-

leit kannle, als die vielfache Wiederholung der Worte ; Â»0 man Dieti/

0 man Dieuh, so kenne auch sein (Liszt's) Mund kein anderes Gebet,

als das innigstgefÃ¼hltc Â»0 BMI u mit.' 0 mti amit l 0 ma palrill 0 am

patrie /â�¢ in welch letzterem zu bleiben und fÃ¼r welch erstere zu leben

nunmehr sein sehnlichster Wunsch sei.Â«

* Hamburg ;.'. Am 4. Novbr. fand das erste diesjÃ¤hrige Phil-

harmonische Concert statl und wurde damit unsere Concertsaison

fÃ¼r dieses Jahr erÃ¶ffnet. Das Programm bestand aus Solovortragen

von der SÃ¤ngerin Frl. Aglaja Orgeni aus Berlin und der Clavierspie-

larin Emma Brandes aus Schwerin. Die Orchestervortrage waren :

JubelouvertÃ¼re von Weber und Symphonie Op. Â«8 (paslorale) von

Beethoven. Die letzlere ging gul, so wie wir es von dem Orchester

unter Leitung seines bewahrten Dirigenten Herrn v. Bernulh gewohnt

sind, nur das Andanle der Symphonie balle wohl ein wenig sorg-

samer probirt werden kÃ¶nnen, wie aucb die Stimmung nicht immer

eine ganz tadellose war, auch halle gewÃ¼nscht, dass die Pauken

nicht gar zu kraftiggebandhabl waren. Frl. Orgeni sang Arien aus

Jcssonda von Spobr unci Semiramis von Rossini und zwei Lieder von

Beethoven und Schumann. Der Gesang dieser Dame verrath eine sehr

gule Schule und viel Fertigkeit, aber die Stimme erscheint etwas

rauh namentlich in der Hohe, und viel angeborenes musikalisches

GefÃ¼hl haben wir nicht herausgehÃ¶rt, es klingt Alles zu sehr einstu-

dirl und oberflÃ¤chlich, daher ihr denn auch unsere deutsche Musik

die Arie aus Jessonda und die Lieder Â»Das glÃ¼ckliche LandÂ« von

Beethoven und Â»Ich wandre nichu von Schumann am fernsten stan-

den und nichl befriedigten, wahrend sie in der Coloraturarie aus

Semiramis ihre gute Schule zeigte. Fraul. Emma Brandes spielte

das Mendelssohn'sche Concert Op. 25 G-moll, Sonate von Scarlatti

A-dur, PhantasiestÃ¼ck von Schumann aus Op. 42, Perpetuum mobile

von Weber und Jagdstuck von Mendelssohn. Der jungen Dame

scheinen bis jetzt noch die Krade in den Fingern zu mangeln, um

sich in einem grossen RÃ¤ume, namentlich neben dem Orchester, Gel-

lung zu verschaffen; nach den Solovorlragen zu anheilen, fehlt auch

die geistige Reife noch sehr. Die Fingerfertigkeit ist eine ziemlich

grosse schon und wenn die noch sehr junge Dame einige JahrÂ« mÃ¶g-

lichst fern derOeffenllichkeit weiter studirl, so kann eine gule KÃ¼nst-

lerin aus ihr werden. â�� Im Stadttbeater gastirte ein Geiger Herr

Lotto aus Warschau, den Schreiber dieses in seinem zweiten Auf-

treten mit wenig Interesse hÃ¶rte. Hr. Lotto bot in einigen Virtuosen-

kunstslÃ¼cken a la Paganini (also G. s. D. langst Ã¼berwundener Stand-

punkt) einen nur kleinen Ton, viel Fertigkeil, aber nicht immer

Glockenreinheil, wirklich zu wenig Befriedigendes, als dass ich die

Leser dieses Blattes mit nÃ¤herem Eingehen auf seine Concerte lang-

weilen sollte. Herr Theodor W achtel setzte sein Gastspiel in ge-

wohnter Weise fort. Noch bot besonderes Interesse (wenn es auch

nicht gerade hierher gehÃ¶rt) eine Vorstellung von Kabale und Liebe

zur Feier von Schiller'Â» Geburtstag, da dieselbe mil ersichllichem

Fleiss einstudirl war und vortrefflich ging. Wie gewohnlich hier in

Hamburg, war das Theater, wie immer bei classischen StÃ¼cken,

auch bei dieser vortrefflichen Vorstellung vollkommen leer.
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ANZEIGER.

[m] Nene CiavierstÃ¼cke

Joachim Raff.

Valse brillante op. ise. pr. ssViNgr.

Cavatine op. Â»57 Nr. t. pr. i7'/2Ngr.

La FileUSe. EtÃ¼de Op. (S? Nr. t. fr. n>/2 Ngr.

erschienen soeben im Verlage von Robert Seitz in Leipzig und Weimar.

[Â«Â»<] Verlag von Breitkopf & HÃ¤rtel in Leipzig.

Fr. Chopin's Werke

fÃ¼r das Pianoforte

In neuer eleganter Octar-Ansgabe.

Acit Binde, roth earlomlrt.

Walzer Thlr. â�� Ngr.

PoLonaiaen 15

Notturnos 10

Mazurkaa 15

Balladen, Berceuse, Barcarole 10

Preludes, Scherzos, Impromptus 2 â��

Sonaten, Allegro, Phantasie, Variationen, Rondo . 2 â��

Op. 25. 12 EtÃ¼den l 10

Diese eleganten Ausgaben der geistvollen und reisenden Piano-

forte-Comnositionen Chopin's eignen sich ganz besonders auch zu

zierlichen Festgeschenken fÃ¼r schon vorgeschrittenere j unge Clavier-

Â«pieler.

119*1 Verlag von

J, ^Bieter - Biedermann in Leipzig und Winterihur.

Danse des Sylphes

de la

D a m n a t i o n de Faust

de

Keetep Berliez

transcrite pour le Piano

FRANCOIS LISZT.

Preis 20 Ngr.

Marche des P61erins

de la Sinfonie

Harold en Italic

de

Hector Berlioz

Iranscrile pour le Piano

pur

Fran$ois Liszt.

Preis 1 Thlr.

Marche an Supplice

de la Sinfonie faulaslique (Episode de la Vie d'un Artisle)

de

Hector Berliez

Iranscrite pour le Piano

par

Liszt.

Preis 25 Ngr.

[493] Im Verlage von J. Rieter- Biedermann in Leipzig und Winter-

ihur erscheint demnÃ¤chst:

Zweite Suite

in Canonlbnn

FJJR ORCHESTER

componirt

von

Julius 0. Grimm.

Op. <6.

Partitur 3 Thlr. SO Ngr. Stimmen 5 Thlr.

VierhÃ¤ndiger Ciavierauszug vom Componislen l Thlr. Â«5 Ngr.

[<Â»Â«] Im Verlage von Robert Seitz in Leipzig und Weimar

erschienen soeben :

Classische StÃ¼cke

gewÃ¤hlt aus Werken berÃ¼hmter Meisler, fÃ¼r Violoiiccll mit

Begleitung des Pianoforte bearbeitet

von C. Kissner.

Nr. t . Largo aus der Sonate Op. 7 von Beethoven. 1 0 Ngr.

Nr. t. Andante aus der Symphonie mit dem Paukenscblage

von Haydn. U'/j Ngr.

Nr. 3. Arie aus : Â»Die EntfÃ¼hrung aus dem Seraili von Mozart

l S V2 Ngr.

Nr. ^. Adagio und Menuett aus der Sonate Op. SS von II":-

hoven. n]/2 Ngr.

1*95) im Verlage von J. Bieter -Biedermann in Leipzig

und Winterthur erschien :

Portrait

in Kupfer gestochen von G. Gonsenbach. Gross Royal-

Formal. Preis 22 '/j Sgr.

Dieses Portrait entstand durch Ueberarbeilung der besten

frÃ¼heren Vorlagen , unter besonderer Benutzung der bei Leb-

zeiten des Meislers abgenommenen Gesichtsmaske ; es sei hier-

durch allen Verehrern des grossen Meisters bestens empfohlen.

[<Â»Â«] Soeben erschien im Verlage von JKobert Seitz in

Leipzig und Weimar:

fÃ¼r FlÃ¶te, Violine und Viola

componirt von

Louis

(in Weimar).

Op. 21. Parlilur und Stimmen l Thlr.

Inhalt: a) Scherzino. b) Andante con moto. c) AllegreUo gra-

cioso. d) Introduction und e) FugHette.

Verantwortlicher Redakteur: Wilhelm Werner in Leipzig.

Verleger. J. Kieler-Biedermann in Leipzig und Winterthur. â�� Druck von Breitkopf und HÃ¤rtel in Leipzig.
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Inhalt: Ueber Rossmi's Leben und Werke (Fortsetzung). â�� Die Rose vom Libanon. Oper von Joseph Huber (Schlags). â�� Ein altÂ«
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Schacbnei*. â�� Berichte. Nachrichten und Bemerkungen â�� Anzeiger.

Ueber Rossini's Leben und Werke.

(Fortsetzung.)

Das EigentÃ¼mliche der Opern Rossini's besteht darin, dass

in denselben alles klar ist. Diese Klarheil gewÃ¤hrt nicht blos

Genuss, sie herrscht wie die Sonne im Weltall. Allerdings be-

lÃ¤cheln diese Himmelsgabe jene Componi&ten, welche an die

Stelle der Inspiration die Gelehrsamkeit setzen, oder die Ent-

faltung der Mittel an die der Kunst, welche die Mittel zu ver-

, bergen weiss; jene, welche Dunkelheil fÃ¼r Tiefe halten und

sich Ã¼berreden: die Abspannung, die sie uns verursachen, sei

der entscheidende Beweis ihrer OriginalitÃ¤t. Rossini war, um

klar zu sein, nicht weniger originell; er war sogar ein Neuerer.

Selbst seine Feinde gestehen ihm zu, dass er neue Formen er-

funden hat, dass die Gesangsltunst ihm ihre Feinheit verdankt,

die Harmonie bisher unbekannte ReichlhÃ¼mer, die Instrumen-

tation eine Bedeutsamkeit, die nach ihm nicht Ã¼berboten wer-

den konnte. Er hat die abgebrauchtesten Formeln verjÃ¼ngt,

selbst den Cadenzen eine eigenthÃ¼mliche Wendung gegeben,

jeder musikalischen Combinalion sein Siegel aufgedrÃ¼ckt, und

die grosse Rossini'schc Familie gegrÃ¼ndet, von der man mehr

entlehnte, als man ihr Ausstellungen machen konnte. Da aber

auch die seltensten Eigenschaften an Glanz verlieren, wenn sie

nicht in volles Lichl gesetzt werden, so ist gerade das Licht in

gleicher Weise ausgebreitet Ã¼ber alles was Rossini geschrieben

hat. Paul Veronese vergleichbar, der nichts zurÃ¼ckstellt, keine

ZugehÃ¶rung im Schalten lÃ¤sst, und alle seine Gestalten fÃ¼r das

belle Tageslicht malt, stellt Ressini seine Umrisse mit Bestimmt-

heit hin : seine TÃ¶ne erscheinen so voll Frische, weil alle seine

EntwÃ¼rfe lichtvoll sind. An diesen Reiz schliessl sich der

Schwung des Rhythmus. Wenn das Lichtvolle das Wesent-

liche der Werke Rossini's und die Melodie deren Form ist, so

ist der Rhythmus ihr Leben. Der Rhythmus ist es, durch den

sich die Leidenschaften Ã¤ussern, die Sehnsucht der Liebe oder

der Ausbruch der Freude, der Erguss des Zornes ebenso wie

die BeÃ¤ngstigung des Schreckens. Der Rhythmus ist es, der

den Heroismus, die Verzweiflung, die Begeisterung ausdrÃ¼ckt,

oder das Gebet, die VerschwÃ¶rung, die Leichenfeier andeutet.

Abwechselnd wird er sanft, strenge, ruhig, stÃ¼rmisch; er fÃ¼hrt

zum Tempel oder zum Gefechte, zum Tanze oder zum Schaffet!:

er folgt dem Drama und verkÃ¼ndet jede Zuckung desselben.

Kein anderer wie Rossini hat so mannigfaltige und ergreifende

Rhythmen erfunden, die sich den Situationen anschmiegen oder

die Entwicklung herbeifÃ¼hren. Aber um den Anforderungen

der Scene Rechnung zu tragen, unterbricht Rossini nicht die

Einheit durch Verfolgung des Details ; er opfert nicht den EfTecl

V.

des Ganzen den kleinen Effecten. Indem er seinen StÃ¼cken ein

ungewÃ¶hnliches Leben einhaucht, verliert er nie die grossen

Linien aus dem Auge und hÃ¤lt die architektonische Ordnung

aufrecht.

Auch seine Zeitgenossen waren bezaubert von der Gewalt

seiner Rhythmen. Das Genie ist zu persÃ¶nlich um eine Schule

zu bilden; allein wenn Rossini auch keine SchÃ¼ler hatte, so

fand er doch Nachahmer. Unter den Deutschen war deren be-

rÃ¼hmtester Meyerheer ; unter den Franzosen mÃ¶gen , nachdem

sie bereits todl sind, Herold und Adam genannt werden. Was

die Italiener anbelangt, so wurden alle von ihm hingezogen,

selbst jene, welche Zingarelli am Conservatorium vor dem

Zauber zu schÃ¼tzen sich bemÃ¼ht hat, Bellini, die BrÃ¼der Ricci,

Mercadanle. Die Uebrigen: Paccini, Carafa, Donizelti, Verdi

rechneten sich ihre geistige Verwandtschaft mit Rossini zum

Ruhme an. Was aber diese Heister vor Allem von ihm ange-

nommen haben, das sind seine Rhythmen. Sie konnten dem

Reize nicht widerstehen, die von ihm erfundenen schÃ¶nen For-

men nach ihrer Weise mit Erz oder â�� Thon auszufÃ¼llen. In

dem Umkreise der Typen, welche er geschaffen, vervielfÃ¤ltig-

ten sie die Wiederholungen und Varianten, ohne zu beachten,

dass das Zuviel UebersSItigung erzeugen und Aufschwung in

Uebertreibuog ausarten musste. So war frÃ¼her die floren-

linische Schule in die Fussstapfen Michel Angelo's gedrÃ¤ngt

worden und bat sich darin erschÃ¶pft.

WÃ¤hrend sich aber die KÃ¼nstler Rossini's (Jeberlegenheit

unterwarfen, schien sich vermÃ¶ge eines eigentÃ¼mlichen Wi-

derspruchs das Publikum demselben zu entziehen, als ob

IS Jahre des Erfolges seine Ausdauer ermÃ¼det hÃ¤tten. Die

Neapolitaner pfiffen â�¢ Donna de) lagoÂ« aus; die RÃ¶mer wiesen

â�¢Malhilde von SabranÂ« zurÃ¼ck ; die Venetianer nahmen Â»Semi-

ramisÂ« mit einer an Langeweile grenzenden KÃ¤lte auf. Die in-

strumentalen Neuerungen , die Ausdehnung der Formen , der

gehaltene Stil, der das letzlere Werk Charakteristik, fÃ¼hrten

dahin, Rossini als einen Deutschen zu behandeln: es war der

alte Fluch seines Lehrers, des Paler Halte!. Selbst die Pracht

der StimmfÃ¼hrung konnte in den Augen der Fanatiker die

Wichtigkeit und SchÃ¶nheit des Orchesters nicht aufwiegen:

alles, was symphonisch klang, sollte nach ihrer Ansicht Ã¼ber

die Alpen verwiesen werden. Vielleicht verzieh man auch dem

Componisten nicht, dass er fÃ¼r die BÃ¼hne in Wien gearbeitet

und seine Â»ZelmiraÂ« vor den Oesterreichern halte erscheinen

lassen. Von da an war die Scheidung zwischen Rossini und

Italien vollzogen. Nachdem er von <8<0 bis <8S3 mehr als

30 Opern geschaffen halte, verzichtete er plÃ¶tzlich darauf, ferner-

hin in der Sprache zu componiren, die an sich schon Gesang

Â«8



378

Nr. 48.

ist. War es eine Art von Hellsehen, und errielh er, dass das

Publikum ihm nicht weiter folgen wÃ¼rde? War es Entmutht-

gung und fÃ¼hlte er seine Quelle versiegen ? War es Ehrgeiz

und hatte er das VorgefÃ¼hl einer noch hÃ¶heren Bestimmung?

Es ist eine schwierige Sache, nach Ablauf eines halben

Jahrhunderts die Regungen des menschlichen Herzens zu er-

forschen : Rossini selbst hÃ¤tte wohl nur mit MÃ¼he die GrÃ¼nde

auseinandersetzen kÃ¶nnen, welche ihn bestimmten. Sein Leben

wurde mehr durch die Eingebung des Augenblicks als durch

festen Willen gelenkt. Er benutzte die Gelegenheiten, aber er

schuf sie nicht. Er Ã¼berliess sich dem Zufall, ohne ihm jemals

Gewalt anzulhun, indem ihm seine Sorglosigkeit besser zu

stallen kam, als ein kÃ¼nstlich angelegter Plan. In folge der

AbkÃ¼hlung der Italiener verlÃ¤ssl er Italien. Sein Direclor Bar-

baja will ihn uach Wien fÃ¼hren: er bereitet Â»ZelmiraÂ« fÃ¼r Wien

TOT. FÃ¼rst Meilern" h ruft ihn nach Verona: er begiebt sich

dabin, wo seine CanUten die Congress-Fesllichkeilen erhÃ¶hen.

Ein Engagement fÃ¼r London wird ihm angeboten; er bricht

nach Londen auf, um dort das Gedicht: Â»Die Tochter der Lufu

in Musik zu setzen. Der Bankerott des Direclors lÃ¶st den Con-

Iract: er Ã¼berl'Ã¤ssl sich der Gunst der englischen Aristokratie,

und 50 Concerte bereichern ihn mehr als alle seine Meister-

werke. Der Hausminister des KÃ¶nigs von Frankreich schlÃ¤gt

ihm einen Conlract vor: er kehrt nach Paris zurÃ¼ck, um die

italienische Oper zu dirigiren. Die glÃ¤nzendsten Bedingungen

ziehen ihn an unsere erste lyrische BÃ¼hne: er schlÃ¤gt ein und

macht sich anheischig, in < 0 Jahren fÃ¼nf franzÃ¶sische Opern

zu liefern.

Bei dieser Reihenfolge von UmstÃ¤nden ist die Verkettung

eine rein zufÃ¤llige: die persÃ¶nliche Diplomatie Rossini's kommt

dabei nur wenig ins Spiel: der Zauber seines Namens thut

Alles. Aber indem er sich in Paris festsetzt, kommt sein GlÃ¼cks-

stern wieder zum DurchbrÃ¤che. Paris, nachdem es sich gegen

ihn gestrÃ¤ubt hatte, wÃ¼nscht ihn wieder leidenschaftlich her-

bei , und die Akademie der schÃ¶nen KÃ¼nste, indem sie ihn

1813 zu einem der zehn auswÃ¤rtigen Mitglieder ernannte, ist

der Ã¶ffentlichen Meinung nur etwas vorausgeeilt. Rossini folgte

einer Anziehungskraft, die sein Genie zu einem franzÃ¶sischen

machen mnssle. Dennoch aber trat seinem vollkommen be-

rechtigten Stolze ein dem geistigen Entwicklungsgange seines

Lebens bisher unbekanntes GefÃ¼hl entgegen; dieses GefÃ¼hl war

die Furcht.

Seit einem Jahrhundert nennt sich Paris die Hauptstadt der

KÃ¼nste: ganz sicher ist dies begrÃ¼ndet in Ansehung der dra-

matischen Musik. Paris ist der Mittelpunkt, auf den die fremden

Componisten Ihre Hoffnungsblicke richten und von dem sie die

Weihe ihres Rufes erwarten. Gluck und Piccini sind gekom-

men , um hier ihren Kampf anszufecbten; Sauen, Saccbini,

Nicolo haben hier sich selbst Ã¼bertroffen; Sponlini, Paer. Che-

rubim, Carafa haben hier ein Vaterland gefunden. Rossini und

Meyerbeer konnten ihre erfolgreichsten Werke nur in Paris

entwerfen. Verdi und Wagner trÃ¤umten oder trÃ¤umen noch

von der Eroberung unserer BÃ¼hne: selbst Mozart hat mehr als

einmal seufzend an Paris gedacht. Am ^ 7. August < 781 schrieb

er an seinen Vater:

Â»es ist traurig, eingestehen zu mÃ¼ssen, dass Deutschland

â�¢nicht fÃ¼r seine Kinder sorgt; wenn Gluck ein grosser

â�¢Mann geworden ist, so dankt er es der Fremde. .. . Mein

â�¢Plan ist nach Paris zu reisen und ich habe bereits dar-

Â»Ã¼ber an Herrn Legros geschriebenÂ«.

Wenn Mozart sich fÃ¼r die franzÃ¶sische Oper vorbereitet

hatte, wer wagte zu behaupten, ob er nicht selbst den Â»Don

JuanÂ« Ã¼bertreffen und wenn vielleicht auch keine hervorragen-

deren SchÃ¶nheiten doch noch viel Grossarligeres zu Stande ge-

bracht hÃ¤tte t

Das Vorrecht, die KÃ¼nstler zu inspiriren, verdankt Paris

der Beschaffenheit seiner Gedichte, der Vortrefflichkeil seiner

Darsteller, der Grossartigkeit seiner AuffÃ¼hrungen, vor Allem

aber der Strenge des Publikums und dem durchdringenden

Scharfblicke seiner eklektischen Bestrebungen. Dass unsere

Schule zwischen der italienischen und der deutschen das Gleich-

gewicht aufrecht ball, scheint ihr die Oberhand zu gewÃ¤hren.

Der Gegensatz Â»on Symphonik und Gesang ist durch den fran-

zÃ¶sischen Geist gemildert; dieser eignet sich beide an. Er un-

terwirft sie gleichmÃ¤ssig den Gesetzen, welche seine eigene

Macht, den guten Geschmack, die tragische Bedeutung, das

richtige VerhÃ¤ltnis.Â«, die Nolbwendigkeit der Einheit sicher ge-

stellt haben, so zwar , dass der AusbreitungsfÃ¤higkeit unseres

nationalen Genius als Nahrung eine gleiche Aufsaugungsfshig-

keil zur Seite steht. So entfaltete sich einst in Alben die hÃ¶chste

BlÃ¼lhe von Griechenland. Athen vereinigle in sich das viel

mÃ¤chtigere und bedeutsamere Genie der Dorier mit dem frucht-

bareren und heiteren der Jonier. Athen zog die hervorragen-

den MÃ¤nner des einen wie des anderen Stammes an sich,

schliff sie ab, hob sie Ã¼ber sich selbst empor und durchdrang

sie mit attischem Geiste.

In dem Augenblicke, als Rossini an das fÃ¼r ihn neue Theater

trat, fÃ¼hlte er die Grosse der Gefahr. Er musste die Sprache

und die Methode wechseln, mit einem Versuche beginnen,

seinen ganzen Ruhm auf das Spiel setzen. Er un'erzog sich

dieser Probe und begann sich umzubilden. Er, der sie'.Â« nur

spielend geschrieben halle, wandte sich nun zum Nachdenken,

zur Sammlung und zur beilsamen Bitterkeit der Selbstkritik:

das leichtfertige Talent, dessen Arbeit gewissermaassen nur ein

freies oder von den Jahreszeilen bedingtes Wacbslhum gewe-

sen, entschloss sich zum langsamen Gange des Schaffens. Der

Liebling, den die Muse unter Gesang und LÃ¤cheln gewiegt

halle, stieg zur Menge herab, verlegte sich in voller Reife auf

das Lernen, suchte den Umgang von Seinesgleichen und slreble

mehr nach der Anerkennung der Meisler in der Kunst als nach

vulgÃ¤rem Beifall, wodurch es ihm endlich gelang, der Well

einen weil hÃ¶heren als den bisher bewunderten Typus hinzu-

stellen. Frankreich, das allein im Stande war, ihn zu begei-

stern, darf stolz sein auf diese Anstrengung, die auch mit der

Einwirkung Frankreichs auf ihn aufhÃ¶rte. Wohl ist dies ein

belehrendes Schauspiel und der anziehendste Moment in der

Laufbahn des KÃ¼nstlers. Rossini voll BesorgnisÂ« schreitet mit

Klugheil voran ; er stellt sich unterwÃ¼rfig um die Kritik zu ent-

waffnen ; er ist auf eigene Kosten geistreicher als die Pariser

selbst. Er versÃ¶hnt die Componislen durch RÃ¼rksicbl, d:e Sa-

lons durch GefÃ¤lligkeit und AuffÃ¼hrung seiner Werke, die Welt

des VergnÃ¼gens durch glÃ¼ckliche Einfalle, das Publikum durch

seine tyn-mols. Zu gleicher Zeit verschafft er sich solide Hilfs-

truppen; er veranlasst an der Oper das Engagement von

SÃ¤ngern, die er auf dem italienischen Theater erprobt halte;

er Ã¼berzeugt die berÃ¼hmten Darsteller davon, dass die Recila-

tive keineswegs die ganze Musik enthalten, dass die Gesangs-

kunst wohl gelernt zu werden verdien!, und bring! ihnen all-

mÃ¤lig seine Methode bei. Er bereite! sich selbst vor; er eignet

sieb eine grÃ¼ndliche Kenntniss unserer Sprache, ihrer Prosodie

und Feinheilen an. Er beobachtet unsere BÃ¼hoe und dringt in

die Werke Gluck's ein, ohne jene Componisten zu vernach-

lÃ¤ssigen, welche ihm nachgefolgt sind. Er sucht seine Manier

nach dem franzÃ¶sischen Geschmacke einzurichten, sowohl um

demselben in verstÃ¤ndigem Sinne zu schmeicheln, als auch in

edelster Weise zu genÃ¼gen. Seine bewunderungswÃ¼rdige Ein-

sicht sagt ihm, dass wenn ihm auch die Natur grossenlheils

jene Eigenschaften bescheerl bat, welche Frankreich hoch hÃ¤lt:

ilie Klarheit, das Einnehmende, die Einheit der Composition,

das Geheimniss der Proportion, das Geistvolle in den kleinsten

Binzelnheiten, ihm doch noch die Richtigkeit der Declamalion,

die GedrÃ¤ngtheil des Stils, die Beachtung des dramatischen
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Schicklichen, das gemessene Streben nach dem Erhabenen noth-

wendig sind, um des Landes eines Racine und Corneille wÃ¼rdig

zu erscheinen.

Dieser Cursus dauerte vier Jahre : jedes Jahr war mit einem

Versuche bezeichnet, indem Rossini entweder stufenweise vor-

wÃ¤rts zu schreiten oder das Auditorium, auf das er noch nicht

vÃ¶llig vertraute, erst heranzubilden suchte. Zuerst schrieb er

eine Gelegenheits-Oper â�� eine Improvisation, welche man

desshalb nicht strenge beurtheilen darf: Â»Die Reise nach RheimsÂ«

wurde (825 bei den Italienern zur Feier der KrÃ¶nung Karls X.

aufgefÃ¼hrt. Dieses Impromptu ist aber doch mit so vieler Sorg-

falt geschrieben, dass es fast gÃ¤nzlich in die Partitur des Â»Graf

Oryu Ã¼berging. Hierauf liess er die Oper: Â»Die Belagerung von

KorinthÂ« folgen, die als eine Uebersetzung des italienischen

Â»MahometÂ« nicht die Gefahr eines Versuches darbot, wobei die

Verantwortlichkeit fÃ¼r die Kehler den Uebersetzern zur Last

fallen konnte. Ruhig in seiner ZurÃ¼ckhaltung ausharrend, hat

Rossini doch mehr gethan, als das Werk blos aufzufrischen.

Er strich mehrere StÃ¼cke, fÃ¼gle 15 neue hinzu, beseitigte die

Rouladen, dehnte die Recitative aus. verstÃ¤rkte ihren Ausdruck,

componirle fÃ¼r jeden Act einen Schlusschor, und erfand die

Scene der Fahnenweihe, die als ein classisclies Musler dasteht.

Der Erfulg war unermesslich ; und doch beschloss Rossini

eine dritte Probe zu machen. Er wÃ¤hlte hiczu der grÃ¶sseren

Mannigfaltigkeit wegen das Oratorium Â»MosesÂ«, welches sechs

Jahre frÃ¼her in Neapel Beifall gefunden halle und nach dem

Inhalte des Textes fÃ¼r eine grosse BÃ¼hne sich eignete. Ein edel

angelegter Plan, die glÃ¼cklichsten harmonischen Combinalionen

belebt durch melodische Erfindung, lyrische Grossartigkeit aus-

geprÃ¤gt in der Wucht der Rhythmen â�� alles wirkte zusam-

men, um den italienischen Â»MosesÂ« zu einem Werke umzuge-

stalten, das ein Princip verherrlichte. Selbst Rossini's Gegner

erklÃ¤rten sich fÃ¼r besiegt; der Umschwung war vollzogen: die

Schule des Gesanges war fortan die Gebieterin der Oper.

Durch zwei Triumphe zum VerstÃ¤ndnisse der Prosodie und

der Declamation gelangt, scheute sich Rossini nicht lÃ¤nger, an

die Schwierigkeiten eines Original-Gedichts heranzutreten. Er

wÃ¤hlte die komische Galtung, die ihm wie ein Spiel seiner

Jugend zulÃ¤chelte, und die ebensowohl die gallische Schelmerei

fÃ¼r sich gewinnen, als auch eine neue Form inauguriren sollte.

Das gesprochene Wort, Ã¼belklingend fÃ¼r das Ohr, halle sowohl

in der Prosa als im Gesang die glÃ¤nzendsten SchÃ¶pfungen un-

serer Schule auf die BÃ¼hnen zweilen Ranges zurÃ¼ckgedrÃ¤ngt

Rossini fÃ¼hrle siegreich in die Oper das Lustspiel und sogar

das Vaudeville ein. Seiner Mission als Neuerer getreu, erÃ¶ffnete

er eine Bahn, auf der ihm mehr als Ein Meister folgte, zuerst

Auber: eine Bahn, die vielleicht heutzutage alle mit Enlscblos-

senheil einschlagen sollten. Â»Graf OryÂ« ist fÃ¼r die franzÃ¶sische

Musik dasselbe wie der Â»BarbierÂ« fÃ¼r die ilalienische: ein Mei-

sterstÃ¼ck und ein Typus. Man kann ihn mit jenen florentiner

Schmucksachen vergleichen, bei denen der Schimmer der

Steine nur durch die SchÃ¶nheil des Emails und die wunder-

volle Ciselirung Ã¼bertreffen wird. Alles funkelt darin von Geist

und ist zugleich mit dem einer grossen BÃ¼hne geziemenden

Reichthume behandelt. Was uns aber am meisten gewinnt ist

die RÃ¼cksicht und Achlung, welche der Componist dem Publi-

kum zuwendet. In dem so leichtfertigen einer mittelalterlichen

Fabel entnommenen StÃ¼cke verhÃ¼llt er alle zweideutigen Si-

tuationen, seihst die Trunkenheit mit einem Schleier von Ele-

ganz und discreter Anmulh; die plumpen italienischen Scherze

rÃ¤umen das Feld den guten Manieren, das Lachen verbÃ¼ndet

sich mit der Feinheit; es scheint, als ob Rossini durch dieses

Wunder von Galanterie und durch diese BlÃ¼the der UrbanitÃ¤t

unsere Gastfreundschaft habe rechtfertigen und uns zeigen

wollen, wie sehr er Franzose geworden sei. (Schluss folgl.)

Die BÃ¶se vom Libanon.

Oper von Joseph Huber.

(Schluss.)

Die zweite HÃ¤lfte des mittleren Actes spielt in der

Â»WÃ¼steÂ«, wo es den Gefluchteten indess gelungen scheint

eine Oase zu finden, denn der Poel setzt eine Â»Landschaft

voll lieblicher RuheÂ« vor uns hin. Eine Landschaft kann

unter UmstÃ¼nden liehlich sein, aber dass die Buhe lieb-

lich sei, ist auch neu. Maja wird von Â«JungfrauenÂ« umringt

und umtanzell, die in ihrem Singsang mitunter ein paar

verstandige Accorde zu wege bringen, im Ganzen aber

nur den bisherigen Wust wÃ¼rdig fortsetzen, wie z. B.

schon aus den beiden vorletzten Takten

jeg - H - eher A - bend SOÂ« -

zu ersehen ist. Dem Componislen mag so etwas von einem

musikalischen Stimnmngsbilde vorgeschwebt haben, aber

soll der HÃ¶rer eine Ahnung, oder gar einen vollen musi-

kalischen Genuss davon empfangen, so inuss der Musiker

zunÃ¤chst den Rock des Reformators ausziehen, welchen

Herr Lohmann ihm angezwÃ¤ngl bat, denn erst dann kann

er Ã�berhaupt die FÃ¤higkeit erlangen, von Natur und Kunst

zu lernen. Die Unterredung zwischen Maja, dem FÃ¼rsten

und dem Feldherrn nimmt nun wieder ihren Anfang. Oben

sagten wir, man kÃ¶nne diesen chromatischen Bandwurm

kein Recitativ mehr nennen; hier setzen wir hinzu, dass

eigentlich auch von einer Unterredung nicht die Rede

sein kann, es ist nichts als ein Nacbeinandersingen von je

Zweien ; ein eigentlicher Dialog und namentlich eine leben-

dige Betheiligung mehrerer Personen kommt niemals zu

Stande. Vielfach geht es ganz ohne Begleitung: nament-

lich beim Auftreten lieben die Â»FigurenÂ«, welche der Â»Dich-

ter ins Feld schicktÂ«, sich solo einzufÃ¼hren, immer in hÃ¶chst

sangbaren Intervallen, wie Figura zeigt:

m

Du steht der Feind, durch denen Groll mein jungeÂ« â��

Das singt Abdul piano Â»noch im HinlergrundeÂ«, also sind

die falschen TÃ¶ne ungefÃ¤hrlich. KÃ¶nnte man dies doch von

allen sagen! Die Art, wie besagter Â»FeindÂ« (er meint den

Â»FÃ¼rstenÂ«, seinen kÃ¼nftigen Schwiegervater) dem Â»Feld-

berrnÂ« plÃ¶tzlich geneigter wird, gehÃ¶rt wieder in die Pup-

penbude, denn es ist kein wirkliches Motiv da, welches

eine solche Wandlung hervorrufen konnte, weil Abdul von

Anfang an gesagt hat, was er jetzt sagt. Aber Herr Loh-

mann muss doch mit seinem Spiel zu Ende, also mÃ¼ssen

die Figuren sich schon bequemen, einmal das Gegentheil

von dem zu thun, was sie bisher gelhan haben. Auf diese

Weise befriedigt er Â»die subtilsten ForderungenÂ« des Ari-

stoteles. Der Â»FÃ¼rstÂ« spricht hier u. a. so zu Abdul:

Wohl ichalt ich dich: dir blieb die Kraft, nun Â«Oh-ne

_^_ lâ��L-L. A â��*â�� râ��

das Vergangne; in Jugendmuth, mit Leiden -ichftft ver-
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gel - te das Vergangne!

Du wendeÂ«!

*

ab die stol - >en Zu - ge , du stehst be - schÃ¤mt â��

und man kann sich denken, \\elchen crscliiltlernden Ein-

druck dies auf den Â»FeldherruÂ« machen muss. Aber genug

von diesen fÃ¼rchterlichen Musik-Poetcreien! Nur um von

Allem ein Beispiel zu gehen, (heilen wir auch noch die

letzten Noten des mulhigen Ahdul mit, denn sie gehÃ¶ren

zu dem, was in dieser Oper noch am meisten musikalisch

zusammen hÃ¤ngt; aber eben desshalb sehen wir daraus,

dass an Sinn und Kunst Ã¼berhaupt nichts Zusammen-

hÃ¤ngendes in derselben zu finden ist.

Ent-flam-me du mich, heh-re Macht, die

Menschen an ein - an - der ket - tet;

laas

in Ge - fah- ren mich nicht

^

wan- ken, noch

(Immer mit voller Stimme

und viel [! ] Ausdruck :

schiranken auf der gra - den Bahn;

lass

mich in Tha- ten und Oe - dan - ken

Pfa - de schrei - ten htm - mel

leb wohl, mein AI les! (EreilthiDwtg.)

Der Herr Poet lÃ¤ssl ihn Â»himmelanÂ« eilen, statt auf den

Kampfplatz, wegen des Reimes mit der Â»graden BahnÂ«.

Aber himmelan wurde die Bahn doch sehr schrÃ¤g gehen

mÃ¼ssen, - sei denn dass er senkrecht in die Hohe stiege,

was aber weder durch Hrn. Lohmann's Poesie noch durch

Hrn. Huber's Musik bewirkt werden kann, sondern ledig-

lich , wie Dr. Mises in seinen Vier Paradoxen bewiesen

hat, mit HÃ¼lfe der Hcgel'schen Philosophie mÃ¶glich wÃ¤re.

Unmittelbar, nachdem er hinausgelaufen ist, kommt

Asaad der Eroberer, pflanzt sich vor Maja auf und findet

Â»ihre Haut wie AlpcnschneeÂ«. Sie ruft nicht etwa ihren

Abdul, der soeben auszieht Asaad zu bekÃ¤mpfen, zur

HÃ¼lfe, sondern setzt dem Eroberer ganz friedlich ausein-

ander, warum es ihm nie gelingen werde, sie zu erschnap-

pen; und als sie ihre Stimme mehr und mehr erhebt, zu-

letzt sogar mit einem lang pusgeballcnen unbegleiteten

Tone oben auf A : Â»in deiner Selbstsucht Durstesqualen sei

dauernd Sclave, ewig arm!Â« â�� ist es um seine Fassung

geschehen: Â»das Heil verloren, wehe mir!Â« Auch eine

schÃ¶ne Zeit ist verloren , denn dies bat wieder dreissig

Seiten lang gedauert. Darauf fallt indess auch Â»der Vor-

hang raschÂ«. Es ist eine PuppenkomÃ¶die, aber eine ernst-

hafte, mit einer starken Schattirung ins Traurige.

Der dritte Actist der letzte. Das Publikum pflegt

sich die dritten Acte nach Belieben abzukÃ¼rzen. Hier wol-

len wir dasselbe Ihun, schon ans Erkenntlichkeit dafÃ¼r,

dass der Le.ser uns so lange durch dieses Kunstgestrtlpp

gefolgt ist. Der Eroberer hat nun, wie sich erwarten lÃ¤sst,

keine Lust mehr zu singen den Â»milden ZÃ¼genÂ« der

â�¢ Rose des LibanonÂ« mÃ¶chte er Â»sich verschmelzenÂ«. Wer

die MÃ¶glichkeil sothaner Verschmelzung begreift, der sei

gebeten, auch die Phrase : Â»wie allenthalben, hoch in LÃ¼f-

ten, und aus der Erde millernÃ¤cht'gen Dunkel, dein sÃ¼sser

Blick die Seele mir durchbohrtÂ« uns gÃ¼tigst zu erklÃ¤ren.

Ohne Auslegung verstehen wir zur Nolh: Â»wie vom Pfeil

getroffen zuckt meine Seele dir zu FÃ¼ssen schonÂ«, â�� wir

verstehen es zwar eigentlich nicht, aber weil die SchÃ¶nheit

der Sentenz so gross ist, erlaben wir uns daran auch ohne

eine genÃ¼gende Fassungskraft fÃ¼r das WortverstÃ¤ndniss.

Der Musiker hat hier dem Poeten wieder herrlich unter

die Arme gegriffen und es unÃ¼bertrefflich klar demon-

strirt, dass es gerade die Seele ist welche ihr zu FÃ¼ssen

zappelt; man sehe sich nur einmal Singstimme nebst Be-

gleitung genau an:

getroffen, zuckt meine See - ledirxn FÃ¼s - sen schon.

Maysuna kommt und geht auch wieder, der Â»ErobererÂ«

aber bleibt immer auf den Brettern. Das Schicksal soll

nun kommen, also laufen Â» die KriegerÂ« vierstimmig Ã¼ber

die Buhne, heulend Â»Der Feind ist nah â�� Verralh ist wachÂ«

(zusammen acht Takte fast ausschliesslich in ver-

minderten Septimen), und nachdem Asaad zehn oeiten

lang weiter gesungen, abermals Â»Jede Stutze ist gebro-

chen, Thron und Macht und Reich dahinÂ«. Gesehen bat

man vom Feind so wenig, wie vom Verrath, man hal Ã¼ber-

haupt nichts gesehen als die bekannten fÃ¼nf Â»FigurenÂ«,

welche mit entsetzlicher Beharrlichkeit auf der Buhne sich

einquartiert haben. Namentlich unser Â»ErobererÂ« ist durch

nichts in der Welt von den Brettern zu bringen; was die

mulhigen Krieger ihm auch zuschreien, sein Wortschwall

ist nicht zu stopfen, sein Schwert nicht heraus zu bringen.

Ja Â»Thron und Macht und Reich dahinÂ«, sagt er selber,

Â»weil das Eine, das sie halle [!], weil der Seele Kraft ge-

raubt! Wie errungen, so zersprungenÂ«. Sagt er alles sel-

ber! Herr Lohmann braucht also niemand, um die Moral

aus der Geschichte zu ziehen und den Epilog zu machen,

seine Figuren thun dies selber, bevor sie sich umbringen.

Daran hat der alte Aristoteles freilich nicht gedacht.

Was bis zum SchlÃ¼sse noch weiter vorkommt, besteht

namentlich in einem Dialog zwischen Maja und dem Er-

oberer. Wir lassen dies unberÃ¼hrt, denn es ist zum Theil

von einer solchen Geschmacklosigkeit, dass es schwerhÃ¤lt

sein bischen Humor dabei zu bewahren. Die Â»Eitelkeit und

Verderblichkeit alles Ã¤usserlichen Sehnens, DrÃ¤ngens,

Strebens mit Umgehung seelischer Keuschheil und l'.nt-
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hallsamkeita wird endlich dadurch bei Seile geschafft, dass

Maysuna zuerst ihren Eroberer und darauf sich selber er-

sticht. Ins Narrenhaus sollte man sie stecken : jetzt kann

man aber vielmehr sagen, sie haben sich durch ihren Tod

aus demselben befreit, da dieses ganze dreiactige Spiel

nichts ist als eine einzige Narrenbude.

Das Chaos ist auch etwas werth, nur muss es mit Con-

sequenz auftreten. Solches ist hier geschehen, und wir

glauben (bei allem Respecl vor dem Talente unserer Nach-

barn im Musikalisch Hasslichen) , dass nur deutsche

Kunslpednnten zu einer solchen Leistung befÃ¤higt waren.

Es liegt etwas Erhebendes in dem Gedanken, das Aeusserste

schon erreicht zu haben. Der Dichter hat (als einzigen

noch mÃ¶glichen Forlschrill) zwar in seiner obigen Â»Ein-

fuhrungÂ« die E i nactigkeil angegeben ; weil wir aber schon

oben die MÃ¶glichkeit, wie die handelnden Personen un-

verletzt Ã�ber die Zwischenacte hinweg kommen kÃ¶nnen,

auf eine durchaus philosophische Weise demonstrirt haben,

so hoffen wir, er werde den angedrohten Fortschritt nicht

machen. Und hiermit verlassen wir Herrn Peter Lohmann,

um Hern Tonselzer noch ein Wort zu widmen.

Ueher seine ChÃ¶re und einslimmigen Singreihen brau-

chen wir nicht zu sprechen, denn der Leser hat genug da-

von gekostet. Ein Duett, Trio. Quarten, oder Ã�berhaupt

irgend ein Zusammensingen mehrerer Personen kommt in

der ganzen Oper nicht vor; die bescheidensten Opern der

allen Zeit, auch die allerfrÃ¼heslen schon, halten also mehr

harmonischen Gesang, als dieser sich aufspielende neueste

Fortschritt. In einer Kunslform, sei sie nun welche sie

wolle, ist hier Ã¼berhaupt nichts ausgesprochen. Vorgeb-

lich soll dies die Consoquenz eines neuen Princips sein,

und da macht uns die Entdeckung Freude, dass es weiter

nichts ist, als die UnfÃ¤higkeit der musikalischen Gestal-

tung. Herr Huber vermag Ã�berhaupt nichts kunstmassig

Musikalisches zu setzen, weder fÃ¼r Gesang noch fÃ¼r

Instrumente; keinen einzigen Zweig der Kunst hat er in

seiner Gewalt, an keiner einzigen Stelle steht er auf mu-

sikalischem Boden. Gesanglich genÃ¤hrt durch das durch-

componirte formlose Lied in modernster Gestaltung, gross-

gezogen in dem Dunstkreise der instrumentalen BÃ¼hnen-

musik, im Geschmacke verdorben und im Geiste benebelt

durch die Zukunflsopern, mochte er allerdings der pas-

sende musikalische Sclav sein, welchen Herr Peter Loh-

mann ftlr seine Reformen nÃ¶thig hat. Ob sich einmal so

viel von gesunder musikalischer Kraft in ihm entwickelt,

dass er dieses kÃ¼nstlerisch erniedrigenden VerhÃ¤ltnisses

inne wird und sich davon befreit, mÃ¼ssen wir abwarten.

Hiermit sei es denn genug! Eine Frage noch schwebt

auf des Lesers Lippen . Â»Wenn das Werk so elend ist,

warum die ausfuhrliche Besprechung?Â« â�� Wahrlich, kÃ¤me

es auf die individuelle Bedeutung des Werkes an, so hatten

wir demselben viel zu viel Ehre erwiesen. Die Â»Rose vom

LibanonÂ« ist ein todlgebornes Opus und sieht als solches

gewisscrmaassen ausserhalb der Krilik. Wir haben es hier

lediglich desshalb secirt, um an diesem Kunst-Cadaver

die organischen Fehler der Gattung nachzu-

weisen. Diese Galtung ist die Oper Wagner's und was

damit lusammen hÃ¤ngt. Chr.

Ein altes Kriegslied der neutralen Schweiz fÃ¼r

verschiedene Gelegenheiten.

Bei David BÃ¼rkli in ZÃ¼rich erschienen im J. 1788 Â»Schwei-

zerische Volkslieder mit MelodienÂ«, SO an der Zahl. Nummer 47

ist ein Â«Abseheidslied bey der Abreise eines

Schweizers in fremden KriegsdienstÂ», und ganz

gemÃ¼thlich passl es sowohl auf ein Bruderherz, welches nach

Frankreich, als auch au T ein solches, welches nach Holand

zieht. Die friedliche Schweiz hat bekanntlich das alle Lanz-

knechlswesen am lÃ¤ngsten fortgesetzt; neu dÃ¼rfte aber Vielen

sein, dass seiner Zeit sogar Â»VolksliederÂ« dieses gesinnungslose

Kriegshandwerk feierten und von Ruhm und Heldenthum reim-

ten und sangen. Das Â»Abscheidslied* ist vierstimmig.

Mit Math.

Schuz, ins Ei - sen-Feld; Wie Schweize

'~ry

T halt da

m

Fei-sen-stand, Und sey, wie Â«ie, ein Held, Und

h

?

3

Zeuch Tort! BeschÃ¼tz', an Huthe warm,

Vorm Feind ihr flehend Land!

Zcrschmettre ihn mit Heldcnarm,

Und Feigheil sey dir Schand !

Zertritt den Feind, der Tod nur schnaubt,

Sieg' oder stirb, du Keim

Von Helden I Komm, mit Ruhm umlaubt,

Dein Haubt, zu uns dann Heim.

Zeuch fort, und halt dich schweizerlich '

Ihr Sinn glÃ¼h' in der Brust,

Tod' in der Hand ! Nie Zaubre dich

Verzartlend weiche Lust l

Sonst treffe dich der Schweizerbann!

Schlag Hand in Hand drauf ein l

Zeig'Â» FÃ¼rsten, so wie wirs gethan,

Dass auch noch Schweizer seyn !

l.Ã¼thi.
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,, Israel's Heimkehr aas Babylon",

Oratorium von J. R. Schachner.

AufgefÃ¼hrt in Augsburg am 19. und 22. October.

Viel Greuel, Schrecken und VerwÃ¼stung hat dieser blutige Krieg

erzeugt, manches herrliche Kunstwerk hat er zerstÃ¶rt und vernich-

tet l â�� Wir freuen uns, hier einmal ein Kunstwerk bezeichnen zu

kÃ¶nnen, das er gefordert bat. Es ist dies das Oratorium von Schach-

ner Â»Israel's Heimkehr aus BabylonÂ«, welches in Augsburg am 49.

und Si. October zum Besten der Verwundelen und der Hinlerlas-

senen der Laodwehrmanner, sewie zum Beslen der Stadt Strossburg

zu zweimaliger AuffÃ¼hrung gelangle; denn Augsburg will nicht die

letzte unter den deutschen StÃ¤dten sein, wo es gilt, die Wunden zu

heilen, die der Krieg geschlagen hat. Und wie er unser deutsches

Vaterland zur endlichen politischen Einigung gebracht hat, so hat er

hier die vorher gegnerischen Gesangvereine â�� Liedertafel und Ora-

toricnvercin â�� zu schÃ¶nem musikalischen Zusammenwirken geeint,

so dass sie sich gemeinsam unter des Componigten Schachner FÃ¼h-

rung zum krÃ¤ftigen Chore gesellten.

Da der gewÃ¶hnliche hiesige Concertsaal im Hotel zur goldenen

Traube fÃ¼r diese AuffÃ¼hrung zu klein gewesen wÃ¤re, fand dieselbe

in der sehr gnl akustischen Barfusserkirche statt, woselbst eine aus-

gezeichnete Orgel in Benutzung gezogen werden konnte. Der Besuch

entsprach den Erwartungen und brachte ein hÃ¼bsches SÃ¼mmchen

fÃ¼r den patriotischen Zweck ein.

Nicht nur die Augsburger Localblatter, sondern sogar die Augs-

burger Allgemeine Zeitung â�� Beilage zu Nr. 396 und ausserordent-

liche Beilage zu Nr. 107 â�� haben nicht ermangelt, fÃ¼r die grosse Un-

eigennÃ¼tzigkeit und bereitwillige Opferfreudigkeit, sowie fÃ¼r den

schatzenswerlhen Eifer, womit diese AuffÃ¼hrungen unterstÃ¼tzt wur-

den, die gebÃ¼hrende Anerkennung auszusprechen; hier, in dem

Fachblalte, wird es verstaltet sein, das Werk und dessen Wieder-

gabe vom musikalisch-kritischen Standpunkte aus zu beleuchten.

Das Oratorium wurde vor etwa 40 Jahren in England compo-

nirt, wo sein Verfasser, von Geburt ein Deutscher, seit lÃ¤ngerer Zeil

lebt. Betrachtet man vor Allem seine textliche Anlage, so ist nicht

zu verhehlen, dass dieselbe in ihrem fast durchweg epischen Ge-

wÃ¤nde eine unglÃ¼ckliche genannt werden muss. Das Oratorium zer-

fallt in vier Â»GesÃ¤ngeÂ«, welche folgende Titel tragen: Â»Gefangen-

schaftÂ«, Â»BefreiungÂ«, Â»VersÃ¶hnung und HeimkehrÂ«, Â»Verheissung und

LobgesangÂ«. Diese hÃ¶chst allgemeinen Bezeichnungen waren allen-

falls noch zu billigen, wenn die einzelnen GesÃ¤nge gehÃ¶rig speciali-

sirt und die Grundstimmung eines jeden derselben tÃ¼chtig entfaltet

und cbarakterisirt worden wÃ¤re. Dies ist aber durchaus nicht der

Fall; es bewegen sich vielmehr die drei letzten GesÃ¤nge fast immer

in dem Ausdrucke der Siegesfreude und der Lobpreisung, entbehren

somit der notbigen Abwechslung. Ein Grund dieser mangelnden In-

dividaalisirung, welche auch die musikalische Bearbeitung wesent-

lich beeintrÃ¤chtigen musste, liegt offenbar schon in der fast gÃ¤nz-

lichen Ausseracbtlassung des historischen Moments bei Anlage der

Dichtung. Bei geboriger Beachtung des letzteren halle sich der Teil

wesentlich specieller, folglich auch dramatischer gestalten mÃ¼ssen,

wie es die Entwicklung eines geschichtlichen Vorgangs erheischte.

Die vorliegende Dichtung aber hatte fast mit demselben Recht Â»Is-

rael's Auszug aus AegyptenÂ« getauft werden kÃ¶nnen. Bei diesem

Mangel aller dramatischen Elemente muss es um so mehr befrem-

den , dass aus purer Effecthascherei und ohne jedes innere Motiv

sogar rein lyrische Partien, wie eine Abendhymne, welche dem Com-

ponisten erwÃ¼nschte Gelegenheit zu einem Duett fÃ¼r Sopran und

Tenor bot, hereingezogen wurden.

Eines weiteren Excurses Ã¼ber die Vereinigung des dramatischen,

epischen und lyrischen Elements im Text eines Oratoriums kÃ¶nnen

wir uns fÃ¼glich enthalten, da unlÃ¤ngst bei Gelegenheit der Bespre-

chung der dramatischen AuffÃ¼hrung Handel'scher Oratorien Bemer-

kungen hierÃ¼ber in diesen Blattern zu lesen waren, auf die wir ein-

fach zurÃ¼ckverweisen.

Dass unter den angefÃ¼hrten Textmangeln begreiflicher Weise

die Composition leiden musste, wurde schon gelegentlich bemerkt.

Das zu starre Festhalten der gleichen Stimmung in der weitaus grÃ¶s-

seren HÃ¤lfte des Oratoriums wirkt ermÃ¼dend; statt der gegen den

Schluss hin erwartelen Steigerung tritt mindestens ein Stillstand ein.

In jenen Gebrechen und in dem Mangel jedes dramatischen Lebens

durfte aber auch die Ursache begrÃ¼ndet sein, wesshalb die Solopar-

tien an musikalischem Werthe hinter den ChÃ¶ren zurÃ¼ckstehen. Sie

enthalten nichts SelbstÃ¤ndiges, an und fÃ¼r sich Bedeutendes; sie

scheinen blos zu figurircn, um alter Gewohnheit nachzukommen

und zwischen den ChÃ¶ren die nOthige Verbindung herzustellen.

Diese letzteren nÃ¤mlich bilden den eigentlichen Kern des Werkes ;

sie lind ebenso kunstreich als Icichlfasslich, ebenso sinnig als

schwungvoll. Wenn wir von ihnen behaupten : sie lehnen sich an

die besten Vorbilder Handcl's und Haydn's an, so wollen wir damit

gewiss keinen Tadel, wohl aber ein grosses Lob ausgesprochen

haben. Am hervorragendsten dÃ¼rften die drei ersten ChÃ¶re und die

beiden Schlusschore des dritten und vierten Gesanges sein.

Auch die Bemerkung, dass die Solopartien den ChÃ¶ren gegen-

Ã¼ber einer besonders guten Besetzung bedÃ¼rfen, kann den Ruhm der

TÃ¼chtigkeit des Werkes nicht Â»eintrÃ¤chtigen, wenn wir beifugen,

dass auch unter ihnen sich einige schÃ¶ne Stellen finden, wie bei-

spielsweise ein Arioso des Tenors im dritten GesÃ¤nge. Geradezu un-

bedeutend jedoch ist das schon oben erwÃ¤hnte Duett Â»AbendbymneÂ»,

ein schmachtender, sÃ¼sslicher Canon fÃ¼r Sopran und Tenor, der

vielleicht auf der BÃ¼hne, mit Sonnenunlergang und Herdengelaute

aufgepulzt, seine Wirkung nichl verfehlt hatte, aber hier ganz und

gar nicht am Platze ist. Die Instrumentation des Werkes ist durch-

weg zwar in moderner Weise glÃ¤nzend und effectvoll, so dass ihr

ein gewaltiger SÃ¤nger-Chor gegenÃ¼bertreten muss, um das Gleich-

gewicht herzustellen; aber wir bezweifeln doch, dass die beabsich-

tigte Wirkung damit erzielt wird, selbst in grossen RÃ¤umen. Denn

selbst in den Hallen der grossen englischen Musikfesle, TÃ¼r welche

auch dieses Oratorium ursprÃ¼nglich geschrieben ist, wirkt die ein-

fache Instrumentation der filteren classischen Oratorien immer am

durchschlagendsten. Gerade in grossen RÃ¤umen bewahrt sich das

Einfache. Herr Schacbner hat es selbst erfahren, denn sein Orato-

rium hat in England keine Wirkung gemacht. Ware es Dicht ge-

ralben einmal Handel und Haydn in dieser Hinsicht, in ihrer In-

-M Miiiciii.iiii.ii. nachzuahmen ?

Da die Partitur oder ein vollstÃ¤ndiger Ciavierauszug zur Zeit

noch nicht erschienen ist, â�� nur einzelne StÃ¼cke kamen in England

heraus â��, mÃ¼ssen wir vorlaufig auf eine eingehende musikalische

Besprechung verzichten. Dagegen dÃ¼rfte es nicht ohne Interesse

sein, einige Bemerkungen Ã¼ber die hiesige Wiedergabe anzufÃ¼gen.

Dieselbe war des Werkes, das sie ms tÃ¶nende Leben rief, vollkom-

men wÃ¼rdig, wohl vorbereitet und gelungen ausgerÃ¼hrt. Insbeson-

dere sang der aus mehreren hiesigen Gesangvereinen gebildete Chor

mit wohllhuender Kraft, grosser Pracision und warmer Begeiste-

rung, und liess alle in seinem Bereich liegenden Schatlirungen zu

vollkommenem Ausdrucke gelangen. Ihm gesellte sich das Orchester

wÃ¼rdig bei, wiewohl es bei seiner ziemlich bedeutenden rÃ¤umlichen

Ausdehnung Muhe halle, die nÃ¶tbige glockenreine Stimmung zu ge-

winnen.

Unter den Solopartien war die des Tenors, in HÃ¤nden eines Di-

lettanten â�� Herrn Regierungs-Accessisten H u her von WUrzburg â��

weitaus am besten besetzt. Derselbe ist im Besitze einer klangvollen

wohlgebildeten Stimme, welche sich selbst in den hÃ¶chsten Regionen

mit grÃ¶sster Leichtigkeit und Sicherheit bewegt, und kÃ¶nnte den

meisten unserer Buhnenhelden in Bezug auf Vertrag, Stimmbildung

und Aussprache als Musler empfohlen werden. NÃ¤chst ihm ist die

Grafin Hedwig Gatlerburg als TrÃ¤gerin der Sopranpartie zu

nennen, welche, obgleich sie einige der eben erwÃ¤hnten guten Eigen-

schaften besitzt, in Folge hÃ¤ufigen Detonirens und immerwahrenden

Tremolirens nicht sehr befriedigte. Frau Pauline Keller und

Herr von Reden, welche die Alt-, beziehungsweise Basspartie ver-

traten, schienen beide nicht gut disponirt. Die herrliche Stimme

erslerer Dilettantin wurde bei anderen Gelegenheiten schon rÃ¼hmend

erwÃ¤hnt. Letzterer ist Mitglied der hiesigen Oper und als solches

wegen seiner besonders in der Tiefe sehr wohlklingenden, Â«her der

nOlhigen Schule entbehrenden Stimme hinreichend bekannt. Die Di-

rection, in Herrn Schachner's eigner sicherer Hand, l ess natÃ¼rlich

nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig, und wusste die vorhandenen KrÃ¤fte nach

MÃ¶glichkeit auszunutzen.

MÃ¶ge es dem trefflichen KÃ¼nstler, dem wir immerhin einen

schonen Kunstgenuss verdanken, gelingen, sein Werk auch ander-

wÃ¤rts, wo es jetzt noch nicht gekannt und geachtet wird, mit durch-

weg guter Besetzung der Solopartien zur AuffÃ¼hrung zu bringen, auf

dass es Ã¼berall die ihm gebÃ¼hrende Anerkennung erlange.

Anhang. Am 4. November fand dahier ein Concert unter der

Leitung des durch Lieder und MÃ¶nnerchÃ¶re bekannten Chorregenlen

Karl Kammerlander statt, aus dessen Programm drei Nummern

eine anhangsweise ErwÃ¤hnung verdienen dÃ¼rften. Mendelssohn's

Symphonie Nr. 8 (A-raoll) wurde in technischer Beziehung ziemlich

gut gegeben; ein Schluss auf die Auffassung derselben mag gezogen

werden, wenn wir constaliren, dass das schone, ebenmÃ¤ssig gebaute

Werk durch Abstrich der Schlusstakte des ersten und der Anfangs-

lage des dritten Satzes verstÃ¼mmelt wurde! Der herrliche Chor

von Gernsheim Â»Romische LeichenfeierÂ« wurde von der Liedertafel

sehr gut ausgefÃ¼hrt und hinterliess einen bedeutenden Eindruck.

Der musikalische Schwerpunkt desConcertes lag jedoch in dem Vor-

trat; eines Adagio und Rondo von Vieuxtemps durch den siebzehn-

jÃ¤hrigen Violinvirtuosen Florian Zajik aus Prag, der erst jungst

in diesen Blattern als ZÃ¶gling des Prager Conservaloriums gerÃ¼hmt

wurde. Dieser durch die Ungunst persÃ¶nlicher VerhÃ¤ltnisse hieher

verschlagene KÃ¼nstler, welcher zur vollen Entwicklung seiner rei-

chen Begabung eines musikalischeren Klimas dringend bedarf, spielte
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mit achtungswerlher Auffassung, staunenerregender Sicherheit und

vollkommener Reinheit. Er mÃ¶ge durch diese Zeilen derwohlwollen-

den Beachtung der musikalischen Welt auf das Beste empfohlen, und

in Deutschland, wo er vertrauensvoll seine KUnstlcrlaufbahn be-

ginnt. Ã�berall gebÃ¼hrend geschÃ¤tzt und freundlich gefÃ¶rdert werden.

S.

Berichte. Nachrichten und Bemerkungen.

* Berlin. (Joachi m's Quarteltsoireen.) Auch in diesem

Jahre, in der Zeit zwischen Michaelis und Weihnachten, veranstaltet

Herr Professor Joachim mit den Herren Schiever, de Anna

und W. Muller im Saale der Singakademie einen Cyklus von vier

Quartettsoireen, in welchen grÃ¶sstentbeils classiscbe Kammermusik

fÃ¼r Streich-Instrumente zur Auffuhrung kommt. Die erste dieser

Soireen fand Donnerstag den 4. Nov. statt, wie schon in der vorigen

Nummer erwÃ¤hnt wurde. Die zweite Soiree brachte uns am

Donnerstag den 17. Novbr. zunÃ¤chst das reizende Ddur-Quartolt

Nr. 10 von Mozart, ein Werk, welchem wir sonst weniger hÃ¤ufig in

Ã¶ffentlichen Concerten begegnet sind, welches sich aber durch grosse

Lieblichkeit, Lebendigkeit und Melodienreichlhum auszeichnet. Das

zweite Stuck war ein in Berlin noch nicht zur AuffÃ¼hrung gekom-

menes Werk von Johannes Brah ms, ein Sextett in B-dur fÃ¼r zwei

Violinen, zwei Bratschen und zwei Violoncellos und desshalh von

besonderem Interesse fÃ¼r das Publikum. Das Stuck zeigt viel Erfin-

dung; als besonders dankbar beim ersten HÃ¶ren erwiesen sich der

zweite Satz (Variationen in D-ruollj und das kurze sehr launige

Scherzo, welches vom Publikum da capo verlangt wurde. An der

AusfÃ¼hrung betheiligten sich zwei tÃ¼chtige Schuler der musikalischen

Hochschule, der Bratschist Herr H i mmclstoss und der vorzÃ¼g-

liche Violoncellist Herr Hausmann. Den Schluss bildete das

Emoll-Quarlelt von Beethoven.

* Berlin. (Singakademie.) Wie alljÃ¤hrlich fÃ¼hrte die Sing-

akademie auch diesmal an dem kirchlichen GedÃ¤chtnisstage der Ge-

storbenen (Sonntag den 20. Nov.) einige TrauergcsDnge auf. ZunÃ¤chst

den grossen (vierstimmigen) Eingangs-Chor aus der Kirchenmusik

zum zweiten Ostertage von Joh. Seb. Bach Â»Bleib bei uns, denn es

will Abend werdenÂ«, an welchen sich unmittelbar als Einlage ein

fÃ¼nfstimmiger Choral von A. E. Grell anschloss Â»TrÃ¶ste Jesu, die

voll Jammer einsam durch die Fluren gebiu, zwei Strophen, von

denen die erste von Solostimmen, die andere vom vollen Chor (von

den Instrumenten begleitet) gesungen wurde und sich der Stimmung

des Bach'schen Chores treulich anpassle. Die zweite Nummer des

Abends war S. Bach's Â»Gottes Zeit ist die allerbeste ZeitÂ«. Den

Schluss bildete Mozart's Requiem. Die Solopartie hatte im Bass

der kgl. Hof- und OpernsÃ¤nger Herr Julius Krause, im Tenor der

kgl. Domsdnger HerrGeyer, im Alt FrÃ¤ul. Schweilzer und im

Sopran Frl. Adler Ã¼bernommen. Die Auffuhrung unter Grcll's Lei-

tung war in jeder Beziehung gelungen. â�� Wie wir sehen, haben wir

in diesem Jahre dasselbe Programm wie im vergangenen i'vergl.

Jahrgang 4869 dieser Zeitung S. 399) wahrend wir im Jalire 4 868 das

Jomelli'schc Requiem und in frÃ¼herer Zeit auch hÃ¤ufig das Cheru-

bini'suin zu hÃ¶ren bekamen. Es war also ein von uns im vorigen

Jahre vergeblich ausgesprochener Wunsch, dass statt der so hÃ¤ufig

wiederholten Requiems einmal die Trauer-Cantale von HÃ¤ndel zur

AuffÃ¼hrung gebracht werden mÃ¶chte. Wir bedauern dies um so

mehr, als man in diesem Winter nicht ein einziges Hsndel'sches

Oratorium zu den drei Ã¼blichen Abonnementsconcerten gewÃ¤hlt hat,

statt dessen schon wieder eins der beiden MendeUsohn sehen, nÃ¤m-

lich den Elias. Dass die beiden Bach'schen StÃ¼cke alljÃ¤hrlich wie-

derkehren, ist schon zu rechtfertigen, da sie der Stimmung des Tages

ganz besonders entsprechen und mit zu den schÃ¶nsten Werken

Bach's zahlen.

â�¢K KÃ¶ln. A. Zum Besten der N'ational-Invaliden-Stiftung fand

am 10. Nov. unter Gernsheim's Leitung ein Concert statt, wel-

ches dem Andenken der im Kriege Gefallenen gewidmet war. Zur

AuffÃ¼hrung kamen die Â«Maurerische TrauermusikÂ» von Mozart (fÃ¼r

KÃ¶ln NovitÃ¤t! und dos .Deutsche RequiemÂ« von Brah ms, letzteres

mit einem fÃ¼r die Mitwirkenden, wie fÃ¼r den Componislen gleich

ehrenvollen Erfolge. Das Baritonsolo hatte Herr Osscnbach aus

Frankfurt a. M. Ã¼bernommen; das Sopransolo in Nr. 5 war durch

eine junge Dilettantin Frl. V. von hier recht gut vertreten. Die ChÃ¶re

wurden durchweg prÃ¤cis gesungen und bekundeten, dass die Vor-

bereitung zu der AuffÃ¼hrung mit grossem Ernst betrieben war. Als

vor etwa zwei Jahren einzelne SÃ¤tze aus dem Deutschen Requiem

hier aufgefÃ¼hrt wurden, war die Stimmung des Publikums golheill,

heute dagegen spricht man von Brahms und seinem Werke mit dem

lebhaftesten Interesse und der grÃ¶sslen Achtung, was sich zum Theil

durch die MÃ¤ngel der frÃ¼heren und die Pracision der jÃ¼ngsten Auf-

fÃ¼hrung erklÃ¤rt.

* Wien. Am 15. Nov. fÃ¼hrte die Singakademie unter R. Wein-

wurm 's Leitung Â»AthaliaÂ« von Handel auf. Die AuffÃ¼hrung war

sehr gelungen, der Besuch aber massig Dagegen brachte das Carl-

theater auf neue einige Operetten dei hier jetzt anwesenden Offen-

bach zu Tage und hierbei war das Haus gedrÃ¼ckt voll. Offenbach

hat sich also endlich nach Wien gewandt und wohl daran gethan.

Erfreulich ist uns aber, dass der bessere Theil der Wiener Presse

wenig Notiz von ihm nimmt.

* Die Berliner wollten sich eine neue Aufregung verschaffen

und erliessen an den Componislon der Â«Wacht am RheinÂ« eine Ein-

ladung. Am 17. .!. Abends 11 Uhr, traf denn auch Herr Karl Wil-

helm auf dem Anhaltschen Bahnhofe ein und wurde mit lÃ¤rmenden

Ovationen dort empfangen, worauf die Nerven des einfachen schÃ¼ch-

ternen Mannes aber nicht genÃ¼gend vorbereitet waren. Eine ziemlich

grosse Menge halle sich nuf dem Perron versammelt, als der Geheime

Comuiissionsrath Litfass den Componisten der Â«Wacht am RheinÂ«

dem Publikum vorstellte, begrusste ein donnerndes Hoch den Gast.

Beim Eintritte in den Wartesalon stellte Herr Litfass in einigen herz-

lichen Worten den Componisten den Anwesenden vor und brachte

ihm ein zweites Hoch aus. Karl Wilhelm war so ergriffen, dass an

der 'i hm des Salons sein FUSS stockte und man ihn in die Mitte des

Zimmers fuhren musste, wo er zunÃ¤chst von einer Dame mit einem

Bouquel begrusst wurde. Dann bewillkommten ihn vier junge Da-

men. Die erste der vier Damen sprach und Ã¼berreichte ein von E.

Cobnfeld verfasstcs Gedicht, die zweite Dame Ã�berreichte einen Lor-

beerkranz mit entsprechender Inschrift, die dritte und vierte Dame

Ã¼berreichte je ein Bouquel. Karl Wilhelm sprach mit von Thrgnan

erstickter Stimme halblaut seinen Dank aus und brachtÂ« den Frauen

und Jungfrauen Berlins ein Lebehoch. Der Dirigent des Gesangver-

eins Â«MclodiaÂ« begrÃ¼sste darauf den Gast in einer herzlichen, ergrei-

fenden Ansprache im Namen der Berliner Musiker und SÃ¤nger. Es

war nunmehr hohe Zeit, dass Herr Litfass sich des vor Erregung

aller Fassung beraubten Gastes annahm und ihn weiteren Ovationen

entfÃ¼hrte.

* Hamburg. A. Das Programm des am 18. Novbr. slaltgefun-

denen Concerls der philharmonischen Gesellschaft bestand nur aus

OrchestervortrÃ¤gen und wurde dieserhalb von dem Tbeil des Publi-

kums, welcher die Coocerte aus Interesse an der Musik besucht und

nicht weil es zum guten Ton gebort, mit besonderer Freude begrusst.

Dasselbe bestand aus: Symphonie G-dur von Haydn, Musik zum

Sommernachtstraum von Mendelssohn und zweite Symphonie von

Schumann in C Op. 61. â�� Die Haydn'sche sogenannte Oxford-Sym-

phonie war in den Tagesblattern mit der Bemerkung annoncirt Â«auf

besonderen Wunsch vieler AbonnentenÂ«, was xvir in Zweifel ziehen

mÃ¶chten. Die Symphonie gebÃ¤rt nicht zu den schÃ¶nsten dieses Mei-

sters, war im vorigen Winter gehÃ¶rt worden und hÃ¤tte wohl

einer anderen, weniger gehÃ¶rten und schÃ¶neren Platz machen

kÃ¶nnen ; wenn also ein derartiger Wunsch dem CoDCerlcomite zu-

gegangen ist, so mag dies von einer verschwindend kleinen MinoritÃ¤t

der Abonnenten gewesen sein. Dieselbe wurde gut executirt. Wenn

wir auch die Mendelssohn'sche Musik zum Sommernachlstraum sehr

gern einmal im Concertsaal hÃ¶rten, da man seilen hier im Theater

Gelegenheit dazu hat, so kÃ¶nnen wir uns nicht verhehlen, dass

mehrere SÃ¤tze derselben sehr leiden durch Wcglassung der Dar-

stellungen auf der BÃ¼hne, fÃ¼r die sie bestimmt sind; wir er-

wÃ¤hnen nur beispielsweise den Elfenzug, das Intermezzo u. l. w.

Was die Executirung betrifft, so war sie im Allgemeinen gut zu

nennen, nur hÃ¤tten wir Manches, z. B. das Scherzo, leichter und

graziÃ¶ser gewÃ¼nscht, auch wÃ¤re eine grÃ¶ssere Reinheit in den Blas-

instrumenten zu erstreben gewesen ; ferner hÃ¤tte die OuvertÃ¼re und

das Scherzo wohl nicht so Ã�berstÃ¼rzt im Tempo, etwas ruhiger und

deutlicher gegeben werden kÃ¶nnen, mit einem Worle, die Noblesse

vermissten wir hÃ¤ufig, und die VirtuositÃ¤t war nicht immer genÃ¼-

gender Ersatz dafÃ¼r. Die zweite Symphonie Robert Scbumaon's wird

wohl nie so populÃ¤r werden wie seine erste in B-dur, hÃ¶chstens das

leicht verstÃ¤ndliche Scherzo und das warm empfundene Adagio. Die

VorfÃ¼hrung des Scbumann'schen Werkes verrielh gewissenhaftes

Studium und war wohl die beste Leistung des Orchesters an dem

Abend. â�� Im Stadttheater setzte Herr Theodor Wachtel sein

Gastspiel mit gewohntem Erfolg fort. Am 17. Novbr. gastirte Herr

Theodor LebrÃ¼n, Director des Wallner-Tbeaters in Berlin, im

KÃ¶nig Lear von Shakespeare; dem Drama ging eine OuvertÃ¼re von

dem hiesigen Kapellmeister DÃ¼rnont voraus, welche zwar den

tÃ¼chtigen Musiker verrielh, aber wenig Erfindung zeigte, es war so-

genannte Kapellmeister-Musik. Indess auch solche Musik ist nicht

zu verachten, namentlich so lange wir noch Kapellmeister haben,

die Ã¼berhaupt nicht einmal im Stande sind sogenannte Kapellmeister-

Musik zu schreiben.
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ANZEIGER.

[<Â»'] Im Verlage von Robert Seitz in Leipzig und Weimar

erschienen soeben :

Werke fÃ¼r Pianoforte.

Behr, Franx, Op. Ã¤ee. â��SchÃ¶n blau ist der See",

Steyrisches Volkslied TÃ¼r Pianoforte Ã�bertragen. Pr. 10 Ngr.

Op. 26T. Je l'aimerai tOUJOUrs! Melodie expressive

pour Piano. Pr. 42} Ngr.

Damm, Friedr., Op. s i. Reiter-Fantasie fÃ¼r Pianoforte.

Pr. 45 Ngr.

Deurer, Ernst, Op. 9. Deutscher Triumph - Marsch fÃ¼r

Pianoforte. Pr. 7^ Ngr.

Jung-mann, Albert, Op. 288. Nachtgedanken. Melodie

von Joseph Zehelhofer. Transcription FÃ¼r Pianoforle. Pr. (5 Ngr.

Loeschhom, A., Op. 8t. Jugend-TrÃ¤ume, ciaviersiÃ¼ck.

Pr. (5 Ngr.

Kaff, Joachim, Op. 156. Valse brillante pour Piano.

Pr. 22Â£ Ngr.

Op. <B7 Nr. <. Cavatine pour Piano. Pr. I7| Ngr.

Op. 157 Nr. J. La Fileuse. EtÃ¼de p. Piano. 17^ Ngr.

MÂ»8] Verlag von

J. Rieter-Biedermann in Leipzig und VVinterlhur.

Oper in

von

L. van Beethoven.

VollstÃ¤ndiger Ciavierauszug

bearbeitet von

Mit den OuvertÃ¼ren in Edur und Cdur

zu vier HÃ¤nden.

Deutscher nnd franzÃ¶sischer Teil.

Pracht-Aasgabe in gross Royal-Format.

Â§n ^einroanb mit ^ebertMen ^t. 15 Wr. â�� Â§n fdnsf em

1. 18 Â«g&fr.

Das Werk enthalt nachstehende Beilagen :

4. Beethoven's Portrait, in Kupfer gestochen von G. Gonsenbach.

2. Vier bildliche Darstellungen, gezeichnet von K. . . Schwind,

in Kupfer gestochen von B. Men und G. Gomenbach, nÃ¤mlich :

Eintritt Fidello's in den Hot des GefÃ¤ngnisses. Erken-

nungi-Scene. Pistolen-Scene. Ketten-Abnahme.

3. â��An Beethoven", Gedicht von Paul Heyse.

k. Ein Blatt der Partitur in Facsimile von Beethoven'* Handschrift.

5. Das vollstÃ¤ndige Buch der Oper, Dialog, Gesinge und Angabe der

Scenerie enthaltend. (Deutsch und franzÃ¶sisch.)

6. Vorwort mit biographischen Notizen und Angaben Ã�ber die Ent-

stehung der Oper.

Die Zeichnung der gepressten und reich vergoldeten Einband-

decke ist von F. A. â�¢aumgarteB in Leipzig.

AussergewÃ¶hnhch sorgfÃ¤ltiger Stich und Druck von Seiten der

RMcr'scben Officin tragen endlich dazu bei, das Werk in allen Thei-

len zu einer wirklichen Pracht-Ausgabe zu machen.

[t 99] Verlag von Breitkopf & HÃ¤rtel in Leipzig.

Henri

Op.

Op.

Op.

Op.

Op.

Op.

3. 12 Preludea pour Piano ........ . . â�¢ . l 5

4. TroiÂ« Morceaux (Nocturne, Boutade, Reverie) p. P. â�� 22'/j

5. Adagio et Presto pour Piano .......... â�� 25

6. No. 1. Fantaisie-Impromptu pour Piano .... â�� 20

No. 2. Idylle pour Piano ........... â�� 17</i

7. Deux Ballades pour Piano No. l ........ â�� 20

No. 2 ........ â�� 15

8. Romance. Fantasietta. Allegro deciso pour Piano â�� 2!1/Â»

Op. 9. Trois Morceaux p. P. Livr. 1. Melodie. Laendler â�� IT/j

liivr. 2. Capriccio .... â�� H'/i

Op. 10. Arabesques pour Piano

Lrvr. l.Preambule. Fragment Symphonique. Lied â�� 20

Livr. 2. Allegro sostenuto. Nocturne. Quasi-

modo pape des foua ......... â�� 25

Fisaot's Compositionen bieten in glÃ¼cklichster Weise feine Seht

kÃ¼nstlerische AusfÃ¼hrung geistreicher Gedanken mit leichter Aus-

fÃ¼hrbarkeit. Den Stephen Heller' sehen Werken geistesverwandt,

werden sie Ã¼berall den grÃ¶ssten Beifall finden und sollten auf keinem

Piano fehlen.

[100] Im Verlage von E. W. Kritisch in Leipzig erschien soeben :

Musikalien-Nova Nr. 2 yon 1870.

Holstein Franz V.1, Op. 48. Trio in G-moll fÃ¼r Pianoforte. Violine

und Violonoall. 3 Thlr.

- Op. Â»S. Vier Lieder f. eine Singst, mit Begl. des Pfte. (5 Ngr.

- Op. 84. Vier Lieder f. eine Singst, mit Begl. des Pfte. 20 Ngr.

- Op. 35. Sechs Lieder und Romanzen fÃ¼r zwei Frauenstimmen

mit Pianoforle. li.-H 1. 20 Ngr. Heft U. 25 Ngr.

Rheinberger (Joi.), Op. 30. Sieben StÃ¼cke aus der Musik zu Calde-

ron's .Der wunderthatige UagusÂ». Clavierausz. Â«u 4 Hdn. l Thlr.

- Op. 31. FÃ¼nf Lieder f. gem. vierst. Chor, l Hefte k ("l Ngr.

â�� â�� Op. 38. PrÃ¤ludium u. Fuge zum Concerlvortrag f. Pfte. *5 Ngr.

- Op. 36. Neun StÃ¼cke aus der Musik zu Raimund's Â»Die unheil-

bringende Krone*. Ciavierauszug zu vier HÃ¤nden, i Thlr. <5 Ngr.

- Op. 38. Quarlett in EÂ«-dur fÃ¼r Pianoforle, Violine, Bratsche

und Violoncell. 8 Thlr. 20 Ngr.

Schwalm (Bob.), Op. i Â»Aus der Kinderwelt.' ZwÃ¶lf kleine Tonbilder

fÃ¼r Pianoforte. 20 Ngr.

Svendsen iJohan S.), Op 6. Concert in A-dur f. Violine u. Orchester.

Partitur 3 Tblr. Principalst. u. Orchesterst. 4 J Thlr. Principalst.

u. Ciavierauszug 2| Thlr. Pnncipalslimme allein ' Thlr.

Thiertot Ferd. . Op. 11. Sechs Lieder fÃ¼r gemischten Chor. Heft l

t Thlr. Heft U. 2Ã¤ Ngr.

- Op. M. Sechs Phantasiestucke f. Pfte. 2 Hefte Ã¤ I7| Ngr.

Weber OttO), Op. 3. Sechs Phantasiestucke f. Pianoforte u. Violine

2 Hefle Ã¤ 4 Thlr.

Willding (Aug.), Op. 46. Concert in A-moll fÃ¼r Pianoforte .:,il Or-

chester. S Thlr. Principalstimme allein 4 Thlr. 20 Ngr.

- Op. 47. Quarlett in D-dur f. Pianoforte, Violine, Bratsche und

Violoncell. * Thlr. 20 Ngr.

gV Vorstehend genannte Musikalien kÃ¶nnen durch jede Buch-,

Kunst- und Musikalienhandlung bezogen werden. ^V8

[S91] Neue Musikalien.

Verlag von Breitkopf und HSrtelin Leipzig.

KÃ¶hler, L., Op. 485. Sonaten-Studien fÃ¼r den Clavier-Unlerrichl.

Heft 3. 4 Thlr.

Lieblinge, Unsre. Die schÃ¶nsten Melodien f. das Pianoforte mit

einem Vorworte von C a rl Bei n eck e. Drittes Hefl. (Thlr.

Mendelssohn Bartholdr, F., OuvertÃ¼ren f. Orchester. FÃ¼r s Vio-

linen, Viola und Violoncell bearbeitet von Friejdr. Hermann.

Nr. S. Meeresstille und gluckliche Fahrt. Op. 27. 4 Thlr.

- 4. MÃ¤rchen von der schÃ¶nen Melusine. Op. 32. 4 Thlr.

- Lieder und QesÃ¤nge fÃ¼r das Pianoforte zu 4 Htinden Ã¼ber-

tragen von F. L. Schubert. 8 Thlr.

Mozart, W. A., OuvertÃ¼ren (Nr. 4â��9). Arrangement f. das Piano-

forte zu 2 HÃ¤nden. 4 Thlr.

Hierzu eine Beilage von E. W. Fritzsch in Leipzig.

Verantwortlicher Redakteur: Wilhelm Werner in Leipzig.

Verleger: J. Bieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur. â�� Druck von Brcitkopf und Harlel in Leipzig.
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V. Jahrgang.

lohalt: Uiiler'8 Cbrisinacht. â�� Ueber Rosgini's Leben und Werke (Schluss). â�� Die SchlÃ¼ssel im ersten Buche der vierstimmigen Mo-

lellen von Palestriaa. â�� Die Literatur zu Beelhovcn's JubilÃ¤um. â�� Berichte. Nachrichten und Bemerkungen â�� Berichliguag. â��

Anzeiger.

Christnacht.

Canlale von Aug. v. Platen fÃ¼r Solo â�� Stimmen und Chor

mit Begleitung des Pianoforlc coniponirl von reril. Hiller.

Up.79. â�� FÃ¼r Orchester instrunientirl von Eigen Fetiold.

Leipzig und Winterlbur, J. Bieter-Biedermann, l'.n-ii â�¢

Uir 55 Seilen Fol. Preis 2'/2 Thlr. (Ciavier-Auszug

\ Thlr. 12'/jNgr. Orcheslersiimnien complet 2>/i Thlr.

Solo-Singslimmen .1 i'f-, Ngr. Chorslimmen coniplel

1 Thlr.)

Das Weihnachlsfesl bleibt doch das Fest aller Feste;

es ist so ausgiebig fÃ¼r alle KÃ¼nste und n.ich allen Seilen

hm. Auch der Musik ist dieses von jeher zu Nutze gekom-

uiun. Ubiges Werk i.it ein neuer Beweis davon.

Es zahlt zu der Gattung geistlicher Hausmusik, die be-

kanntlich nirgends besser angebracht ist, als an dem

Christfeste, denn an demselben ist jedermann zu Hause

und Alle, vom Kinde bis zum Greise, sind geistlich ge-

stimmt; was sich in der Weihnacht an grÃ¶sseren Kreisen

bildet, Ã�berschreitet doch eigunllich nie die Grenzen der

HÃ¤uslichkeit. FÃ¼r solche Kreise nun ist Hiller's Cbrist-

nachl ein willkommenes Tonwurk, welches gestaltet, mit

massigen Mitteln die festliche Stimmung musikalisch zum

Ausdruck zu bringen.

Den Anfang macht ein Sopr.msolo des Engels der Ver-

kÃ¼ndigung Â»Serapbim'sche Herren, welches nach einigen

einleitenden Takten anhebt, ein nur kurzer aber sehr an--

muthiger Gesang in F-dur, der sofort fÃ¼r das Werk ein-

nehmen muss.

Das Tenorsolo eines Hirten Â»Was seh' ich?Â« folgt, und

auch dieses, von lebhafter und doch leichler Clavier-

begleilung in den mittleren und oberen Chorden hÃ¼bsch

gefÃ¤rbt, ist sehr dankbar. Wenn der Schluss weniger

Effecl macht, so liegt dies nur an dem griechischen Aus-

druck Â»musikischer GangÂ», welcher dein gelehrten Platen

natÃ¼rlich war, aber im Munde eines belhlehemiliscnen

Hirten weniger passend sein dÃ¼rfte.

Einem dreistimmigen Miinner- Ilirlencbor Â»Die Kugel

schweben singend und spielend durch die LllfleÂ« gesellt

sich bald ein ebenfalls dreistimmiger Frauen-Seraphim-

cbor zu Â»Wohlauf, ihr HirtenknabenÂ«, so dass stellenweise

sechssliminig gesungen wird. Die Kunst, mil welcher sol-

ches geschieht, ist zwur nicht sehr gross, aber alles ist

leicht ausfÃ¼hrbar. Â»Lasst Eigenliehe schweigenÂ«, rufen dir

Seraphim einzeln und die Hirten wiederholen es, worauf

V.

alle zusammen mil Â»die Liebe, die Liebe ist geborenÂ« einen

Satz beschlieÃ�en, der, obwohl er nicht kurz ist, doch

beim Vortrage keineswegs als lang wird empfunden wer-

den. Die Wiedergabe der letzten Worte, in denen die

Quintessenz des ganzen Ereignisses ausgesprochen isl,

befriedigt nicht ganz. Diesmal liegt die Schuld an der

Modulation, an der StimmfÃ¼hrung, denn die Melodie wtlrdc

mil geringen Modificationen als ganz passend erscheinen.

Was im GesÃ¤nge ausgesprochen wird, wÃ¼nscht man doch

eben als Gesang mÃ¶glichst wirksam zu vernehmen, dies

kann aber nicht geschehen, wenn nicht von den vocalen

Mitteln ein ausgiebiger Gebrauch gemacht, also eine reiche

Modulation und namentlich eine gesanglich ausdrucksvolle

Fuhrung der einzelnen Summen erstrebt wird. Von einem

Basse als Schlussgang, wie der hier gewÃ¤hlte:

u â�¢ -- â�¢> â�¢-T-Â«'=^.--r ,

die Lie - be ward ge - bo - ren!

wird aber schwerlich jemand grossen Ausdruck erwarten.

Der Sopran-Kngel singt jetzt ein SlUck in G-uioll

Â»Fromme Glulh entfache jedes Herz gelind t ungefÃ¤hr in

der Haltung Bach'scber Cantalen-Arien. Diese erste Halflo

mulbel uns sehr an, weniger die zweite in D-dur, welche

etwas imst.it den Scbluss zu suchen scheint, ohne ihn lin-

den zu kÃ¶nnen. Indess muss hervorgehoben werden, dass

die letzten Takle bei rechtem VortrÃ¼ge sehr wirksam sein

durften.

In einem vierstimmigen Mannercbore Â»l'reis dem Ge-

borenenÂ« besingen die Hirten die Feier der Engel und der

Natur, in welche sie einstimmen. Der Text isl hier etwas

zu kÃ¼hl, was dem AufschwÃ¼nge der Musik hinderlich isl,

denn was lassl sich viel daraus machen, wenn Plalen sagi,

Christus, Â»den kryslallcnen HimmelÂ« vergessend, bringe

Â»zu Gefallenen ewiges MaassÂ«! Der Ge>ang isl einfach,

aber den Hhyihmus Hilden wir nicht glÃ¼cklich getroffen;

es fangt Allegro so an :

l

l

Preis den Ge - bo - re - nen brin - gen wir dar â��

Nun mÃ¶chten wir den SÃ¤nger, namenllich den Chor, sehen,

welcher im Stande isl, das wir auf dem /> noch ver-

nehmlich herauszubringen. Man singl aber, um deutlich

49
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zu sein, also zunÃ¤chst doch, um sich verstandlich zu

machen. Ebensowenig kÃ¶nnen wir uns mit

e - wi - geÂ», i> - Â» i ges Maui

befreunden, denn das ist alles Instrumental-Rhythmus.

Der Puls des wahren Gesanges gehl anders. Der erwÃ¤hnte

Chor zerfallt in zwei Theile , durch ein Sopransolo des

Engels Â»Schon les' ich in den Weilena getrennt. Diese

Nummer ist die am breitesten angelegte des ganzen Wer-

kes. Der Modulation wird wohl mit Absicht eine gewisse

unruhige, durch die Schranken einer einzigen Tonart nicht

gezUgelte Beweglichkeit verliehen sein, was auch nicht

unangemessen ist, nur will uns die Art nicht zusagen, wie

der Chor nach dem GesÃ¤nge des Engels von Des-dur nach

C-dur modulirl, denn diese Modulation im 5. l>is 7. Takle

(S. 34 â�� 35 der Partilur) ist wieder ganz inslrumenlal, aus

Ciaviergriffen gewonnen, in deren Fesseln die Singstim-

men gehen.

Die vorige Nummer leitet Ã�ber in die letzte; Â»Vergesst

der Schmerzen jedena beginnt der Engel nllein . der Chor

der Seraphim tritt hinzu und die Hirten flechten ihren

vorigen Lohgesang passend dazwischen , wodurch diis

Werkchen unter allgemeiner Befriedigung zu Ende gefÃ¼hrt

wird.

Von dem Componisten war ursprunglich nur eine Cla-

vierbegleilung dazu gesetzt. Herr Petzold hat aber jetzt

eine Instrumentation geliefert, durch welche die Christ-

Cantate nun auch fÃ¼r grÃ¶ssere Concerlc brauchbar ge-

macht ist. Diese Instrumentation ist als sehr gelungen zu

qezeichnen.

Ueber Rossini's Leben und Werke.

(Schluss.)

Der Einfluss, welchen Frankreich auf ihn ausÃ¼bte, Ã¤usserle

sich in noch auffallenderer Weise im Â»Wilhelm TeilÂ«, derselbe

wurde am 3. August I8S9 aufgefÃ¼hrt. Kein frÃ¼heres Sujet war

mehr dem Charakter und den Gewohnheiten Kossini's zuwider.

Der berÃ¼hmte Italiener kannte das Landleben wenig ; im Rauche

Her Lampen aufgewachsen , von Herzen StÃ¤dter, Freund des

VergnÃ¼gens, strebte er weder nach bÃ¼rgerlichem lleldenthume

noch fÃ¼hlte er in sich den Beruf zu einem TyrtÃ¤'us oder Rouget

de l'Isle. In Bezug auf Politik war seine erste Tugend die

Schlauheit; sein einziger Grundsatz der Hass gegen Revolu-

tionen ; sein ganzes Wissen die Erinnerung an Cimarosa, der

einen patriotischen Gesang mit seinem Leben bezahlt halte.

Und dennoch ist der etwas egoistische Sceptiker plÃ¶tzlich der

Maler der Natur und der Apostel der Freiheit geworden. Er

wurde zum RÃ¤cher der Menschenrechte, er brandmarkte die

Tyrannei und fachte in allen Seelen die Vaterlandsliebe und

die Opferwilligkeit an. Die unwiderstehliche Bewegung der

Geister drÃ¤ngte ihn dazu. Frankreich war damals der Heerd der

liberalen Ideen und die Hoffnung von Europa. Eine zweifache

StrÃ¶mung hatte sich gebildet: in der Wissenschaft wollte man

alle Zeilalter und alle LÃ¤nder von ihrer malerischen Seite wie-

der ins Leben einfÃ¼hren; in der Politik kam man mit Energie

auf die 1789 proclamirlen GrundsÃ¤tze zurÃ¼ck. Die Befreiung

der geknechteten Nationen, die Schaffung von Garantien fÃ¼r die

freien, die Aufrichluug oder Entwicklung von Verfassungen be-

schÃ¤ftigten sowohl den einfachen BÃ¼rger als den Staatsmann.

Es war die Zeit der edelmÃ¼thigen Theorien, der aufopfernden

Projecle, der TÃ¤uschungen, welche die WÃ¼rde der mensch-

lichen Seele erhÃ¶hen; es war das Jugendallcr des Jahrhunderts.

Indem Rossini den Â«TeilÂ« zum Vorwurfe wÃ¤hlte, wussle er recht

gut, in welchem Grade er das franzÃ¶sische GefÃ¼hl trctien wÃ¼rde;

allein er wurde in seiner eigenen Schlinge gefangen. Er glaubte

sich einer Macht zu bedienen, und wurde ihr Sclave : alsbald

halte sie sich seiner bemÃ¤chtigt und fÃ¼hrte ihn auf HÃ¶hen, die

er noch nie erblickt balle. In jeder SchÃ¶pfung, welche der

Sehnsucht eines Volkes genÃ¼gt, unterscheidet man ein dop-

peltes Princip. Das Talent empfÃ¤ngt, aber die Fruchtbarkeit des

Bodens macht es empfÃ¤nglich ; zwischen dem MeisterstÃ¼ck und

seinem Urheber tritt die ganze BildungssphÃ¤re vermittelnd ein.

Der Aufschwung der Einbildungskraft allein wÃ¼rde nicht hin-

gereicht haben ; es bedurfte des Einflusses der franzÃ¶sischen

Ideen, um Rossini in den Stand zu setzen, die Revolution zu

verherrlichen und fÃ¼r die Sache der UnabhÃ¤ngigkeit aufzu-

treten. Selbst die Luft, welche er einatbmele, wandelte ihn

unbewusst um: er fÃ¼hlte als KÃ¼nstler das, woran er als

Mensch nicht dachte, und es Ã¼berkam ihn, was Bossuet Â»die

plÃ¶tzlichen Erleuchtungen der VernunftÂ« nennt.

Sofort staunt man nicht mehr darÃ¼ber, dass er die Schweiz

und ihre vaterlÃ¤ndischen KÃ¤mpfe dargestellt hat, als ob er selbst

ein Bewunderer der Natur und ein Held gewesen wÃ¤re. Mit

der anscbmiegendsleu Einsicht begabt und in der SonnenhÃ¶he

seines Talents giebt er hundertfach die Anregungen wieder,

die er empfangen bat. Will er uns mit HÃ¼lfe des Orchesters

in die Mitte der Alpenweideu oder der Gletscher versetzen, so

erregen seine Rhythmen lÃ¤ndliche Empfindungen; seine Motive

haben die Durchsichtigkeit eines Spiegels, aus dem die Natur

zurÃ¼ckstrahlt; die OuvertÃ¼re ist keine Symphonie, sie ist ein

musikalischer Rahmen, in welchem die Landschaft erscheint,

FÃ¤rbung und Leben annimmt; die TÃ¶ne werden zu einer be-

schreibenden Sprache, ja sie besitzen die Gewalt eines gross-

arligen Pinsels; das Ohr nimmt die Bilder auf, es wetteifert mit

dem Auge, es sieht. Um das Leben eines Hirtenvolkes darzu-

stellen , erfÃ¼llt er den ersten Act mit den ergreifendsten Wei-

sen, wobei die Einfalt der Sitten durch den Stolz der Charak-

tere und die Schlichtheit der GenÃ¼sse durch die patriarcha-

lischen Traditionen gehoben wird. Alles athmet eine Herzlichkeit

und BeglÃ¼ckung, die auf die ersten Tage der Weil hinweisen

wÃ¼rde, wenn nicht die alpenmÃ¤ssige FÃ¤rbung der Melodien

unsere Einbildungskraft der Schweiz zudrÃ¤ngte, wÃ¤hrend die

Erscheinung der UnterdrÃ¼cker sogar den Frauen uml Kindern

VerwÃ¼nschungen, wÃ¼rdig eines Volkes, das frei werden will,

auspresse. Will er dagegen die Verschwornen der drei Can-

tone schildern, wie sie die schliesslicbe Befreiung anbahnen,

so verbÃ¼ndet sich mit ihnen die ganze Natur. Alles nimmt an

der VerschwÃ¶rung Theil: die Nacht, deren Stille er empfinden

lÃ¤sst, die WÃ¤lder, in deren Tiefe es rauscht, die Gessler's Sol-

daten unzugÃ¤nglichen Schluchten, der See mit den spurlos dar-

Ã¼ber hingleitenden Nachen. Und wÃ¤hrend die tapferen Seelen

unier dem Auge Gottes sich mit einander verbÃ¼nden, lÃ¤ssl er

aus ihrer Mitte einen so grossartigen Gesang erschallen, dass

auch die ZuhÃ¶rer vom Enthusiasmus ergriffen werden. In den

innersten Tiefen erregt, schliessen sie sich dem furchtbaren

SchwÃ¼re an; es wird ihnen zu Muthe, als ob es sich um ihr

eigenes Vaterland handle; sie fÃ¼hlen sich bereit ihr Leben hin-

zugeben, um jenes zu verlheidigen oder zu rÃ¤chen. Um

schliesslich den Triumph der Freiheil zu verherrlichen, erfindet

Rossini im fÃ¼nften Acte ein wunderbares Finale, in welchem

sich Natur und Menschen zu einer Dankeshymne vereinen.

WÃ¤hrend die Gesangsstimmen die reinste Freude ausdrÃ¼cken,

hallt das Orchester von SilbcrklÃ¤ngen und von strahlender Be-

lebung wieder, als ob die Erde sich unter einer neuen Sonne

verjÃ¼ngte. Die musikalischen Wogen bilden eine Folge von

concentrischen Kreisen, welche immer grÃ¶sser werden, ihre

berauschenden KlÃ¤nge ausstrÃ¶men und sich in die Unendlich-

keit aufschwingen.
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Wie mÃ¤ctilig zeigt Â«ich der Genius, wenn er unter dem

EinflÃ¼sse des GemeingefÃ¼hles schafft und das nach der mora-

lischen Ordnung HÃ¶chste und Ewige zu verherrlichen sucht.

Wie wird er aber auch belohnt, wenn es ihm durch die Kraft

und SchÃ¶nheil der Form gelungen ist, zum ReprÃ¤sentanten

einer ganzen Epoche zu werden. Von seinen Zeitgenossen ver-

schwindet einer nach dem Ã¤ndern und wird in Vergessenheit

begraben: er allein steht aufrecht; er allein giebt Zeugniss und

spricht zur Nachwelt. Der Urheber des Â»TeilÂ« verdient diesen

Ruhm, da in ihm die Vollendung des Stiles auf der HÃ¶he des

Gegenstandes steht. Ja , blos durch die musikalische AusfÃ¼h-

rung hat er sogar tragische Situationen geschaffen, welche we-

der Schiller in seinem Drama, noch Jouy in seinem Gedichte

vorgesehen hatten. Welche Worte wÃ¤ren wÃ¼rdig die gross-

artige Architektur des musikalischen GebÃ¤udes zu preisen,

welche den Keichlhum und die VerstÃ¤ndlichkeit der Umrisse,

die harmonische Verkeilung voll Ueppigkeit und Glanz und die

derartig mannigfaltige Instrumentirung, dass die den HÃ¤nden

der KÃ¼nstler entquellenden KlÃ¤nge wie Farben auf einer Palette

erscheinen ; wo gÃ¤be es Worte genug fÃ¼r die pathetische und

freie Declamation, die gÃ¤nzlich neuen Melodien, die an das

HÃ¶chste reichen; welche fÃ¼r die kÃ¶stliche Behandlung der

menschlichen Stimme , die sich aufschwingt, ohne je sich zu

ermÃ¼den; fÃ¼r die gesangliche Ornamentik, die sich den sceni-

schen Anforderungen anschmiegt, jedoch Ihnlich dem Laub-

werke der korinthischen SÃ¤ulenordnung, das stall durch seinen

Reichthum die Formen und die Rundung des CapitÃ¤ls abzu-

schwÃ¤chen, dieselben nur umsomehr hervortreten lÃ¤sst

Eben desshalb war aber auch die Erscheinung des Â»Wil-

helm Teil fÃ¼r das lyrische Theater das grÃ¶sste EreignisÂ« des

19. Jahrhunderts und der Anfang einer neuen Aera. Unsere

Schule, geblendet durch dieses Meer von Licht, riss ganz

Buropa zu den FÃ¼ssen des kÃ¼hnen Neuerers. Die Logik der

Geschichte nennt: Ursache das was vorausgeht und: Wirkung

das was folgt. Â«Robert der TeufelÂ«, Â»die HugenottenÂ«, Â»die JÃ¼-

dinÂ« sind dem Â»TeilÂ« auf dem Fusse nachgefolgt und so natÃ¼r-

lich aus ihm abzuteilen, dass man bezweifeln muss, ob sie ohne

diesen je entstanden wÃ¤ren. â�� Es ist nicht nur das letzte

Wort, das Rossini's Genie gesprochen hat. sondern auch das

majestÃ¤tischste Denkmal einer Kunst, welche die Modernen in

das Kolossale Ã¼bertragen haben. Das Publikum konnte anfÃ¤ng-

lich so viel Grosse nicht fassen ; nachdem es sich aber allmÃ¤lig

darein gefunden halle, jauchzte es ihr leidenschaftlichen Bei-

fall zu. Seit iO Jahren ist die Bewunderung fÃ¼r Â»Wilhelm TeilÂ«

nur immer gestiegen ; jeden Tag erscheint er jugendlicher und

neuer, jeden Tag entdeckt das geÃ¼blere Ohr mehr musikalische

SchÃ¶nheiten. Wenn es den Menschen gestattet ist, mit ihren

Blicken Ã¼ber die Gegenwart hinauszudringen, so dÃ¼rfen sie mit

Zuversicht diese fÃ¼r die Musik der Zukunft erklÃ¤ren.

Darum kann aber auch der Entschluss, welcher dann

Rossini plÃ¶tzlich auf die BÃ¼hne zu verzichten veranlasste, kaum

gerechtfertigt werden. Weder die Revolution von 1830, noch

ein Process mit den Mandataren Karl's X., noch das kÃ¼hle Ver-

halten einer Verwaltung, welche immer zurÃ¼ckhielt, anstatt die

vorhergehende nachzuahmen, konnten ihm ein ernstes Hinder-

niss bieten. HÃ¤tte der Meister eine neue Partitur angekÃ¼ndigt,

man wÃ¤re ihm wieder zu FÃ¼ssen gefallen. Sein RÃ¼ckzug hat

das Urlheil der Welt ebenso herausgefordert, wie die Thron-

entsagung Karl's V. oder des Sulla. Die Welt dorfle sich in der

That strenge erweisen, denn wenn es auch fÃ¼r einen SouverÃ¤n

Ersatz giebt, fÃ¼r einen grossen KÃ¼nstler giebl es keinen. Die

Menge lÃ¤sst sich durch GemeinplÃ¤tze abfinden. Â»Jede Lauf-

bahnÂ«, sagt man sich, Â»hat ihren Culminationspunkt und ihren

Absturz. Der Weise hÃ¤lt auf dem Gipfel an. Um unsterblich

zu werden, beginne man vor Allem damit nicht zu allern. Die

Mehrzahl der Tufenle bringt die zweite HÃ¤lfte des Lebens d*mit

zu, die erste zu zerstÃ¶ren.Â« Allein solche unfruchtbare Maxi-

men mÃ¼ssen abgewiesen werden, und es ist dagegen die Pflicht

allein mit mehr Mulh ins Auge zu fassen. Es ist richtig : zu ver-

fallen ist ein Gebot unserer physischen SchwÃ¤che: aber stets

aufwÃ¤rts zu streben, ist ein hÃ¶heres Gesetz, das uns Ã¼ber un-

sere Unvollkommenheit hinaushebt und unsere moralische

Grosse ausmacht. DaÂ» Genie darf sich nicht zurÃ¼ckziehen, weil

es seinem Zeitaller angehÃ¶rt: es dient ihm nicht blos zur Freude,

sondern auch zum Vorbild. Selbst seine KÃ¤mpfe sind ein Schau-

spiel und seine IrrthÃ¼mer eine Belehrung. Es kann weder Ã¼ber

die Reife noch Ã¼ber die Vervollkommnung, wofÃ¼r ihm die Na-

lur gewisse Grenzen angewiesen hat, Richter sein: es besitzt

eine geheime Kraft, von deren Entwicklungen es selbst Ã¼ber-

rascht wird. Zudem weicht ja das Ziel, welches grosse KÃ¼nst-

ler verfolgen, unablÃ¤ssig zurÃ¼ck und in dem Maasse, als sie

sich emporschwingen, erÃ¶ffnet ihnen die Kunst neue Gesichts-

kreise. Ueberlasse man gewÃ¶hnlichen Menschen nichtige Be-

sorgnisse , kleinliche Verletztheit oder die schlechten Ein-

gebungen des Reichlhums. Wer mit 37 Jahren einen Â»Wilhelm

TeilÂ« schreiben konnte, stellte dadurch noch zu viele Meister-

werke in Aussicht, als dass er schon ein Recht gehabt hÃ¤tte zu

ruhen. 'Indem er sich dem Stillschweigen hingab, verfehlte er

seine Mission: er brachte uns am GenÃ¼sse, welche ihm die

Vorsehung in Verwahrung gegeben hatte. Er hat SchÃ¤tze mit

sich begraben, die ein Erbgut der Menschheil waren und die

als Zierde und TrÃ¶stung auf der Erde hallen bleiben sollen.

DiÂ« dramatische Ader war bei Rossini so wenig erschÃ¶pft,

dass sie gegen seinen Willen hervorslrÃ¶mte: sie kam mÃ¤chtig

in jrnen Productionen anderer Gattung zum Durchbrucbe,

welche ihm aus der Tiefe seiner ZurÃ¼ckgezogenheit entschlÃ¼pf-

ten. Das Â»Stabat malen ist weniger eine religiÃ¶se Musik, als

ein pathetisches GemÃ¤lde des Opfertodes des Gottmenscben: es

ist das mit bewunderungswÃ¼rdigem VerstÃ¤ndnisse des Gegen-

standes aufgefasste blutige Drama vom Kreuze. Die Herrn

Pillet-Will gewidmete Messe bietet zwar weniger auffallendÂ«

SchÃ¶nheilen, jedoch mehr Einheit dar, und enthÃ¤lt einen Ueber-

fluss ausgewÃ¤hlter Formen, die sich aber mehr fÃ¼r das Theater

als fÃ¼r die heilige StÃ¤lle eignen. Die Quellen des Gesanges und

der Phantasie waren sobin bei Rossini weder minder reich,

noch minder rein. Welche schÃ¶nen Werke halle er daher noch

schreiben kÃ¶nnen, dieser freiwillig von der BÃ¼hne abgefallene

KÃ¶nig, dieser FlÃ¼rhlling vor seinen eigenen Triumphen. Â»Gu-

stav III.Â«, Â»Guido und GinevraÂ«, Â»FauslÂ« waren ihm angeboten

und harrten seiner: es hing von ihm ab, dass diese Gegen-

stÃ¤nde nichl auf andere Meisler Ã¼berkamen, welche sie berÃ¼hmt

machten.

Blieb aber mitten in dem allgemeinen Bedauern er selbst

frei davon? Wenn er Ã¼ber die TÃ¤uschungen Anderer lÃ¤chle,

fÃ¼hlle er nicht selbst einige EnttÃ¤uschung? RÃ¤chten sich nichl

die Kunst und die Arbeit, diese Freunde seiner Jugend, die er

vor dem reifen Aller verlassen hatte? Kostete er in seinem Pa-

laste zu Bologna ohne bittern Beigeschmack das GlÃ¼ck, das er

sich verschafft halle ? Reich, mÃ¼ssig, ein EpikurÃ¤er â�� verbarg

er nichl unter geistreichem Spotte und erkÃ¼nsteltem Cynismus

die Sehnsucht und Leere? Wir wollen den Schleier nicht lÃ¼f-

ten, In den er dem Privatleben hingegeben sich gehÃ¼llt hat;

jedoch eine allgemein bekannte Thatsache mag uns aufklÃ¤ren

und gleichzeitig entwaffnen.

Erinnern wir uns an den Beginn des Jahres 1855. Ein

weiteres Vierteljahrbundert ist abgelaufen : Rossini ist geallerl;

er ist krank ; die ihm stets so verhasslen polnischen Agitationen

haben ihn von Bologna vertrieben. Er gefallt sich nicht mehr

in Florenz: seine Musik, in Berlin zurÃ¼ckgewiesen und in Wien

vergessen, beginnt auch von den Italienern missachlel zu wer-

den. Ein einziges Land hat die PopularitÃ¤t des Meisters und

dÂ«n Cultos seiner Werke ungefchoHilert bewahrt dieses Land
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ist Frankreich. In der Thal: Prankreich, so schnell bereit seine

politischen GÃ¶tzen nmzustossen, weiss dem Genius Ireu zu

bleiben. Je mehr dasselbe sich gegen je(je BerÃ¼hmtheit strÃ¤ubt,

die lÃ¤rmend Ã¼ber seine Grenze bricht, desto in,-In heiligt es

durch seine BestÃ¤ndigkeit den von ihm selbst erprobten und

geschaffenen Huhm. Zwar halle Rossini dieses auserwÃ¤hlte

Land verlassen, allein es verzieh ihm zum Vorniis. Dort suchte

er den moralischen StÃ¼tzpunkt, der ihm in seiner Umgebung

und in sich selbst fehlte. Kaum in Paris angekommen, erwacht

in ihm wieder das GefÃ¼hl der Gesundheil, der Heilerkeit, des

Vertrauens. Seine geistige Kraft richtet sich auf, als oh er sein

lleimalhland wieder gefunden halle. Er sieht, dass die Erinne-

rung an ihn nicht abgenommen hat, und da<s seine franzÃ¶-

sischen Werke grÃ¶sser geworden sind. Auf dem Thealre Italien

hÃ¼ll eine SÃ¤ngerin, die er gebildet hat, das Repertoir und die

Kossini'schen Gesangs-Traditionen aufrecht: Â«MosesÂ«, Â»Graf

OryÂ«, Â»Wilhelm TeilÂ« lassen den Enthusiasmus nicht zur Ruhe

kommen. Empfangen, zu Ralhe gezogen, beslÃ¼rmt, fÃ¼hlt Ros-

sini, dass er fÃ¼r die Franzosen noch die bedeutendste musika-

lische Grosse des 49. Jahrhunderts ist. Die Ã¶ffentliche Meinung

Ã¼bergiebt ihm ein neues Scepter, das er scherzend zwischen

die Fingerspitzen hÃ¼ll; allein es ist nur ein Srepler. Es bildet

sich um ihn ein freiwilliger Hofstaat. Er hat seine Bewunderer,

seine GeschÃ¤ftsleute, seine Bittsteller, seine Journalisten, seine

stÃ¤ndigen Musiker, sogar auch wahre Freunde. Alle grossen

SÃ¤nger oiler solche, die daran sind es zu werden, rechnen es

~n h zum Ruhme, ihm seine Musik vorzufÃ¼hren; sie ruuss doch

schÃ¶n sein, da er ihrer nicht mÃ¼de wird, und immer mit Samm-

lung.zuhÃ¶rt, als ob sie ein Anderer gemacht ha'lte, einer den

er fÃ¼r todt hielt und im Friihlinge seines Lebens kannte. End-

lich aufs Neun warm geworden und wiewohl zu spÃ¼l bereuend,

ergreift er wieder jene begeisterte Feder, welche so viele un-

sterbliche BlÃ¤tter geschrieben hat. Anfangs verheimell er, dann

gesteht er ein, und bringt schliesslich vor einem ausgewÃ¤hlten

Auditorium Melodien zur AuffÃ¼hrung, welche fÃ¼r die spatere

OelTenllichkeit bestimmt sind, da er weder von dem Piedeslal

des Schweigens herahsteigen, noch sich vor der U â�¢ li eine

BlÃ¶sse geben will. Er erinnert sich auch seines Talentes als

Clnvierspieler und componirt mehr als SO StÃ¼cke voll Grazie,

Gelehrsamkeil und Geist, in denen dem Reichlhume der Har-

monie nur die Feinheit der NÃ¼ancirung gleichkommt, und die

Mannigfaltigkeit der RfTecle der milden Herbslsonne gleicht,

deren Abendleuchten zauberhafter als das des Sommers, den

Horizont mit poetischen Flammen malt.

So hat Frankreich Rossini zweimal erobert. Es hat ihn zu-

erst gross und dann glÃ¼cklich gemacht; nachdem es seinen

jugendlichen Genius entwickelt und Ihn das HÃ¶chste gelehrt

halle, ehrte es sein Alter und gab ihm mit der Arbeit seine

WÃ¼rde wieder. Nur ein Vaterland kann solche Herrschaft aus-

Ã¼ben und nur eine Mutter so unverÃ¤nderliche Za'rllichkeit be-

wahren ; Frankreich aber war in der Thal Rossini's geistiges

Vaterland ! Es hat ihn an Kindesslxtl angenommen, es empfing

seinen letzten Gedanken, es hat ihn mehr gefeiert als Frank-

reichs eigene Kinder, und wird stets als ein Heiligthum den

Niimen des grossen KÃ¼nstlers zu ehren wissen, dem es einsl

seinen Geist eingeflÃ¶sst und einen Â»Wilhelm TeilÂ« einge-

geben hall

Augsburg. S.

Die SchlÃ¼ssel im ersten Buche der vierstim-

migen Motetten von Palestnil a.

Von H. Bellerniann.

Zur ErgÃ¤nzung des Artikels Â»Die Verwendung der SchlÃ¼ssel

bei der Herausgabe allerer Musikwerke mit besonderer Bezie-

hung auf die DonkmÃ¤ler der TonkunstÂ« von Fried r. Chry-

sanderinNr. 45 unserer Zeitung erlaube ich mir folgende

Bemerkungen hinzuzufÃ¼gen. â�� Da Paleslrina und seine

/eilgenossen im sechzehnten Jahrhundert nur Vocalmtisik com-

ponirlen, die grÃ¶sslenlheils ohne jede instrumentale HÃ¼lfe aus-

gefÃ¼hrt wurde , so hatten sie es natÃ¼rlich nicht nÃ¶lhig, ihre

Cowposilionen in einer absoluten TonhÃ¶he (d. h. nach einem

feststehenden Kammer- oder Gabellon) zu notiren, sondern es

genÃ¼gte vollkommen , wenn sie die VerhÃ¤lt n iss e angaben,

was sie auf zweierlei Weise zu Ihun pflegten, nÃ¤mlich entweder

in dem Tonsystem ohne Vorzeichnung (nach modernem Sprach-

gebrauch in den TÃ¶nen von C-dur) oder in jenem mit einem b

(in den TÃ¶nen von F-dur). Beim gewÃ¶hnlichen vierstimmigen

Satz fÃ¼r Sopran, All, Tenor und B.iss pflegte man zunÃ¤chst die

SchlÃ¼ssel so zu setzen, dass das System des Basses eine Quinte

liefer als das des Tenores stand; der Alt stand dann eine Terz

hÃ¶her als der Tenor und schliesslich der Sopran eine Quinte

hÃ¶her als der All, in folgender Weise:

'-'- Dies ist noch unsere moderne nor-

&Â°Pr- <mâ��â��7^^^^ male (leider von vielen Unwissen-

Quinte ''' !l a's vera"p' '""' Ã¼berflÃ¼ssig

verrufene!) Anwendung der vier

n: GesangschlÃ¼ssel. Sie verdankt ihren

Ursprung dem natÃ¼rlichen Umfang

der Stimmen. Es gicbt allerdings

heutzutage viele Musiker und Ge-

sanglehrer, welche den All bei die-

ser SchlÃ¼ssel-Zusammenstellung fÃ¼r

zu tief im VerhÃ¤llniss zu ilen an-

All.

Ten.

TerÂ«.

Quinte

Bass rj*~j" â�� deren Stimmen nolirl glauben ; ein

â�� ~jeder aber, der es mit wirklichen

Knaben-Altstimmen und unverbildeten Frauen-Altstimmen

zu thun hat, wird zugeben mÃ¼ssen, dass dies nicht der Kali ist.

Eine gute liefe Knaben-Altstimme, deren es viele giebt, singt

bei der heuligen Slimmung nicht :â�¢>â�¢â�¢ \i Ã¼ber a hinaus, welches

die Note Ã¼ber der fÃ¼nften Linie beim AllsohlÃ¼ssel ist. In frÃ¼-

heren Zeilen, im sechzehnten Jahrhundert und noch zu ilen

Zeiten HÃ¤ndel's, wurden auch im Alt MÃ¤nner verwendel,

welche im Falsettsingen geÃ¼bl waren. In RÃ¼cksichl hierauf

konnten die alten Componisten dieser Stimme in der Tiefe noch

einige TÃ¶ne (e und f) mehr zumulhen, die wir heutzutage ver-

meiden mÃ¼ssen ; unser heuliger All ist aber trotzdem nicht wohl

in der HÃ¶he Ã¼ber den frÃ¼heren Umfang hinauszufÃ¼hren, wenig-

stens sollte das zweigestrichene c

der hÃ¶chste

Alt.

Ten.

Bass.

.

Ton sein, der ihm in seltneren FÃ¤llen zugemulhet werden dÃ¼rfte.

Dasselbe VerhÃ¤llniss der SchlÃ¼ssel, wie wir es oben ge-

sehen haben, ist ferner noch in der folgenden im sechzehnten

Jahrhundert oft angewendeten Zusammenstellung enthalten :

-j- â�� Diese zweite Art nannten die allen

*>opr. forzg:"^ Italiener die Chiavi trasportaii oder

die Chiavetla. Wenn die zuerst an-

gefÃ¼hrte Stellung der SchlÃ¼ssel un-

-jjâ��^r' . â��r gefÃ¤hr unserer heuligen Slimmung

. (oder Kammerton) entspricht, so

Ten. verlangt die Cbiavetle eine Trans-

- posilion um einige Slufen abwa'rls,

oder, mit anderen Worten, das c

der Chiavette klingt nach moderner

Stimmung einige Stufen tiefer als

unser c , vielleicht wie unser 6 , a

oder Ã¤s. Aus diesem Grunde kann

man ein in den Iransponirlen SchlÃ¼sseln notirtes MusikstÃ¼ck

ohne eine Note zu Ã¤ndern in moderne Partitur schreiben und

hat dann nur nÃ¶thig, andere SchlÃ¼ssel mit der Vorzeichnung

1

> Quinte.

r ~.~\
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von drei Kreuzen (A-dur) oder vier Been (As-dur) davor zu

setzen, wie ich es in meiner Paleslrina-Ausgabe in den Denk-

mÃ¤lern der Tonkunst gemacht habe. Da die gewÃ¶hnlichen

SchlÃ¼ssel und ebenso die Chiavi trasportati auch mit einem 6

vorgezeichnel vorkommen, so repr'asentiren die alten SchlÃ¼ssel

ungefÃ¤hr folgende Tonarten, s. das Beispiel: Nr. ) C-dur,

Nr. 2 F-rfur, Nr. 3 A-dur und Nr. 4 D-dur:

A.

T.

Ich sage indessen Â»nur ungefÃ¤hrÂ», da es auf einen halben

oder ganzen Ton hierbei nicht ankommen kann, und die An-

gabe der TonhÃ¶he in Wirklichkeit Sache des Kapellmeisters

war, welcher sich nach den ihm untergebenen Stimmen zu

richten hatte. Hatte der Chor, um ein Beispiel anzufÃ¼hren,

wenige liefe BÃ¤sse, dagegen viele gute hohe Sopranslimmen,

so konnle er ein SlÃ¼ck hÃ¶her inloniren, als wenn die Bassislen

besonders slark in der Tiefe und die Sopranslimmen mehr

Mezzo-Sopranslimmen waren. Heine ursprÃ¼ngliche Absicht

war es daher, bei der Paleslrina - Ausgabe durchaus die allen

Original-SchlÃ¼ssel sieben zu lassen und vor dieselben (wie in

einigen Beispielen zu meinem Contrapunk!, vergl. S. 328, zu

sehen ist) zur HÃ¼lfe des Lesenden eine moderne Vorzeichnung

hinzusetzen. Aus den von meinem Freunde Chrysander aus-

einandergesetzten und hier in Nr. i 5 unserer Zeilung wieder-

gegebenen GrÃ¼nden habe ich mich jedoch zu dem umgekehr-

len Verfahren bewegen lassen, nÃ¤mlich durchweg eine moderne

Verzeichnung zu schreiben und vor diese die alte hinzuzufÃ¼gen.

In dieser Weise sind im ersten Halb-Bande der DenkmÃ¼ler fol-

gende Hotetten notirl worden, wobei ich auch diejenigen

StÃ¼cke zugleich nenne, welche gar keine Transposilion nÃ¶thig

hatten:

Nr. 5. Tnlmi miraculis, Chiavette mil 1>, transponirl 2|.

41. Bmedicta lil taneta Irin., ebenso.

U. /..!>Â«/Â« Sion, gewÃ¶hn). SchlÃ¼ssel ohne Vorzeichnung.

13. Fuit Homo mittut a Deo, wie Nr. B.

17. In diebut Ulf. s. nnlen.

21. Nativitat tun. gewÃ¶hnl. SchlÃ¼ssel mil l;>.

22. Not aulem gloriari oportel, ebenso.

24. 0 quantut luctut, ebenso

26 11 K n: attrora finem daret, ebenso.

27. Doctor boniu, gewÃ¶hnl. Schi, ohne Vorzeichnung.

29. Tollite jugum meum, wie Nr. 5.

32. Gaudent in coelii, wie Nr. 5.

36. Exaudi Domine, gewÃ¶hnl. Schi, ohne Vorzeichnung.

Ausser den bisjetzt angefÃ¼hrten vier SchlÃ¼ssel- und Vorzeich-

nungs- Anordnungen hat Palestrina noch eine andere Zu-

sammenstellung , in welcher der Bass vom Tenor nichl, wie

normal, einÂ« Quinte, sondern nur eine Terz absteht; und auch

diese Zusammenstellung komml in derselben Weise wie jene

in vierfacher Gestalt vor. Ich werde diese als Nr. S, 6, 7 u. 8

bezeichnen:

No. 8.

S.

A.

T.

B.

No. 5 No. 6. No. ^

TeÂ«.

Nr. S correspondirl also mit Nr. l, Nr. 6 mil Nr. S, Nr. 7 mit

Nr. 3 uod Nr. 4 mit Nr. 8, nur mil dem bereits angefÃ¼hrten

Unterschiede, dass der Bass einen anderen SchlÃ¼ssel erhalten

hat, woraus folgt, dass Palestrina in diesen StÃ¼cken den Bass

ziemlich hoch hinauf fÃ¼hrt, wenigstens keine AnsprÃ¼che auf

grosse Tiefe an denselben macht, wodurch sie fÃ¼r den A capella-

Gesang hÃ¶chst wirkungsvoll werden und mil zu den schÃ¶nsten

der Sammlung gehÃ¶ren. Ausser den bereits angefÃ¼hrten drei-

zehn Nummern gehÃ¶ren von den Ã¼brigen zweiundzwanzig die-

ser SchlÃ¼sselverbindung an. Da wir diese Zusammenstellung

(oder besser, dieses VerhÃ¤llniss des Basses zum Tenor) nicht

gewohnt sind, so habe Ich in meiner Ausgabe den Bass hier-

nach um eine Terz transponirl, so dass nun ein jeder, der

sonsl im Lesen von Gesangspartiluren bewandert isl, auch diese

SlÃ¼cke ohne Schwierigkeil benulzen kann; um Irrungen zu

vermeiden, habe ich hierbei slels diese Aenderung durch

den Gustos

angegeben. Die hierher

~IT TI ^^;

zÃ¤hlenden Motetten sind folgende: (Die daneben siebende

Nummer giebl die SrhlÃ¼sselanordnung nach dem vorsiehenden

Schema an.)

Nr. |. Dies sanctificatuÂ» illiucit, s. SchlÃ¼sselanordnung Nr. 7.

S. Lapidabant Sttjihanum, ebenso.

3. Valde honorandus ett, ebenso.

4. Magnum haereditatit myiterium, ebenso.

6 Hodie beata virgo, g. SchlÃ¼gseianordnung Nr. 8.

8. J' -'<â�¢â�¢ junxit ie ditcipulit MIIS, ebenso.

9. 0 rex gloriae, ebenso.

< 0. Loquebantur variit linguis, ebenso.

l i. Tu es paitor ovium, s. SchlÃ¼sselanordnung Nr 7.

<5. Magnus sanclus Paulus, ebenso.

16. Surge propera amica mea, ebenso.

is Beatus Laurentiut, s. SchlÃ¼sselanordnung Nr. 8.

19. Quae at ista, s. SchlÃ¼sseUnordnung Nr. 7.

SO. Ifisso Herodes, s. SchlÃ¼sselanordnung Nr. 8.

23. Satoator mundi, s. SchlÃ¼sselanordnung Nr. 7.

IS. Congratulamini mihi, s. SchlÃ¼sselanordnung Nr. 5.

IS. Quam pulchri sunl, s. SchlÃ¼sselanordnung Nr. 7.

3 0. Itti sunt viri taneti, ebenso.

31. Hie est vere martyr, ebenso.

33. Iste at, qui aale Deum, s. SchlÃ¼sselauordnung Nr. 8.

3 i. Beatu3 vir, s. Schlfisselanordming Nr. 7.

35. Veni spotaa Chritti, ebenso.

Die SchlÃ¼sselanordnung Nr. 6 kommt im vorliegenden ersten

Buche der Motetten zufÃ¤lligerweise nicht vor, wohl aber im

zweiten, z. B. in der Holelle Ad te levavi oculot meos. â�� Eine

Bemerkung ist aber noch nÃ¶thig hinzuzufÃ¼gen, nÃ¤mlich die,

d;iss wir bÂ«i jenen zuersl genannten mit Nr. l. 2, 3 und 4 be-

zrichnelen SchlÃ¼sselanordnuugen, in welchen der Bass um

eine Quinle tiefer als der Tenor zu stehen kommt, meist eine

hÃ¶here Stimmung annehmen kÃ¶nnen (oder mÃ¼ssen), als bei den
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zuletzt unter Nr. S, 6, 7 und 8 angefÃ¼hrten. Ein StÃ¼ck wie

die Motette Nr. 17, Doctor bonus, wÃ¼rde hiernach etwa aus

D-dur (nicht aus C-dvr, wie es geschrieben steht) zu singen

sein; in der ganzen Motette geht der Alt nicht ein einziges Mal

Ã¼ber g hinaus, wÃ¤hrend sonst die Note Ã¼ber der fÃ¼nften Linie

des Systems l -

nicht selten in dieser Stimme vorzu-

kommen pflegt. Das bekannte Sicvl cervus desiderat, welches

im zweiten Buche der Motetten steht, und die SchlÃ¼sselanonl-

nung Nr. 2 hat, pflegt man gewÃ¶hnlich aus G-, sehr oft auch

aus As-dur zu singen.

Das sind die GrundsÃ¤tze, nach denen ich bei der Sparli-

rnng der Palestrina'schen Motetten verfahren bin und von denen

ich nur in Nr. 47 und in Nr. 7 abgewichen bin. In dem erst-

genannten StÃ¼ck, in Nr. 47, In diebii illÃ¼, ohne triftigen

Grund, nur weil mich dasselbe besonders interessirle, and mir

daran lag, es in eine Lage zu bringen, in welcher es jeder

Chor bequem ausfÃ¼hren kann. Es steht ohne Verzeichnung in

den gewÃ¶hnlichen SchlÃ¼sseln (also SchlÃ¼sselanordnung Nr. 4),

ich habe es um einen ganzen Ton in die HÃ¶he gesetzt. In den

folgenden BÃ¼nden soll eine solche Inconsequenz nicht wieder

vorkommen. â�� Ferner bin ich in Nr. 7, Ave Maria, von den

obigen Regeln abgewichen, weil wir hier eine sonst nicht ge-

brÃ¤uchliche ScblÃ¼sselanordnung haben, nÃ¤mlich :

Wie wir sehen, steht hier Sopran und AU nicht

um eine Quinte, sondern nur um eine Terz

auseinander, d. h. wir haben hier einen auf-

fallend tief nolirten Sopran vor uns. Hier

kÃ¶nnte man nun die drei unteren Stimmen

stehen

S.

A.

T.

B.

Teri.

Terz.

SchlÃ¼ssel

lassen und den Sopran in diesen

setzen; dann wÃ¤re derselbe

â�� aber Takt (3 in eine anerreichbare Tiefe ge-

Quinte. ijonjnae,,. l â�� ,_^r^rrri. Bei

genauerer

Betrachtung des Umfanges der drei anderen

Stimmen wird man aber bemerken, dass diese ebenfalls unge-

wÃ¶hnlich tief liegen. Es war daher das einzig zweckmÃ¤ssige,

den Sopran, was die Stellung der Noten im Liniensystem be-

trifft, unberÃ¼hrt zu lassen und dagegen die drei unteren eine

Terz binaufzurÃ¼cken. Es hat hierdurch keine von ihnen einen

irgendwie unnatÃ¼rlichen Umfang erhalten. Warum Palestrina

hier indess diese abweichende SchlÃ¼sselanordnung getroffen

hat, wird wohl niemand, ebenso wenig wie ich, zu beant-

worten wissen. *)

â�¢ Im zweiten Buche der vierstimmigen Motetten kommen ver-

schiedene SÃ¼tze vor, in denen in der That andere Slimmverbin-

dungen als die gewÃ¶hnliche Sopran, Alt, Tenor und Bass angewandt

sind, t. B. 4 Bass, a TenÃ¶re und 4 AU, â�� oder 4 Bass und S TenÃ¶re, â��

oder l BÂ«ss und t TenÃ¶re, â�� oder t Alt und i Soprane u. s. w.,

diese Stimmverbindungen haben natÃ¼rlicherweise ihre besonderen

Schlusselanordnungen ; Ã¼ber diese werde ich erst nach der Heraus-

gabe des zweilen Buches sprechen.

(Schluss folgt.)

Die Literatur zu Beethoren's JabilBnm wÃ¼rde noch

bedeutend zahlreicher geworden sein, wenn nicht schon fÃ¼nf

Monate lang die Musik der Kanonen die der Symphonien Ã¼ber-

tÃ¶nt hSItc Trotzdem ist doch eine ganze Reihe von Publica-

tionen zu verzeichnen, die wenigstens den Beweis liefern, dass

wir selbst im furchtbarsten Kriege den Ruhm, ein eminent

schreibseliges Volk zu sein, uns erhalten wollen.

An BÃ¼chern kam heraus : Beitrag zur SÃ¤cular-Feier des

gro*sen deutschen Tondichters L. v. Beethoven von F. W.

E v eis, bei Willmann's Nachfolger in Beethoven's Geburlsort

Bonn erschienen (Pr. 40 Sgr.). Von La Mara: Ludw.

v. Beethoven, biographische Skizze (Leipzig, Weissbach, Pr.

45 Sgr.). Von P. Jahn: Beethoven als Mensch und KÃ¼nstler

dargestellt (Blbing, Neumann-Hartmann's Verlag, Pr. 15 Sgr.).

Von Hieb. Wigner: Beethoven (Leipzig, Frilzscb, fr.

15 Sgr.). Von W. Fricke: L. v. Beeiboven, ein Lebensbild

(Bielefeld). Von L. Nohl: Beethoven's Brevier (Leipzig,

GÃ¼nther). Ueber mehrere dieser Schriften wird die nÃ¤chste

Nummer unserer Zeitung einen eingehenderen Bericht bringen.

An Musikalien, welche direct zur Verherrlichung Beet-

hoven's bestimmt sind, hat nur die Wagner-Liszl'sche Rich-

tung Einiges hervorgebracht. wir nennen als die umfangreich-

sten StÃ¼cke eine Canlate von Liszl und eine Beethoven-

OnverlÃ¼re von dem Weimarschen Kapellmeister Lassen

(letztere soeben bei J. Hainauer in Breslau erschienen, Partitur

Pr. S Thlr.), welche beide in den Concerlen der deutschen

TonkÃ¼nsllerversammlung zu Weimar am 16. bis 19. Mai zur

AuffÃ¼hrung kamen. Wenn es sich um die Feier eines kÃ¼nst-

lerischen Namens handelt, so hat die Gelegenhcilsschr i fl ein

weit ergiebigeres Feld, als die Gelegenheitsmusik; letztere

hat daher, so oft sie auch schon bei derartigen Gelegenheiten

mit herbei gezogen Ist, noch kein einziges wahrhaft bedeuten-

des Tonwerk aufzuweisen. Die Musik muss grÃ¶ssere Dimen-

sionen haben, muss weiter ausgreifen kÃ¶nnen, wenn sie etwas

Grosses schaffen soll; die Grenzen einer PersÃ¶nlichkeit, und

sei es die hervorragendste, sind ihr zu eng. Kine sagenhafte,

vÃ¶llig unhistorische Musikpatronin, die heil. CScilia, begeistert

sie zu den feurigsten Hymnen ; aber alles, was den Gegenstand

einer wirklich historischen Biographie bildet, lÃ¤ssl sie kalt, denn

mit dem Biographen zu rivalisiren, ist nicht ihre Sache. Wer

dies erwÃ¤gt, der wird sich nicht wundern, dass derartige Ge-

legcnheits-Compositionen gewÃ¶hnlich mit den Festreden und

Toasten auf einer Stufe stehen und von gleicher Dauer sind.

Die Bilder hingegen haben ein gÃ¼nstigeres Feld. Die Ver-

leger sind denn auch aller Orten ziemlich rÃ¼hrig gewesen, un-

sern Beethoven nach dorn neuesten Geschmacke glÃ¤nzend her-

auszuputzen , so dass er sieb in moderner Gesellschaft Ã¼berall

dreist sehen lassen kann. Portraits und BÃ¼sten in jeder Grosse

und zu jedem Preise kann man in allen Zeitungen und Musik-

lÃ¤den ausgeboten finden, daneben auch sogenannte Gedenk-

blÃ¤lter, d. h. phantastische Bilder-Composilionen Ã¼ber Beel-

hoven'sche Werke und Lebensereignisse. Einige dieser Bild-

werke sind recht gut, die meisten aber tragen den Stempel der

Debereilung und der Uebertreibung an der Stirn, was bei der-

artigen Gelegenbeits-Erzeugnissen gewÃ¶hnlich der Fall ist.

Dasjenige Bildwerk zu Ehren Beethoven's, welches hiervon

vollstÃ¤ndig frei ist, erschien bereits zu Ende des vorigen Jahres;

es ist dieses die Prachtausgabe des Fidelio mit Zeich-

nungen von Moritz von Schwind (Leipzig, J. Rieter-

Biedermann, Pr. 15 Thlr.). An den dort dargestellten, ebenso

meisterhaft gezeichneten wie gestochenen Scenen hat man zwar,

was die Art der Auffassung anlangt, auch allerlei auszusetzen

gefunden. Aber dies kommt daher, dass es sich um ein musi-

kalisch-theatralisches Werk handelt, bei welchem Jeder nach

der besten erlebten Darstellung sich sein Ideal bildet. Das ist

der Grund, wessbalb Illustrationen zu BÃ¼hnenstÃ¼cken so schwer

allgemein befriedigen. Wer aber fÃ¤hig ist, von individuellen

EindrÃ¼cken zu abstrahircn, der wird an dem Prachlwerke einen

grossen und dauernden Genuss haben. Diese schÃ¶nste Jubi-

lÃ¤umsgabe ist ein Buch fÃ¼r den Weihnachtstisch solcher Leute,

die in der glÃ¼cklichen Lage sind, reiche Gaben auslheilen zu

kÃ¶nnen.
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Berichte. Nachrichten und Bemerkungen.

* Frankfurt a. M. W. Da das zweite Museumsconcert

am Todestage Mendelssohn .s stattfand, brachte es zunÃ¤chst drei

Nummern dieses Meisters: die Symphonie in A-dur, die Arie aus

dem Elias Â»Es ist genugÂ», Innungen von Herrn SlÃ¼pemjon aus

Hannover, und dis Violiliconcert, vorgetragen von Herrn Singer

aus Stuttgart. Der Erstere sang ferner noch Romanzen und Lieder

von Brahma und Schumann â�� das Â»Ich grolle nicht* mnssle er wie-

derholen â�� und der Letztere spielte ein Concei-lstÃ¼ck von Paganim.

Letzterem Werke sind einzelne GenialitÃ¤ten nicht abzusprechen;

wegen der Ã¶den Strecken, die dazwischen liegen, und der mangelhaf-

ten Form kann es im Ganzen nicht befi ledigen. Die Solisten ernteten

vielverdienten Beifall. Auch die OrcbeslerslÃ¼cke, zu welchen noch

Beelhoven's OuvertÃ¼re Op. 445 hinzuzuzahlen ist, gingen lebendig

und in gewohnter Feinheit. Diesen Eigenschaften danken wir es

auch, dass die vierte Symphonie von Sohuivann, welche den dritten

Abend erÃ¶ffnete, sich bald hier einbÃ¼rgern wird. Der SÃ¤ngerin dieses

Abends, Frl. Ave-Lsllcmanl aus LÃ¼beck, gelang es nicht, sich in

hohem Grade die Gunst des Publikums zu erobern; ihr Vorlrag

durfte etwas belebter sein, auch zeigte sich ihre Stimme schwach

fÃ¼r den grossen Raum Sie sang eine Arie Â«us Jessonda und Lieder

von Beethoven , Franz und Mendelssohn. Herr Kapellmeister R e i -

necke aus Leipzig trug sein Clavierconceri in Pis-moll vor, ferner

kleine StÃ¼cke von Mendelssohn, Hiller und Schumann . auch dirigirte

er zum SchlÃ¼sse seine neue FestouvertÃ¼re. Dass Reinccke als Com-

ponisl nicht wesentlich Neues bietet, ist ebenso bekannt, als dass er

nichts Schlechtes macht. Seine ClaviervorlrÃ¤ge waren vorzÃ¼glich .

wir hatten nicht einen Ciaviervirtuosen ersten Ranges, wohl aber

einen ganzen, tÃ¼chtigen Musiker vor uns und die ZuhÃ¶rerschaft war

taktvoll genug, dies anzuerkennen und dem werthen Gaste die leb-

hafteste Sympathie zu bezeugen. â�� Unsere Quartettsoireen sind

in ein neues Stadium der Entwicklung getreten. Die MuseumsKCSoll-

scbaft hat dieselben Ã¼bernommen und zu Â»Kammermusik-AbendenÂ«

umgestaltet, auch ihre Zahl von sechs auf acht erhÃ¶h). FÃ¼r die

Kunstler Ut dies jedenfalls besser; sie sind der Sorge um das Ar-

rangement ledig und ihr Einkommen ist ihnen gesichert. Den Grund-

stock der AusfÃ¼hrenden bildet die bisherige Quartetlgesellschafl: die

Herren Hugo Heer man n, Rupert Becker, Ernst Welcker und

Valentin Muller. Am ersten Abende, am 7 Nov., wirkten in dem

Octett von Mendelssohn, Op. SO, noch die Herren Dictz, Rauch, Golt-

lÃ¶ber und Pohle mit. Das Quartett in D von Haydn, Op. 50 Nr. 6,

erÃ¶ffnete den Abend ; hieran schloss sich, unter treulicher Dcihulfc

des Herrn Kapellmeister Wallenslein, Bectboven's Clavicrtrio Op. 97

und jenes Octelt machte den Beschlnss. Der zweite Abend begann

mit Mozart's Quartett In A, Nr. 5, und schloss mit demjenigen von

Beethoven Op. 48 Nr. t in C-moll. Dazwischen wurde uns der sel-

tene Genuss, die bedeutende Harfenspielerin, h.ml HeleneHccr-

iii.in.i, die Schwester des Violinisten, in einer Sonate von Spobr,

Op. 418 Es-dur, im Vereine mit ihrem Bruder zu bewundern. â�� Ein

treffliches Concert war das erste des Cacilienvereins: Josua

von Handel. Vor Allem waren die Solisten zu rÃ¼hmen. Fraulein

T h um a e als Acbsah bewahrte ihren guten Ruf aufs Neue; doch

will ich nicht verschweigen, dass ich in der letzten Arie Â»O halt' ich

Jubal's HarPÂ« jenen von Freude und Seligkeit Ã¼bersprudelnden,

jubelnden Vortrug ungern vernusstc, mit welchem vor einiger Zeit

Frlaulcin Labitzky in einer AuffÃ¼hrung des RÃ¼hl'schen Vereins

diese Perle unter den Arien [Doch wohl hÃ¶chstens eine Zopf- und

Manier-Perle? fragen Sie einmal die Herren Hiller und Hanslick.

D. AÂ«d ] zur Geltung brachte. FrlSulein Oppenheimer, die

Altistin, erscheint uns in jedem folgenden Jahre fortgeschritten

gegen das vorhergehende , Hlr Partien, welche keine sehr grosse Le-

bendigkeit in Anspruch nehmen, wÃ¼sste ich keine bessere Vertre-

terin. Eine solche sehr grosso Lebendigkeit entfaltete Josua, d. h.

Herr Vogl aus MÃ¼nchen, und dazu einen solchen Glanz der Stimme,

dass die ZuhÃ¶rer jezuweilen den Oratorien - Usus vergasscn und in

Applaus ausbracben. Wenngleich ich dies bedauere â��dieser Applaus

hat fiir mich immer etwas StÃ¶rendes â�� so muss ich denselben doch,

wo sich Stimme und Schule so vereinigen, wie hier, entschuldigen.

Ich hÃ¤tte gewÃ¼nscht, Hr. Vogl hatte sich hin und wieder etwas mehr

geschont, die allzugrosse Leidenschaft stand unserm Helden nicht

Ã¼berall ganz gut. Herr Schulze aus Hamburg war als Kolcb aus-

gezeichnet; schÃ¶ner kann seine letzte Arie nicht gesungen werden.

Auch Chor und Orchester hielten sich sehr gut. FÃ¼r den Gesammt-

cindruck hatte ich einige Tempi etwas breiter gewÃ¼nscht, so nament-

lich den Chor Â»Gethttrmet stand des Jordan's FluthÂ« und den bekannten

Siegeschor Â»Seht den HeldenjÃ¼ngling nah'nÂ»; desgleichen die Gavotte-

Arie : Â»Wenn der Held nach Ruhme dÃ¼rsleU. Abgesehen hiervon lag

in der ganzen AuffÃ¼hrung Schwung und Begeisterung. (Schluss folgt.)

* Hamburg, n Am SS. Nov. fand das erste diesjÃ¤hrige Concert

der hiesigen Singakademie unter Leitung des Herrn v. Bernuth

und zwar zum Besten der Nalional-Invaliden-Sliftung im Sagcbiel'-

schen Saale statt. Das Programm war ein recht interessantes , bot

aber fast zu viel; es bestand aus dem dritten Acl der Gluck'scben

Armide und Paradies und Peri von Schumann. Das letztere Werk,

wohl eine der schÃ¶nsten BlUthen der Schumann'scben Muse, fÃ¼llt

einen Abend ganz fÃ¼r sich. Chor und Orchester hielten sich in dem

Schumann'schen Stucke am besten, Gluck lag ihnen bedeutend fer-

ner und der Chor ist nicht in allen Stimmen gleichmassig ausgebil-

det, daher gesanglich manche MissstÃ¤nde zu Tage traten. Die Ein-

satze waren bestimmt und gut, aber meistens nur bei den Damen.

In der Armide sangen die Damen Borne r vom hiesigen Stadt-

theater, und Brandt von der Berliner Oper die Soli. Fraul. BÃ¶rner

kennen wir aus ihren Leistungen am hiesigen Theater als eine

stimm- und talentbegabte fleissige SÃ¤ngerin und lÃ¶ste sie auch ihre

Aufgabe wie wir erwarteten. In riaul. Brandt lernten wir eine

Sftngerin mit einer vollen, sehr umfangreichen Stimme kennen. Die-

selbe sang den Hass in der Armide und die Altsoli in Paradies und

Peri, und befrietligle uns namentlich in der Wiedergabe der Gluck'-

schen Scene; wenn einige Stimmen vielleicht tadeln mÃ¶chten, dass

sie in dieser Partie zu wenig berÃ¼cksichtigt habe, dass sie Im Saal

uud nicht auf der BÃ¼hne sÃ¤nge, so mÃ¶chten wir ihr keinen Vorwurf

daraus machen ; sie zeigte uns in der ruhigen Haltung, in der sie die*

Partie des Engels |in dem Schumann'schen stucke wiedergab, dass

es nicht Manier, sondern Ã¼berlegte Jtbsicht war und fÃ¼r uns wenig-

stens richtige Auffassung derselben. Frau Wagner-Bellingralh

aus Dresden sang die Peri, dieselbe war uns schon von frÃ¼heren

Leistungen auch in dieser Partie bekannt und bestÃ¤tigte das Ã¼ber sie

gefÃ¤llte Urtheil, dass diese Dame in solchen Aufgaben wie die Peri

namentlich sich vor zu Ã¼bertriebenem Pathos und Ueberscbwanglicb-

keit zn hÃ¼ten bat. Herr Wolters aus Braunschweig, hierein wohl-

bekannter und mit Recht gern gehÃ¶rter Sanger, erfreute uns durch

seine schÃ¶nen, wohlgeschullen Mittel und das VerstÃ¤ndnis*, von dem

seine Auffassung des ErzÃ¤hlers in der Schumann'scben Composition

zeugte; namentlich seine deutliche Aussprache ist hervorzuheben

und hÃ¤tte den ungenannten Sangern der kleineren Partien zum Vor-

bild dienen sollen; denn von diesen SÃ¤ngern wird wohl schwerlich

einer im Saal verstanden sein Der Sagebiel'KChe Saal, in dem das

Concerl staltfand, zeigte sich im Klang wieder als unzureichend und

lasst die Sehnsucht nach einer Musikhalle wieder recht lebhaft er-

wachen. Die Malerei bat eine pompÃ¶se Kunsthalle bekommen, der

Architektur dient in Verbindung mit der Gottesverehrung der Bau

der schÃ¶nen Nicolaikirche, nur die populÃ¤rste Kunst, die Musik,

muss immer noch als Stiefkind in die Tanziocale flÃ¼chten. Hoffen

wir, dass der tu erwartende Friede uns auch ein eigenes Haus fÃ¼r

unsere Kunst, dlÂ« Musik, bringt. â�� Im Stadttheater gewÃ¤hrte

eine Gastrolle des Frl. Brandt aus Berlin einen Genuss und besla-

tigte das gunstige Urtheil, welches wir Ã�ber diese Dame in dem oben

besprochenen Concert gefÃ¤llt haben und zeigte, dass ihr Spiel ihrem

guten, echt dramatischen GesÃ¤nge ebenbÃ¼rtig ist und die Wirkung

desselben noch erhÃ¶ht. Wir bedauern lebhaft, dass sich die Erschei-

nung der SÃ¤ngerin nur auf eine Darstellung und zwar in dem schreck-

lichen Troubadour von Verdi beschrÃ¤nkte und freuen uns zu verneh-

men, dass sie in Begleitung des Tenoristen Niemann im Februar zu

uns zurÃ¼ckkehren wird. Ein Zufall halte Ã¼berhaupt diese eine Vor-

stellung herbeigefÃ¼hrt: der Herr General-Intendant von HÃ¼lsen aus

Berlin wÃ¼nschte nÃ¤mlich den SÃ¤nger Ucko als Troubadour in hÃ¶ren

und da FrÃ¤ul. von RigÃ¶no, die Vertreterin der Rolle der Azucena, er-

krankt war, so ersuchte er Frl. Brandt, die Rolle fÃ¼r den Abend xu

Ã¼bernehmen. Herr Ucko liess nun aucb alle ihm zu Gebote stehen-

den Stimmmillel los und brÃ¼llte seinen Part furchtbar, ja, um auch

noch i la Wachtel ein hohes < mit der Brust //' befreien zu kÃ¶nnen,

transponirte er seine Arie im dritten Act einen halben Ton liefer. Es

wird Ihnen diese Sache vielleicht unglaublich vorkommen, sie ist

aber buchstÃ¤blich wahr. Am 15. trat eine Frl. Milla Boeder ni

Berlin (wie wir hÃ¶ren, Tochter eines Theater-Agenten) in dem Ros-

sini'scben Barbier von Sevilla auf, was wir hier nur mit EntrÃ¼stung

verzeichnen kÃ¶nnen, denn die Dame besitzt weder eine Stimme, die

fÃ¼r das Theater ausreicht, noch hat sie etwas gelernt; alle Colora-

luren wurden verwischt und unrein horuntcrgehudelt, und das Ganze

war ein Gesang, den man sich kaum in einem Cafe cbantant gefallen

lÃ¤sst. Das Publikum war durch die hiesigen Blatter gehÃ¶rig vorbe-

reitet und wurde durch besondere Mittel wirksam unterstÃ¼tzt, so

dass es einzelnen Zischern nicht gelang, ein dreimaliges Hervorrufen

am Schluss der Oper zu verhindern.

Berichtigung.

In der Besprechung der Oper Â»Rose vom LibanonÂ« Nr. Â«8 S. 880,

Sp. Â», Z. 44 statt Â»singenÂ« lies: Â»siegenÂ« (Â»Der Eroberer hat nun

keine Lust mehr zu siegenÂ« etc.).
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ANZEIGER.

!*OI] Soeben erschienen im Verlage von Robert Seitz in

Leipzig und Weimar:

Lieder mit Pia noforl ebegleii u ng.

Deurer, Ernst, 'â��All -Deutschland fÃ¼r immer", Hjmne fÃ¼r

eine Stimme. Pr. 5 Ngr.

Henschel, Georg, Op. 3. Vier Lieder aus dem Liehesliedercykiu1

von G. v. d. Oder, fÃ¼r eine Bariton- oder Altstimme mit Begleitung

des ruiii.ili.il.- 15 Ngr.

ffÃ¶lzel, Gtutav, Op. 459. Aennchen im Garten, fÃ¼r Sopran mit

Pianoforlebeglcilung. 45 Ngr.

- Op. 159. Dasselbe Air Alt mit Pianofortebegleitung. 15 Ngr.

â�� Op. ft'.l Die Quelle, fÃ¼r eine Singslimme mit Begleitung des

Pinnoforte. 10 Ngr.

Viardot-Oarcia, Pavlittf, â��Uns ist ein sohlechtes Wetter",

fÃ¼r eine Singstimrae mit Pianofortebegleitung. 10 Ngr.

- Der GÃ¤rtner, fÃ¼r eine Singslimme mit Pianofortebegleilung.

1 0 Ngr. .

- In der FrÃ¼he, fÃ¼r eine Singslimme mit Pianofortebegleitung.

10 Ngr.

- M" ixo Binaefusfl , fÃ¼r eine Singslimme mit Pianofoi tcbeglei-

lunp. 10 Ngr.

- Rathsel, fnr eine Singstimme mil PiÃ¶nofoi-tebc^leitunp. 40 Ngr.

Weidt, Heinrich, Ã�p 78. â��Du schaust mich mild und

freundlich an", Lied hlr eine Singulimme mit Pianoforli-beÃ�lci-

iilii':. 40 Ngr.

- Op. 9*. â��Blau lacht der Himmel nieder", Lied fÃ¼r eine

Singslimme mit Pianoforlebegleitung. 40 Ngr.

Ferner fÃ¼r Miiutiorclior :

Deurer, Ernst, â��All-Deutschland fÃ¼r immer", Hymne fÃ¼r

Monnmchor. Partitur und Stimmen 10 Ngr.

Richard Wagner's Festgabe zu Beethoven's

[Â»"] Secularfeier.

Im Verlage von E. W. f ritlich in Leipzig erschien soeben :

Beetliovcii.

Von

Richard Wagner.

Preis l S Ngr.

flV* Bestellungen auf diese interessante Schrift werden durch

jede buch-, Kunst- und Musikalienhandlung ausgefÃ¼hrt.

ISO*J Verlag von

J. Rieter - Biedermann in Leipzig und Winlerlhur.

AVE MARIA

fÃ¼r

Sopran -Solo und weiblichen Chor

aas der unvollendeten Oper:

Felix Mendelssohn Bartholdy.

Op. 98. Nr. 2. "

Nr. Z7>> der nachgelassenen Werke.

Partitur Pr. (5 Ngr. ClÂ»Â»leraasiug 15 Ngr.

â�¢rchestentlMeB 1 5 Ngr. ChontiMeii Sopran l, II Ã¤ l J Ngr.

11051 H, Fohle

Musikalien -Verlags - G eschÃ¤ft

Hamburg.

l*06l Im Verlage von

J. Rieter-Biedermann in Leipzig und WinlerlLur

sind erschienen :

Christnacht

Gantete

von

3<ng. Â». 'â�¢Jffoien

fÃ¼r !Solof-itiiÂ»iiiiÂ«^n und Olioi-

mit Begleitung des Pianoforte

componirt

Ferd. Hiller.

Op. 79.

FÃ¼r Orchester instrumentirt

Partitur i Thlr. 43 Ngr. Ciavier-Auszug 4 Thlr. Uj Ngr.

OK hostershmmcn t Tblr. 15 Ngr. Solo-Singstimmen 7i Ngr.

Chorstimmen : Sopran 5 Ngr, Alt l und II k *l Ngr, Tenor l u. 11

Bass l und II Ã¤ 5 Ngr.

Weihnachts-Cantate

zur Feslfeier

auf Gyrnna.sien, Seminaricn , Rertl- und hÃ¶heren Bdrger-

Sobolcn

fÃ¼r gemischten Chor mit Begleitang des Pianoforte

componirl

von

Theodor Rode.

Op. 30.

Clavicr-Ansz. u. Stimmen 1 Thlr. 7l Ngr. Stimmen einzeln Ã¤ *{ Ngr.

lÂ»Â»'] Im Verlage von J. Rieter -Biedermann in Leipzig

und WinlerlhuT erschien :

Portrait

in Kupfer gestochen von G. Gomenbach. Gross Royal-

Form.il. Preis 22'/2 Sgr.

Dieses Portrait entstand durch Ueberarbeitung der besten

frÃ¼heren Vorlagen, unter besonderer Benutzung der bei Leb-

zeiten des Meisters abgenommenen Gesichtsmaske ; es sei hier-

durch allen Verehrern des grossen Meislers bestens empfohlen

Verantwortlicher Redakteur: Wilhelm Werner in Leipzig.

Verleger: J. Bieter-Biedermann in Leipzig und Winterlhur. â�� Druck von Breitkopf und Hsrtel in Leipzig.
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V. Jahrgang.

In h slt; Schriften zu Beethoven'Â« JubilÃ¤um. â�� Die SchlÃ¼ssel im ersten Buche der vierstimmigen Motetten von Palestrina (Schluu). â��

Anzeigen und Beurteilungen (ZwÃ¶lf EtÃ¼den von S. Bagge. â�� Franz Schubert's Werke fÃ¼r Kammermusik fÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden bearbeitet). â�� AuffÃ¼hrungen des Don Juan m Gugler-Wolzogen's Bearbeitung. â�� Anzeiger.

Schriften zu Beethoven's JubilÃ¤um.

//. D. Der hundertjÃ¤hrige Geburtstag Beetboveo's

bringt, wie zu erwarten war, manche .seinem Andenken

gewidmete Versuche ; leider sind die meisten derselben,

soweit sie uns zu Gesicht gekommen sind, mehr wohl-

gemeint als wirklich bedeutungsvoll, und documentiren

mehr den lebhaften Wunsch ihrer Verfasser, dem grossen

Manne ihre Huldigung vor der Oeffcnllichkeit darzubrin-

gen, als die wirkliche BefÃ¤higung, Neues oder Al>-

scbliessendes Ã�ber ihn zu bieten. Als wir 1856 den

hundertjÃ¤hrigen Geburtstag MOZ a r l's feierten, begrUsste

uns als edelste Gabe die Biographie Otto Jahn's. Des

unvergesslicben Mannes Wunsch war es, gleicherweise das

BeethovenjubilÃ¤um mit der schÃ¶nsten Gabe zu schmÃ¼cken,

die ihm xu Theil werden konnte; es war ihm nicht be-

schieden den Tag zu erleben. In seinem Sinne und mit

der gleichen Strenge und Emsigkeit der Forschung arbeitet

seit langer Zeit A. W. Thayer zur Bewahrung des Ge-

dÃ¤chtnisses an Beetboven's Erdenwallen; persÃ¶nliche

GrÃ¼nde mancherlei Art haben es bisher nicht gestattet,

die Fortsetzung des ersten Bandes zu bringen, wenngleich

es dem Uebersetzer wohl gestattet sein wird auszuspre-

chon, dass der zweite Band nahezu vollendet ist. WÃ¤hrend

nun der urkundliche Boden einer Lebensbeschreibung zum

grÃ¶ssten Theile noch so wenig festgegrUndet ist, wÃ¤hrend

manche der verbreitetsten ErzÃ¤hlungen theils in ihrer Da-

tirung, theils sogar in ihrem BestÃ¤nde selbst als im hÃ¶ch-

sten Grade unsicher erscheinen mÃ¼ssen, verschmÃ¤hen es

die eifrigen Verehrer doch nicht, auf diesem schwankenden

Boden sich wacker zu tummeln und der musikalischen

Well von dem grossen Manne Dinge zu erzÃ¤hlen, die ihr

entweder lÃ¤ngst und oft erzÃ¤hlt sind oder Ober deren

Zweifelbafligkeit sie selbst bei gelegentlicher AufklÃ¤rung

staunen werden. Man wird denselben die Freude des Da-

seins um so weniger verkÃ¼mmern wollen, als ja auch sie

die Verehrung des Meislers in Kreisen begrÃ¼nden und

vermehren helfen, in welche die Arbeit des eingebenden

Forschers leider oft nicht dringt; jedoch kann es nicht

Ã�berflÃ¼ssig sein, den Standpunkt der Wissenschaft ihnen

gegenÃ¼ber mit Deutlichkeil zu bezeichnen, damit niemand

bei ihnen zu finden erwarte, was sie zu bieten weder die

Absicht noch das VermÃ¶gen haben. Ja wenn man aufrich-

tig sein will, und einige Vorstellung von den Schwierig-

V.

keilen biographischer Untersuchung und der Wichtig-

keil der einfachen Gellung der Wabrheil auf diesem wie

auf allen Gebieten in sich fÃ¼hlt, so wird man doch die

allzu geschÃ¤ftige TbÃ¤ligkeit auf diesem GebietÂ« beklagen

mÃ¼ssen. Der irrigen Vorstellungen Ã¼ber unsere Meister

und namentlich Ã�ber Beethoven sind immer noch gar viele

verbreitet, und mil Aufwendung aller erdenklichen MuhÂ«

sucbl die wissenschaftliche Forschung die Nebel allmÃ¤lig

zu zerstreuen und die einfache Wahrheit in ihr Licht zu

setzen; wie wenig kann sie es billigenswerlh finden, dass

die Frucht ihrer Muhe in ihrem Erfolge bei den Lesenden

immer wieder in Frage gestellt wird durch die unzeilige

GeschÃ¤ftigkeit solcher, die den Beruf zu fÃ¼hlen meinen,

aus Verehrern Beetboven's Schriftsteller Ã¼ber Beethoven

zu werden und dadurch nur dazu beitragen, eingewur-

zelte IrrthÃ¼mer, deren Entfernung man endlich hoffte, im-

mer wieder von Neuem zu wiederholen. Wahrlicb, unsere

Tonheroen, im Leben vielfach hart mitgenommen und ge-

tÃ¤uscht, sollen es auch im Tode noch nicbl leicht haben.

Da begegnet uns denn zunÃ¤chst ein Schriftchen unter

dem Titel:

Lidwlg ru BeethtTen, ein LebeisMU, entworfen von W.

Frieke. Bielefeld 4870.

Der Verfasser dieser, mit einem nicht guten Titelbilde

versehenen Schrift Ã�ber den Meister will nicht Â«eine

actenmÃ¤ssige Darstellung und AufzÃ¤hlung einzelner Thal-

SachenÂ«, sondern Â»ein Bild seines Werdens und LeidensÂ»

geben. Zu diesem Zwecke hat er sich das Material aus

den zugÃ¤nglichen Darstellungen ohne Unterscheidung der

zuverlÃ¤ssigen und schlechteren zusammengestellt und in

Abschnitte gelheilt, deren jedem er einen poetischen Spruch

voranstellt. In die nicbl sehr nalUrliche und geschmack-

volle Darstellung mischt er mehrfach bekannte Briefe und

Documente ein, versuchl dann auch eine musikalische Be-

urlbeilung, die aber nur in dilettantischen Phrasen sieb

ergehl und durch hÃ¶be Worte den Eindruck wiederzugeben

suchl. Die Schrift bat die Berechtigung ihrer Existenz eben

nur darin, dass sie sich an ein Publikum wendel, welches

der lieferen kÃ¼nsllerisch - wissenschaftlichen Betrachtung,

die der Mehrzahl beute gelÃ¤ufig ist, noch vÃ¶llig fern slebl.

Am SchlÃ¼sse siebt ein nach Gattungen geordnetes Ver-

zeichniss der Werke Beetboven's.

Eine zweite Schrift bal das UnglÃ¼ck, durch den Namen

ihres Verfassers noch mehr zu strenger Vergleicbung auf-

zufordern :

so
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Lidwlg TU BeethtTen all leueh Â»d KÃ¤utler, von C. Mahn.

Elbing 4870.

Als Berechtigung zu seinem schriftstellerischen Auf-

treten kann der Verfasser nur den Enthusiasmus anfuhren,

mit welchem er selbst Beethoven'sche Werke von frÃ¼h auf

gehÃ¶rt und selbst gespielt habe. Wahrlich ein seltener

Mann! Und diese musikalische Vorbereitung scheint ihm

allerdings noch wichtiger gewesen zu sein, als die eigent-

lich biographische, welche bei ihm noch nicht einmal das

erreicht, was der vorher genannte geleistet. Nach Schind-

ler und Wegeier (Thayer's 4. Band ist ihm nicht bekannt)

erzahlt er in oberflÃ¤chlicher Weise das Leben Becthoven's

und ist mich bei ihrer Benutzung noch den handgreiflich-

sten IrrlbUmern ausgesetzt, wie er i. B. Beethoven 4786

in Begleitung Waldstein's von Bonn nach Wien reisen iBssl.

Dann werden aus Kritikern (wie Am. Wendt, Elterlein)

Ausspruche abgedruckt und am SchlÃ¼sse das Programm

R. Wagner's zur neunten Symphonie als Beilage beige-

geben, sowie ein Verzeichniss der Werke, wobei ihm doch

das nicht genannte Thayer'sche Verzeichniss Dienste ge-

than zu haben scheint; im Ã¼brigen, wie die ganze Schrift,

ohne jeden selbstÃ¤ndigen Werlh. â��

Wie durfte nun aber unter der Zahl der Beethoven-Auto-

ren dieses Jahres der fehlen, der schon seil Jahren sich

mit stets neuer Betriebsamkeil als den wahren Beethoven-

Apostel gerirl und dem Meister den unvergleichlichen

Ruhm zu vindicircn strebt â�� dass er der einzige wÃ¼rdige

VorlÃ¤ufer Richard Wagner's seif Vor uns liegt ein

zierliches BÃ¤ndchen mit geprcsster Einbanddecke und in

Goldschnitt; nachdem wir es zuerst aus seinem GehÃ¤use

sorglich herausgenommen und vorsichtig aufgeschlagen

haben, finden wir auf dem Titel:

Bfcthoten's Irerier. Sammlung der von ihm selbst aus-

gezogenen oder angemerkten Stellen aus Dichtern und

Schriftstellern alter und neuer Zeit. Nebst einer Dar-

stellung von Beelhoven's geistiger Entwicklung her-

ausgegeben von Ludwig fohl. Leipzig, GÃ¼nther 4870.

Aus den Notizen Ã�ber Beelhoven's kleine Bibliothek und

anderen Miltheilungen war bekannt, dass seine Belesenheit

in der Literatur zwar keine ausgedehnte war â�� wie hÃ¤tte

er dazu auch die Zeit finden sollen? dass er aber gewisse

Lieblingsschriften oft und gern las und die auf seine Per-

son und seine Bestrebungen anwendbaren Stellen in den-

selben anzustreichen, theilweise sich auszuschreiben liebte.

Keine Frage, dass Beelhoven's Anschauungen durch Kennt-

niss dieser. Stellen neue ErlÃ¤uterungen erhalten, und dass

der Biograph sie bei seiner Charakterschilderung zu be-

rÃ¼cksichtigen hat; es darf nur bezweifell werden, ob es

die Muhe lohnl, alle diese Stellen detaillirt abzudrucken,

wo man denn ganze Scenen aus Shakespeare, ganze

Goelhe'sche Gedichle einfach wiederzugeben hat, und ob

man eine solche Zusammenstellung wie ein fertiges Glau-

bensbekennlniss zu belrachlen das Recht habe. Ausser-

dem fÃ¼rchlen wir, ob die Biographen das Zulrauen zu

dieser Zusammenstellung Nohl's haben werden, um er-

forderlichen Falls von einer neuen sorgfÃ¤ltigen Durchfor-

schung dieses Materials abzusieben. Nohl begleilel das

Verzeichniss mit Anmerkungen, welche die BezÃ¼ge der

excerpirten Slellen auf des Meisters Leben erlilutern sol-

len, und schickt dem Ganzen einen lÃ¤ngeren, bereits

frÃ¼her in der Augsburger Allgemeinen Zeitung ver-

Ã¶ffentlichten Aufsalz Ã�ber Â«Beethoven's geistige Enlwick-

lunga voraus; eine Darstellung derselben, meinl er, sei

bisher noch nichl versucbl worden. Freilich isl bisher

niemand auf den Gedanken gekommen , die geistige Enl-

wicklung eines KÃ¼nsllers in dieser Weise loszutrennen von

der kÃ¼nstlerischen, fÃ¼r welche letzlere wiederum Nohl

bisher nichls irgendwie Brauchbares beigebracht hat. Man

muss eben feslhallen, dass diese ganze Anschauung des

Verfassers, fÃ¼r den ehemals Beethoven, ja noch frÃ¼her

Mozart den HÃ¶hepunkt der musikalischen Enlwicklung

darstellte, nur aus seiner gegenwÃ¤rtigen Anbetung Richard

Wagner's sich erklÃ¤rt. Denn was soll es anders heissen,

wenn er in den meisten Beelhoven'schen Werken das Wal-

ten einer poetischen Idee nicht findet, da derselben die

Â»musikalisch-architektonische Set/KunstÂ« im Wege gestan-

den habe, und nur in einer kleinen Anzahl von Werken, in

denen Beethoven Â»die Formen Formen sein liessÂ«, das hÃ¶here

Gesetz des freien Gedankens erkennen will. In diesen zeige

sich denn seine geschichtliche Stellung, vermÃ¶ge deren er

zuerst dunkel ahnte, was ein grÃ¶sserer Nachfolger aus-

sprechen sollle. Â«Denn mag er (S. XIII) Ã¼ber die poetische

Idee nicht hinauf zum dichterischen Gedanken und Ã¼ber-

haupl nicht Ã¼ber das FÃ¼hlen der Musik zur Klarheit des

Denkens in Wort und Poesie gesliegen sein â�� mag selbst

die neunle Symphonie â�� ersl den Anlauf zu dieser Er-

lÃ¶sung seiner wortlosen Kunsl in die freie Thaiigkeil des

Geistes â�� bedeuten, die den Stolz unserer Tage aus-

machtÂ« â��, so fÃ¼hle doch jeder, dass sich hier schon eine

neue Welt ankÃ¼ndige.

lieber die Slufen der geisligen Entwicklung Beet-

hoven's, die Nohl bis zu diesem zweifelhaften Endpunkte

bin slaluirt, die von den Werken u. a. durch die Gmoll-

Symphonie, die Pasloralsymphonie, die grosse Messe, die

neunle Symphonie bezeicbnel seien, kÃ¶nnen wir hier hin-

weggehen ; bemerkl sei, dass er besonders ausfÃ¼hrlich das

religiÃ¶se Element in Beethoven bespricht, dessen Betrach-

tung allerdings fÃ¼r den Biographen von besonderer Wich-

ligkeil ist. â�� Inleressant ist am SchlÃ¼sse Nohl's Appella-

tion an die deutsche Nation, ihn doch zum Behufe der

Vollendung seiner Biogiapbie unterstÃ¼tzen zu wollen, die

seine Lebensaufgabe sei, und zu welcher das Material so

weit verslreut sei; falls seine bisherigen Leistungen das

Vertrauen erweckt haben, Â»dass hier ein facliscber Beruf

wallet und in der Thal der wÃ¼rdige Biograph Beelhoven's

vorbanden ista, mÃ¶ge man ihm allerseils beislehen, die

Hindernisse bei Vollendung seines Werkes Ã¼berwinden zu

kÃ¶nnen. Es isl in der Thal mehr als naiv, dass Ludwig

Nohl bald noch Otto Jahu's Hinscheiden, dessen Worte in

der Vorrede der zweiten Auflage des Mozart er doch ohne

Zweifel gelesen hat, sich der Well als den wÃ¼rdigen Bio-

graphen Beethoven's prÃ¤senlirl. Gewiss, G. NoUebohm

und Alex. Thayer werden nichls eiligeres zu ihun haben,

als seiner Feder die Resultate ihrer Nachforschungen ohne

weiteres zu Ã¼berweisen.

Gegen unseren Willen sind wir elwas ausfÃ¼hrlicher

gewesen, um die Leser Ã¼ber das hier Gebotene ins Klare

zu setzen. Noch eine JubilÃ¼umsschrift Ã¼ber Beethoven liegt

uns vor:

Au RtTthmrn's Briefe*. Zur Charakteristik des Meislers.

Von Dr. Joseph ScUÃ¼ter. Leipzig 4870.

Wenngleich nÃ¼chlernor angelegt und von subjecliven

Beimischungen freier, als Nohl zu schreiben pflegl, und

daher dem grossen Publikum, fÃ¼r welches sie bestimmt

ist, ohne Zweifel gcniessbarcr, beruht doch auch diese

Schrift auf Voraussetzungen, deren Berechtigung wir nicht

zugeben kÃ¶nnen. Erstens halten wir die Ansicht fÃ¼r un-

richtig, als wilrcn die nun einm.il vorhandenen Briefsamm-

lungen und die bisherigen biographischen Arbeiten nur

fÃ¼r einen engen Kreis gelehrter Kenner beslimml; wir
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glauben und vertrauen vielmehr, dass jeder, der aus In-

teresse an den SchÃ¶pfungen eines Meisters sich Ã¼ber dessen

menschliche Eigenschaften naher unterrichten will, an die

rechten Quellen gehen wird. Ferner durfte es dem Ver-

fasser, der nicht zum Erstenmale als musikalischer Schrift-

steller auftritt, nicht unbekannt sein, wie unvollstÃ¤ndig das

bisher verÃ¶ffentlichte Malerini Ã¼ber Beethoven und nament-

lich dessen spatere Zeit noch immer ist, und dass nament-

lich noch eine grosse Anzahl von Briefen und anderen un-

bekannten ActenstÃ¼cken der Bearbeitung von berufener

Hand wartet; wesshalb es einem wissenschaftlichen Manne

allerdings Bedenken erregen durfte, auf Grund mangelhaf-

ten Materials eine populÃ¤re Schilderung anfertigen zu wol-

len , in welcher erhebliche IrrlbUmer kaum vermeidlich

sind. Endlich wird gerade bei Beethoven's Charakteristik

den brieflichen Aeussernngen desselben ein vergleichs-

weise weit geringerer Werth beigelegt werden mÃ¼ssen,

als bei den meisten anderen Componisten, da er bekannt-

lich keineswegs ein eifriger Briefschrciber war, und ein

Charakterbild, nur auf diese Aeusserungen gerichtet, noth-

wetulig einseitig und unvollstÃ¤ndig bleiben muss.

Der Verfasser hat die auszuglichen Mitlheilungen aus

Beethoven's Briefen, die er verschiedentlich durch Anmer-

kungen erlÃ¤utert, nach drei Gesichtspunkten: Freund-

schaft, Liehe und Leid, Kunst und Lehen getbeill und

giebt als Anhang unter der Ueberschrift Â»Bei BeethovensÂ«

die etwas bearbeiteten Fischer'schen Millheilungen Ã¼ber

Beethoven's Kindheit, welche in der Ueherselzung des

Tbayer'scben Beethoven als Anhang mitgelheilt sind. Wo

er sich selbstÃ¤ndig Bussen, zeigt er gesunde Anschauung

und warme Begeisterung; Neues bietet er nirgends.

FÃ¼hren wir noch an, dass die Schrift Elterlein's Ã¼ber

Beethoven's Symphonien in einer neuen, theilweise um-

gearbeiteten Auflage vorliegt, und dass die Â»neuen Bilden

von L. N oh l (MÃ¼nchen 1870) zwei AufsÃ¤tze Ã�ber Beet-

hoven enthalten (Â»Zwei HauptgOnner Beethoven'so, Â»Beet-

hoven und das Musikdramai), so glauben wir namhaft

gemacht zu haben, was fÃ¼r jetzt Ã¼b-- diesen Meister neues

vorliegt. *}

â�¢ Wahrend der Correctur lesen wir die Anzeige der Schrift

R. Wagner's Ã¼ber Beethoven. Wir behalten uns vor, auf dieselbe,

so wie auf etwaige andere Publicationen zurÃ¼ckzukommen.

Die SchlÃ¼ssel im ersten Buche der vierstim-

migen Motetten von Palestrina.

Von II. Bellermann.

(Schlnss.)

So viel Ã¼ber die von mir gemachten SchlÃ¼ssel-Aenderungen.

Ich, fÃ¼r meine eigene Person, wÃ¼rde am liebsten ohne Aus-

nahme die alten SchlÃ¼ssel, auch die der Chiavelte, in der zu

bewerkstelligenden Ausgabe des Palestrina stehen gelassen und

die modernen Transpositionen nur davor angedeutet haben;

doch scheint mir die Sache im Grunde gleicbgillig und un-

wesentlich, so dass ich ohne Bedenken dem Wunsche meines

Freundes Chrysander gefolgt bin. Jetzt haben die Partituren

wenigstens eine fÃ¼r jeden mit Gesangsmusik vertrauten Mu-

siker bequem lesbare Gestalt. Und so denke ich, dass die hier

befolgten GrundsÃ¤tze immerhin bis jetzt die richtigsten und

zweckmassigsten sind, weil hierbei niemals das VerhÃ¤llniss

der Stimmen zu einander aus dem Auge gelassen ist. Was

nÃ¼tzt die Beibehaltung der TonhÃ¶he, (die doch bei den Ã¤lteren

Componisten keine absolute, wiÂ« bei uns, war) wenn wir

durch Aenderung einzelner SchlÃ¼ssel, (also dieses

in , und ferner dieses

wie Herr

Adolf ThÃ¼rlings vorschlÃ¤gt) ganz verschrobene Partituren

erbalten, die schon untransponirt kaum zu lesen sind und nun

Ã¼berdies noch vom Dirigenten um eine oder mehrere Stufen

transponirt werden mÃ¼ssen. Man betrachte nur die folgenden

Partituren-Schemata, von denen wir die beiden ersten Nr. l

und S vielfach von Commer und Proskc angewendet finden.

Nr. 3 ist die SchlÃ¼sselanordnung der alten bei KÃ¼bnel in Leip-

zig erschienenen Mutica tacra:

.No. I.

No. 2.

No. 3.

A.

T.

B.

Quinte.

Quinte.

Quinte.

Septime.

Terz.

Septime.

Da nun hier einmal die SchlÃ¼ssclfrage angeregt ist, so kann

ich nicht umhin, Ã¼ber die Anordnung unserer GesangschlÃ¼ssel

Ã�berhaupt noch ein Wort zu sprechen. El veranlasst mich na-

mentlich dazu, dass man von so vielen Seiten darauf dringt,

moderne und alle Partituren nur im Bass- und ViolinschlÃ¼ssel

(in den beiden SchlÃ¼sseln, die unsern Ciavierspielern gelaufig

sind) herauszugeben. Wenn moderne Musiker thells aus RÃ¼ck-

sicht auf Verleger und Publikum, theils aus Bequemlichkeit,

theils aus Unwissenheit solche Partituren ihrer eigenen Compo-

sitionen anfertigen, wobei sie sogar den Tenor in den um eine

Oclave tiefer zu lesenden ViolinschlÃ¼ssel setzen, so mÃ¶gen sie

es immerhin thun, das geht mich nichts an; â�� bedenklich ist

es aber, wenn eine Zeilschrift, welche ansgesprochenermaassen

der Musik-Geschichtsforschung zu dienen vorgiebt, In

derselben Weise Ã¼ber diesen Punkt sich auslÃ¤gst. â�� S. die

Â»Monatshefte fÃ¼r MusikgeschichteÂ« (Â«870 S. <9I and 491).

Herr Roh. Bitner sajgt daselbst, dass man in der zweiten

HÃ¤lfte des siebzehnten Jahrhunderts die transponirten SchlÃ¼ssel

(die Chiavetle) nicht mehr angewendet habe und Hart dann so

fort: Â»Wir sehen daraus, dass zu Reiocke's Zeit der Ge-

Â»brauch der TranspositionsscblÃ¼ssel nicht mehr Sitte war und

Â»die bekannten vier SchlÃ¼ssel als ausreichend erkannt wurdenÂ«.

[Ganz natÃ¼rlich l weil sich allmÃ¤lig ein Kammerton oder Gabel-

ton festgestellt hatte, und man anfing in den Iransponirten

Tonarten zu schreiben.] Â»Wenden wir dies nun auf unsere

Â»Zeit an, so gelangen wir zu dem Resultate, dass nur zwei der

Â»frÃ¼heren SchlÃ¼ssel noch im gewÃ¶hnlichen Gebrauch sind and

Â»die aussergewÃ¶hnliche Anwendung veralteter SchlÃ¼ssel und

Â»besonders veralteter SchlÃ¼sselzusammenslellungen unter die

Â»Kategorie von GelehrtenkrÃ¤merei fÃ¤llt, die Keinem etwas nÃ¼tzt,

Â»sondern der Sache selbst nur schadet. Im heutigen theore-

â�¢tischen und praktischen Musik-Unterricht werden, mit sehr

Â»wenigen Ausnahmen und dann nur bei)Sa6g, die beiden

Â»SchlÃ¼ssel: Violin- und BassschlÃ¼ssel gelehrt, geÃ¼bt und die

Â»Beispiele darin notirt. Ein gewissenhafter Lehrer lÃ¤sst seinen

Â»SchÃ¼ler zwar auch in den alten SchlÃ¼sseln zeitweise arbeiten,

Â»doch geschieht dies eben nur als hergebrachtes Pensum, nicht

Â»als unumgÃ¤ngliche Notwendigkeit. (Ausnahmen hiervon

50Â»
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Â»machen in dem grossen Berlin, welches mehrere hundert Mu-

Â»siklehrer beschÃ¤ftigt, Prof. Ed. Grell und Prof. Heinr. Beller-

Â»mann, bei beiden Herren wird nur in den alten SchlÃ¼sseln

Â»gearbeitet, nÃ¤mlich im Discanl-, Alt-, Tenor- und BassschlÃ¼s-

Â»sel, wohl zu merken aber nie in den TransposilionsschlÃ¼sseln):

Â»was ist die Folge? dass in Berlin sich nicht 30 MSnner befin-

Â»den, die gelÃ¤ufig die alten SchlÃ¼ssel lesen kÃ¶nnen.Â« [Hr. Eitoer

scheint diese MÃ¤nner gezÃ¤hlt zu haben; es ist schade, dass er

nicht angiebt, ob er selbst zu den dreissigen oder zu der Le-

gion der anderen gehÃ¶rt. Herr Eilner schliessl hieraus:] Â»Wie

Â»es in anderen StÃ¤dten aussieht, lÃ¤sst sich leicht darnach er-

Â»messen. Ich habe SchÃ¼ler des Herrn Prof. Grell gekannt, die

Â»ihre Arbeiten zu Hause im Violin- und BassscblÃ¼ssel schrie-

Â»ben und sie dann mechanisch in die alten SchlÃ¼ssel transpo-

nirii-ii ohne je eine Uebung im Lesen derselben zu erlangen.Â«

[Solche SchÃ¼ler wÃ¼rde ich an Herrn Eitner's Stelle nicht mit

dem Ehren-Namen SchÃ¼ler, sondern einfach als dumme

Schuljungen bezeichnen, welche noch in dem kindlichen Wahne

leben, dass sie ihre Arbeiten zum Nutzen des Lehrers anfer-

tigen. Vor allen Dingen ist aber nicht einzusehen, weshalb

solche Schuljungen einen so streng wissenschaftlichen, grÃ¼nd-

lichen und allein auf die Sache gerichteten Unterricht, wie den

des Prof. Grell, besuchen, von dem sie wahrlich keinen soge-

nannten Ã¤usseren Nutzen ziehen kÃ¶nnen.] Â»Wer also unter

Â»den obwaltenden VerhÃ¤ltnissen noch den tfulb hat, in den

Â»allen SchlÃ¼sseln Werke herauszugeben, der kann sich getrost

Â»unter die MÃ¤rtyrer. [!] des neunzehnten Jahrhunderts rech-

Â»nen; es fragt sich nur, ob er als solcher auch die gewÃ¼nschte

Â»Anerkennung finden wird.Â« [Also um die gewÃ¼nschte An-

erkennung handelt es sich?! und weshalb? um Einigen,

welche ein grÃ¼ndliches und in seinen AnfÃ¤ngen schwieriges

Studium scheuen, durch eine EselsbrÃ¼cke einen bequemeren

Weg zu bereiten!] Â»Meine Ansicht ist also, und ich stehe unter

Â»den MUnnern vom Fache nicht vereinzelt da, dass wir uns der

Â»Zeit fÃ¼gen mÃ¼ssen und die allen SchlÃ¼ssel gleich veralteten

Â»KleidungsstÃ¼cken (welche auch an sich ganz vertraulich sein

Â»kÃ¶nnen) bei Seite legen und nur den Violin- und Bass-SchlÃ¼s-

Â»selÂ«, [das sind ja die beiden, welche zum Ciavier- oder besser

Piano-Forte-Spiel nÃ¶thig sind,] Â«anwenden mÃ¼ssen. Man sollte

Â»meinen, dass es gar nicht so vieler Worte bedÃ¼rfe, um zu be-

iweisen, dass die Composition ganz dieselbe bleibe, ob in den

Â»oder den SchlÃ¼sseln notirt, und doch ist die Einbildung so

Â»stark, dass es Musikgelehrle giebt, die einen Gesang in mo-

Â»dernen SchlÃ¼sseln geschrieben, gar nicht der MÃ¼he werth hal-

tten anzusehen, sondern rundweg erklÃ¤ren, sie kÃ¶nnen ihn in

Â»den modernen SchlÃ¼sseln nicht lesen?!Â«

Die folgende Notenreibe ist hiernach der Anfang einer P a -

l e s t r i n a'schen Motette in Partitur, wie sie ein Herausgeber,

Â»welcher sich der Zeit hat fÃ¼gen mÃ¼ssenÂ« gestalten wÃ¼rde:

Lau - da Si - on tal - va-io

I^=J=^:| _^ ~~=\

Lau - da

Gegen die obigen von Herrn B i t n e r zum Besten schwach-

ginniger Musiker gegebenen wohlgemeinten Ralhschlage Ist

aber vor allen Dingen einzuwenden, dass es aus dem Grunde

hÃ¶chste Pflicht des Musiklehrers ist, den SchÃ¼ler, der die Ge-

sangcomposilion, das Alpha und Omega der Musik, erlernen

will, in den alten SchlÃ¼sseln zu unterrichten, weil er allein

hierdurch eine klare und deutliche Vorstellung von dem Am-

bilus der verschiedenen Stimmen bekommen kann, â�� ganz

abgesehen von dem nicht hoch genug anzuschlagenden Vor-

theil, dass er nebenbei wie von selbst im Partituren-Lesen er-

starkt. Wenn es in Berlin nach genauer Zahlung des Herrn

Hob. Eilner nur dreissig Ma'nner giebt, welche letzleres ver-

stehen , dann giebl es in dem grossen Berlin Ã¼berhaupt nur

dreissig Musiker, welche die ersten Elemente ihrer Kunst hin-

ler sich haben. Noch wichtiger als das Partituren-Lesen aber

ist, wie ich bereits gesagt, dass der Gesangscomponist stets den

Umfang der verschiedenen Singstimmen vor Augen hat, und dieser

Umfang wird durch nichts besser reprÃ¤senlirl, als durch die fÃ¼r

die Summen beslimmlen Liniensysleme mit den ihnen eigen-

thÃ¼mlichen SchlÃ¼sseln. Nun betrachte man aber im Vergleich

mit guten classischen Vocalcomposilionen die GesangstÃ¼cke

(ChÃ¶re, Quartette und selbst EinzelgesÃ¤nge) unserer heutigen

ViolinschlÃ¼ssel-Componislen, wo wir den allergrÃ¶ssten Un-

sicberheilen begegnen : da wird der Alt in unerreichbare Lagen,

bis zum zweigeslrichenen e und f hinaufgeschickt, wÃ¤hrend

der Bass in die liefsten Tiefen hinabsleigen muss u. dergl. m.,

und dann wundern sich diese Herren, dass ihre Werke eine

QuÃ¤lerei fÃ¼r die SÃ¤nger sind und nicht klingen wollen, â��

wenn sie Ã¼berhaupt noch eine Empfindung fÃ¼r Wohllaut haben

und nicht grosssprecherisch behaupten, die wunderbaren Miss-

klÃ¤nge seien der Ausdruck ihrer Idee. Wie richtig ist der Aus-

spruch Fried r. von RÃ¤ume r'( im 4. Bande seines Hand-

buches zur Lillcraturgeschichle, wenn er sagt: Â»Wer an dem

sinnlich SchÃ¶nen keine unmittelbare Freude hat, wird nie ein

tÃ¼chtiger Maler oder Bildbauer; wem lebendige Personen nicht

hÃ¶her stehen, als davon abgezogene Begriffe, nie ein Dichter

ersten RangesÂ«. Dasselbe gilt natÃ¼rlich auch von der Musik.

Wer Musik macht, ohne an dem Wohllaut der menschlichen

Stimme und der wohllautenden Verbindung mehrerer solcher

seine Freude zu haben, wird nie ein wirklicher Musiker wer-

den , denn die SchÃ¶nheit ist die erste Bedingung der Kunst

Ã¼berhaupt. Durch die Anwendung der ViolinschlÃ¼ssel-Partitu-

ren â�� (namentlich von SchÃ¼lern, die noch nichls gelernt

haben, und hierher sind auch alle Musiker zu rechnen, welche

nichl fortwÃ¤hrend Gelegenheit haben, menschlichÂ« Stimmen zu

hÃ¶ren und zu beobachten) â�� gehl der Sinn fÃ¼r ein richtiges

VerhÃ¤llniss der Summen zu einander verloren: und gerade

durch die Beobachtung dieses richtigen VerhÃ¤ltnisses wird

Wohllaut und SchÃ¶nheit im mehrstimmigen GesÃ¤nge erzielt.

Die GesangsschlÃ¼ssel haben somit wohl elwas mehr Werlh als

veraltete KleidungsstÃ¼cke, die man ohne weiteres nach Belie-

ben mit neueren verlauschen kann. Dass Herr Eilner von

solchen Dingen keine Ahnung hat und garnicht einmal fÃ¤hig isl,

selbstÃ¤ndig Rieb ein richtiges Urlheil Ã¼ber eine mebrslimmige

Vocalcomposition zu verschaffen, hal er ja selbsl Ã¶ffentlich aus-

gesprochen, so dass er mir in diesem Punkte nichls Ã¼belneh-

men kann. In Nr. 54 der Bote & Bock'schen (Neuen Berliner)

Musikzeitung vom J. <868 bespricbl er Hermann Pntscb's

achtstimmig componirlen 42. Psalm; nach einigen allgemeine-

ren Phrasen komml er scbliesslich zu dem eines echten Kriti-

kers wÃ¼rdigen Ausspruch: Â»Wenn der S a t z [des Herrn

Putsch] eben so klingt, w'fe er aussiebt, so erklÃ¤re

ich ihn fÃ¼r ein kleines MeisterstÃ¼ckÂ«. Diese Offenheit

ist rÃ¼hrend ! ein Kritikus, der selbst gesteht, dass er nicht im

Stande ist, aus einer ihm in vollstÃ¤ndiger Partitur vorliegenden

Musik sich eine Vorstellung davon zu machen, wie dieselbe

klingt l! Gern verzeih ich ihm daher, wenn er (a. a. 0. S. 196)

bei Besprechung der neuesten Ausgabe Â»geistlicher und well-
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lieber Lieder fÃ¼r drei, vier, fÃ¼nf und sechs Stimmen aus dem

Ui. und 17. JahrhundertÂ» von Franz Commer die in den

Jac. Regnart'sehen dreistimmigen SÃ¤tzen vorkommenden

Quintenfolgen als Â»herrlichstÂ« bezeichnet und die naive

Frage hinzufÃ¼gt: Â«Wo werden da die Quintentheorien des Herrn

Prof. Bellermann bleiben fa Hier folgen einige dieser Â»herrlich-

stenÂ« QuintengSnge S. 5 i und 55:

No. 26. (Anfang.)

â��^

|

J J

----T . n

No. 27. (Anfang.)

Herr Eitner zieht natÃ¼rlich diese und die anderen SÃ¤tze des

Regnart den wohlklingenden und correcten (in Herrn Eitner's

Augen Â»im Ausdrucke trockenenÂ«) Liedern des Orlandus

L a ss us vor; in seiner Unschuld weiss er nicht, dass die

Â»herrlichstenÂ« QuintengÃ¤nge des Regnart genau so klingen,

wie sie aussehen.

Nun kommt aber noch ein zweiter Umstand hinzu , durch

welchen die ViolinschlÃ¼ssel-Partituren noch verwerflicher wer-

den, nÃ¤mlich der, dass die beiden (Violin- und Bass-)

SchlÃ¼ssel nicht einmal bei der grÃ¶ssten WillkÃ¼r, die man mit

dem Stimmen -Umfange treiben mag, fÃ¼r die Gesangspartilur

ausreichen , und man desshalb zu dem ganz unsinnigen und

verwirrenden Mittel greifen muss, eine der Stimmen (nÃ¤mlich

den Tenor) um eine Oclave hÃ¶her zu schreiben, als er ge-

lesen werden soll. Dies soll uns schliesslich zu einer kurzen

Betrachtung der Erfindung und frÃ¼hesten Anwendung unseres

Liniensystems fÃ¼hren.

Schon zu Hucbald's und Guido' s Zeiten wurden ver-

schiedene Versuche gemacht, eine Notation zu erfinden, in

welcher auf zweckmÃ¤ssige Weise das Fallen und Steigen der

Melodie dem Auge sichtbar dargestellt wÃ¼rde. Hucbald

schichtete z. B. die zu singenden Texlsylben in die Zwischen-

rÃ¤ume paralleler Linien , welchen er dann die Zeichen seiner

sogenannten Dasian- Notation als SchlÃ¼ssel vorsetzte. (Vergl.

meinen Artikel Ã¼ber die Hucbald'schen Notationen in Nr. 37

in dieser Weise: E

F F

dieser Zeitung vom Jahre 1868.) â�� Guido schrieb dagegen

bisweilen die gregorianischen Buchstaben steigend und fallend

Ã� E Ã�fi u. s. w., und ferner

c

zog er , um die Neumen mit grb'sserer Genauigkeit schreiben

zu kÃ¶nnen, einige bisweilen bunt gefÃ¤rbte Linien fÃ¼r einzelne

TÃ¶ne u. dergl. m. â�� Diese Versuche waren jedoch planlos.

Erst in dem dem Guido nachfolgenden Jahrhundert kam man

auf den glÃ¼cklichen Gedanken, ein Liniensyslem fÃ¼r das ganze

damals aus zwanzig Stufen bestehende Tonsystem vom f oder

der vox gravissima bis zum e superaculum in Anwendung zu

bringen, und zwar so, dass dasselbe zehn Linien umfasste und

jede Stufe der Leiter in demselben eine unverÃ¤nderliche Stelle

erhielt. Die unterste Linie wurde fÃ¼r das P bestimmt, der darauf

folgende erste Zwiscbenraum fÃ¼r das A grave, die zweite Linie

fÃ¼r das B (H) grave u. s. w. bis scbliesslich auf die oberste oder

zehnte Linie das dd superacutum und hierÃ¼ber das ee super-

acutum kam. Der Uebersicht wegen setzte man zu Anfang fÃ¼nf

claves signatae in gregorianischen Buchstaben davor, nÃ¤mlich

P, F, c, g und dd, so dass die ganze Leiter geschrieben so

aussah:

93

r^

nur

rt3S

as

Ã�

voeea grave*.

v. acutae. v. luperacutae.

Hiermit war im Grunde Alles erfunden, was zu unserer

heutigen Notation gehÃ¶rt, natÃ¼rlich abgesehen von der Be-

zeichnung der rhythmischen VerhÃ¤ltnisse, welche vielfache

Wandlungen durchmachen musste. Wenn wir nun zur Noli-

rung einer Stimme nur fÃ¼nf Linien anwenden, so sind diese

weiter nichts, als ein StÃ¼ck des grÃ¶sseren zehnlinigen Sy-

stems, von welchem man diejenigen Linien der Raumersparniss

wegen fortliess, welche ausserhalb des Umfanges der zu noli-

renden Melodie liegen. Es kann somit niemals eine Raum-Note

zu einer Linien-Note und umgehert werden. Johanna Tinctorw

giebt daher in seinem Terminorum musicae diffinitorium von

jedem einzelnen Tone an, ob er auf einer Linie oder auf einem

Zwischenraume steht, z. B. f'-ut ist linea, etc., G-tol-re-ut

grave(a\so das eine Octave hÃ¶her stehende g) est tpatium, etc. â��

Ich lasse zur bequemeren Uebersicht die verschiedenen SchlÃ¼ssel

im grossen Liniensystem folgen, indem ich die zu jedem SchlÃ¼s-

sel gehÃ¶rigen fÃ¼nf Linien durch stÃ¤rkere Striche hervorhebe.

~T^

HM Ul Â«

W

p â�� ^

H!

1

m

â��

*Z

(. F-SchlÃ¼ssel.

i. C-SchlÃ¼ssel.

3. G-SchlÃ¼ssel.

4. F-SchlÃ¼ssel, a. BassschlÃ¼ssel, b. BarytonscblÃ¼ssel.

2. C-SchlÃ¼ssel, a. TenorschlÃ¼ssel, b. AllschlÃ¼ssel, c. Mezzo-

SopranschlÃ¼ssel, d. SopranschlÃ¼ssel.

3. G-SchlÃ¼ssel, a. ViolinschlÃ¼ssel, b. franzÃ¶sischer Violin-

schlÃ¼ssel.

Man sieht aus dieser Zusammenstellung, dass es unmÃ¶glich

ist, die Note fÃ¼r das c-acutum anf einen Zwischenranm zu

bringen, was bei der verwerflichen Anwendung des Violin-

SchlÃ¼ssels fÃ¼r den Tenor geschiebt.
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Anzeigen und Benrtheilungen.

ZwÃ¶lf EtÃ¼den in allen Dur-Tomtrten fÃ¼r (Ins Pianoforlc com-

ponirl von St-lmar Btgge. Op. 43. Leipzig, Breitkopf und

HÃ¤rtel. (12337.) 31 Seiten Fol. Pr. 1Â«/, Thlr.

Eine dankenswerlhe Gabe. Jede Her 4 2 EtÃ¼den richtet sich

auf die EinÃ¼bung einer einzelnen technischen Fertigkeit. Nr. l

Ã¼bt hauptsÃ¤chlich die selbstÃ¤ndige Bewegung des Daumens und

5. Fingers bei vollkommen ruhiger, nicht schaukelnder Hand.

Nr. H das Spiel auf Oberlasten mit allen Fingern, abwechselnd

natÃ¼rliche und gespannte Lage, gebrochene Accorde. Nr. III

KrÃ¤ftigung des i. und 5. Fingers, UnabhÃ¤ngigkeit der" beiden

HÃ¤nde im Legalo- and Slaccato-Spiel. Nr. IV die chromatische

Tonleiter mit dem Clementi'schen Fingersatz. Nr. V Hand-

gelenk : Spiel, UnabhÃ¤ngigkeit der Hunde von einander. Nr. VI

GelÃ¤ufigkeit und gleichmÃ¤Ã�ige Kraft der Finger. Nr. VII Sforzalo

mit dem 5. Finger und Beweglichkeit des Daumens. Nr. VIII

Gebrochene Accorde mit Unter- und Uebersetzen durch zwei

Octaven. Nr. IX strenge FÃ¼hrung von zwei Stimmen in Einer

Hand. Nr. X Spiel des Daumens unter den Ã¤ndern Fingern

und Doppelschlagsfigur. Nr. XI Schwierige Vereinigung ent-

gegengesetzter (gerader und ungerader) Eintheilungsarlen.

Nr. XII endlich bringt TerzenÃ¼bungen in schwierigen Lagen.

Den hier gebotenen Uebungssloff kann man sich bei mehreren

EtÃ¼den durch Versetzung derselben in andere Tonarten noch

bereichern. Diese EtÃ¼den gehÃ¶ren nicht zu jenen Uebungs-

slÃ¼cken der Finger-Gymnastik, welche man am liebsten auf

tonlosen Tasten spielt, sondern bestehen aus guter Musik. Wir

empfehlen sie Allen, welche Ã¼ber die Elemente hinaus sind,

als anregende und lohnende UebungsstÃ¼cke.

r'rani Schubert'* Werke fÃ¼r Hammermnsik fÃ¼r Pianoforte zu

vier Hunden benrbeitet. Breslau (jetzt: Leipzig], Verlag

von F. E. C. Leuckarl. (2074.)

Die schÃ¶nen gedankenreichen Werke Schuberts fÃ¼r Kam-

mermusik findet der Liebhaber hier in einer Form publicirt, in

welcher sie der Mehrzahl ohne Zweifel willkommner sein wer-

den, als in ihrer originalen Gestalt fÃ¼r mehrere Instrumente.

Scbubert's subjective Natur denkt auch in mehrstimmigen Wer-

ken eigentlich immer nur an Einen SÃ¤nger, an Ein Instrument.

Seine Kammermusik, in geschickter Weise auf das blosse

Pianoforte zurÃ¼ckgefÃ¼hrt, mÃ¶chte daher in mancher Hinsicht

eher gewinnen als verlieren. Die vorliegende Ausgabe bietet

alles, was man nur wÃ¼nschen kann. Sie zerfÃ¤llt in zwei Serien.

Die erste Serie enthÃ¼ll folgende acht Nummern:

1. Quartett A-moll. Op. S9. (4 Thlr.)

Â». â�� Ks-dur. Op. 415 Nr. t.

3. â�� E-dur. Op. 425 Nr. t.

^. â�� B-dur. Op. 168.

5. â�� D-moll. Op. posth. (4 '/s Thlr.)

8. â�� G-dur. Op. 464. (4'/a Thlr.)

7. Quintett C-dur. Op. 463. (l1/;, Thlr.)

8. Octett K-dur. Op. 446. (4% Thlr.)

Die zweite Serie besteht aus sieben Werken:

4. Rondeau brillant fttr Viol. u. Piano. H-moll. Op. 70. (iSSgr.)

1. Fantasie fÃ¼r Viol. and Piano. C-dur. Op. 45Â«.

â�¢ Duo fÃ¼r Viol. und Piano. A-dur. Op. 462.

*. Trio Nr. 4 fÃ¼r Viol., Cello u Piano. B-dur. Op. Â«9. ji'YHur

5. Trio Nr. i flir dieselben InstrumentÂ«. E-dur. Op. 400.

6. Noclurno tur dieselben Instrumente. Es-dur. Op. 448.

7. Quintett (Forellenquintelt) fÃ¼r Quartett mit Piano. A-dur.

Op. 44Â«. (4'/sTbtr.)

Nur die mit Preisen nolirlen Nummern liegen uns vor, aber die

Ã¼brigen sind auch bereits erschienen. Die vierhÃ¤ndige Bearbei-

tung, von Hugo Ulrich, F. Schneider und C. HÃ¼bscbmann her-

rÃ¼hrend, ist sehr spielbar, auch nicht mit unnÃ¶thigen Schwierig-

keiten beschwert. Die Ausstattung gefÃ¤llt uns sehr, namentlich

das einstmals allgemein gebrÃ¤uchliche, jetzl- immer mehr in

Abnahme kommende Querfolio-Forniat, welches doch, wie jeder

Spieler weiss, fÃ¼r vierhÃ¤ndige CiavierstÃ¼cke wie fÃ¼r Orgelmusik

das einzig richtige ist. Diese schÃ¶ne Sammlung sollten Alle be-

sitzen, die in ihrer Hausmusik Ã¼ber vier HÃ¤nde verfÃ¼gen und

Ã¼berhaupt noch etwas anderes kaufen, als fÃ¼r 4 Thlr. Beet-

hoven's sÃ¤mmtliche Sonaten in der Form von Augenpulver.

AuffÃ¼hrungen

des Don Juan in Gugler-Wolzogen's Bearbeitung.

Schwerin, den 6. Dec.

Mozart's Don Juan in der neuen Bearbeitung von Gugler

und Wolzogen ist kÃ¼rzlich mit theilweise neuer Besetzung Ã¼ber

die hiesige BÃ¼hne gegangen , nachdem er wegen Wechsels im

Personale einige Zeit hatte ruhen mÃ¼ssen, und hat trotz der un-

gÃ¼nstigen ZeitverhSllnisse, welche natÃ¼rlich auch hier wesent-

lich auf den Theaterbesuch influenziren, seine Zugkraft be-

wÃ¤hrt, d. h. das Haus bis auf den letzten Platz gefÃ¼llt. Der

wohlthuende Eindruck, den mir die emendirle Form der Oper

schon bei der ersten AuffÃ¼hrung hinterlassen, hat sich mit jeder

Wiederholung gesteigert, so dass ich glaube , irh kÃ¶nnte ihre

Darstellung in der alten Verballbornung nicht mehr ertragen.

auch wenn sie mit allem Schimmer und Flimmer eines grossen

Theaters aufgestutzt wÃ¤re. Dass man in Wien bei ErÃ¶ffnung

des neuen Opernhauses den Don Juan im Wesentlichen nich

altem Zuschnitt gegeben und den hiesigen Vorgang ignoriri

hat, begreife ich ; die Intendanz einer BÃ¼hne ersten Ranges

darf sich nicht herablassen von irgendwoher etwas anzuneh-

men, das nach Belehrung schmecken kÃ¶nnte, und darum hat

wohl auch Berlin am Alten pietÃ¤tvoll festgehalten. Dass aber

andere BÃ¼hnen , namentlich solche von gleichem Rang mit der

Schweriner, bei denen also das Ueberlegenheitsbewusstsein

nicht in so eminentem Grade entwickelt zu sein braucht, bis

jetzt noch von dem hier gegebenen Beispiele keine Notiz ge-

nommen haben, lÃ¤ssl sich schwer begreifen und nur durch die

Hypothese erklÃ¤ren, dass die Theaterdirectionen den Wider-

stand der SÃ¤nger fÃ¼rchten, denn was die neuen scenischen

Einrichtungen betrifft, so sind die darin gegebenen Verbesse-

rungen so einleuchtend, dass sie sich jeder, nicht am Schlen-

drian klebenden Direclion von selbst empfehlen mÃ¼ssen. Den

SÃ¤ngern wird allerdings mit dem Einlernen eines neuen Textes

keine ganz leichte Aufgabe gestellt. Sollte denn aber von ihrer

Seile wirklich eine ernstliche oder gar unbesiegbare Renitenz

vorauszusetzen sein? Zur Ehre unserer deutschen BÃ¼hnen-

kÃ¼nstler mÃ¶chte ich weit lieber annehmen, dass viele derselben

Bildung und richtiges GefÃ¼hl genug besitzen, um leicht zur

eigenen Erkenutnlss zu gelangen, wie sehr ihnen selbst gedient

sei durch einen dem musikalischen Ausdruck genaÂ» angepass-

ten Text. In Schwerin hat sich dies in der Tbat bereits bestÃ¤-

tigt nach dem gewiss unverdÃ¤chtigen Zeugniss der Intendantur,

welcher es, wenn man Ã¼berhaupt Tendenz argwÃ¶hnen wollte,

nÃ¤her gelegen hÃ¤tte, auf energische BetÃ¤tigung der AutoritÃ¤t

ratben zu lassen, als das bereitwillige Entgegenkommen des

Gesangspersonals anzuerkennen. Wir Schweriner nÃ¤mlich er-

innern uns aus der Zeit der ersten AuffÃ¼hrung recht wohl eines

Artikels der Mecklenburgischen Zeitung, in welchem der Ver-

fasser der neuen Uebersetzung, Herr v. Gugler, aus Anlass

einiger im Wesentlichen sehr anerkennenden, nur den Verlust

gewisser allgewohnter Verszeilen bedauernden Beurteilungen,

klar dargelegt hat, aus welchen musikalischen GrÃ¼nden jene

conservirt gewÃ¼nschten Zeilen nicht beibehalten werden konn-

ten. Diesem Artikel nun (abgedruckt in Nr. i l der genannten

Zeitung von 1869) hatte Herr v. Wolzogen eine Nachschrift

beigefÃ¼gt, in welcher er scbliesslich sagt: Â»Auch darf ich es

frei bekennen, dass sÃ¤mmtliche bei der AuffÃ¼hrung betheiligten

Singer den Gugler'schen Text gern gelernt, weil sie darin ihre

BedÃ¼rfnisse und Anforderungen berÃ¼cksichtigt gefunden und

sich also der verdriesslicben MÃ¼he Ã¼berhoben gesehen habe ,

die zahllosen Declamations- und Sangeswidrigkeiten der alten

Texte durch eigene Anstrengung erst einigermaaasen zu ver-
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hÃ¼llenÂ«. Warum sollle sich eine Ã¤hnliche gÃ¼nstige Erfahrung

nicht anderwÃ¤rts wiederholen kÃ¶nnen, wenn nur von oben der

erste Anstoss gegeben wird? Freilich kann man einwenden,

ein SÃ¤nger werde den Fall des Ã¼ebertrills an eine andere BÃ¼hne

im Auge behalten, bei welcher der neue Text nicht adoptirt ist.

IK.r.ius wÃ¼rde zunÃ¤chst erhellen, wie hÃ¶chst wÃ¼nschenswert!]

es sei, dass mÃ¶glichst viele BÃ¼hnen sich zur Adoption ver-

einigen mÃ¶chten. Kommt aber eine solche Einigung auch nicht

so bald zu Stande, so hÃ¤tte doch der Ã¼bertretende SÃ¤nger die

auf EinprÃ¤gung des neuen Textes verwendete MÃ¼he nicht ver-

loren, denn fÃ¼r die Arien (also fÃ¼r den Hauptbestandteil jeder

Dolle) wird er ihn beibehalten und nur fÃ¼r die Ensembles wÃ¤re

er genÃ¶thigt zum Alten zurÃ¼ckzugreifen. Gerade solche FÃ¤lle

kÃ¶nnten fÃ¼r das Neue Propaganda machen, indem neben an-

sprechenden Arientexlen die groben Maugel alter Ensemble-

Texte nur umso schÃ¤rfer hervortreten mÃ¼sslen, wenigstens fÃ¼r

Solche, die Â»Obren haben zu hÃ¶renÂ« und deren Urlbeil in

Opernsachen das maassgebende sein sollte. Dass jene Fein-

fÃ¼hligkeit das Ohres, welche in einer Mozart'schen Oper das

innigste Zusammengehen der Textsprache mit dem italienischen

Urtext verfolgen kann, nicht Jedem verliehen ist, oder dass

Viele noch gar nicht daran gedacht haben, Mozart's Gesang mit

dem Urtext genau zu vergleichen, ist schlimm, aber kein Hin-

derniss; Andere, mit empfindlicherem Ohr und tieferem Yer-

slÃ¤ndniss, werden dem Uebersetzer desto dankbarer sein fÃ¼r

die sorgfÃ¤ltige LÃ¶sung der Ã¤usserst schwierigen Aufgabe, das

deutsche Wort durchaus nach den in der Musik und im Urlext

gegebenen Betonungen, Biegungen und Malereien zu richten,

ohne dabei der deutschen Sprache Gewalt anzulhun. Die in

Herrn v. Wolzogen neuester BrochÃ¼re Ã¼ber Don Juan gedruckte

Uebersetzung liest sich gewiss gut und fliessend; doch kann

dieses Lesen noch nicht Ã¼ber ihren eigentlichen Werth beleh-

ren, welcher sich erst richtig beurtheilen lÃ¤sst, wenn man den

neuen Text in seiner Verbindung mit der Musik und der dra-

matischen Handlung, also von der BÃ¼hne herab, zu hÃ¶ren be-

kommt. Gar Vieles, was (wie auch 0. Jahn hervorgehoben hat)

durch die alten Texte in plumper Art verdeckt oder vÃ¶llig verdreht

ist, kann jetzt durch den SÃ¤nger zur wahren Bedeutung gebracht

werden, wobei dieser ebensoviel gewinnt wie der ZuhÃ¶rer.

Kaum scheint es glaublich, dass eine solche Arbeit zwei

heftige Angriffe erfahren hat. Zwar der erste ist erklÃ¤rlich, da

er von einem Manne kam, welcher selbst eine Uebersetzung

des Don Juan-Textes verÃ¶ffentlicht hat und also durch eine be-

greifliche Voreingenommenheit sich verblenden lassen konnte.*)

Aber auf welche Motive soll man den zweiten, wahrhaft rohen

Angriff in Nr. 47 der Â»Neuen Zeitschrift fÃ¼r MusikÂ« vom Jahre

1869 zurÃ¼ckfÃ¼hren? Haltung und Stil des Artikels lassen kaum

auf einen literarisch-gebildeten Verfasser schliessen. Vielleicht

steckt ein fauler OpernsÃ¤nger dahinter, den die Angst erfasst

bat, sein Vorgesetzter kÃ¶nnte sich von Schwerin aus verfÃ¼hren

lassen; denn der Verfasser kÃ¤mpft fÃ¼r Erhallung des alten

Textes, welcher nur an wenigen Stellen einer kleinen Nach-

besserung bedÃ¼rfe, sonst aber der neuen Uebersetzuug weit-

aus vorgezogen werden mÃ¼sse, da diese oft Â»kindische Aende-

rungenÂ« bringe und keine Poesie, sondern Â»holperige ProsaÂ«.

Dabei wird der grosse Trumpf ausgespielt: Â»Fast scheint es,

als ob Schiller und Goethe fÃ¼r Herrn v. Gugler vergebens ge-

lebt habenÂ«. Der verurteilende Recensenl") setzt offenbar

â�¢) Der Aufsatz erschien anonym in Nr. 45 und 16 des Â»EchoÂ«

von 4869; nachdem jodoch in Nr. SO der Â»Neuen Berliner Musik-

zeitungÂ«: Herr v. Wolzogen den aus Stil und Inhalt erkannten Ver-

fasser (C. H. Bitter) genannt und ihm falsche Angaben nachgewiesen

hatte, hat Herr Bitter in seinen sehr kurz gehaltenen Erwideruugs-

zeilen (Nr. 34 der Â«Neuen Berliner .MusikzeitungÂ«) die Autorschaft

nicht in Abrede gestellt.

*â�¢) Ein Mitarbeiter der Â»Neuen Zeitschrift fÃ¼r .Musik musste

schon vom Partei-Standpunkte aus Alles tadeln, was ein von diesem

voraus, dass seine Leser den Gegenstand der Verurlheilung

nicht selbst kennen und ihm also aufs Wort glauben werden.

Da viel seltener BÃ¼cher gekauft als Zeitschriften gelesen wer-

den, wird in den meisten FÃ¤llen die Voraussetzung richtig sein.

Auch von den Lesern der Â«Allgemeinen Musikalischen ZeitungÂ«

mag wohl nur ein kleiner Tbeil die Wolzogen'scbe BrochÃ¼re

mit der neuen Uebersetzung zur Hand haben, und darum halte

ich die Mittheilung einer Probe fÃ¼r passend. Um nicht zu viel

Raum zu beanspruchen, greife ich eine der kÃ¼rzesten Nummern

heraus. Der neue Text zum StÃ¤ndchen heisst:

Erscheine doch am Fenster, holde Kleine,

Und reiche Balsam dar fÃ¼r meine Leiden!

Versagst du TrÃ¶stung mir, der ganz der Deine,

So muss vor deinen Augen ich verscheiden.

0 du mit sussem Munde, roth wie Rosen,

Mit weissom Halschen, mit den sammt'nen Wangen,

Du kannst ja doch nicht grausam mich verstossen l

1 i-- dich nur einmal seh'n, du mein Verlangen l

lil das wirklich Â»holperige ProsaÂ«? Oder merkt man den

Versen an, dass der Uebersetzer, indem er die Musiknoten

berÃ¼cksichtigen mussle, nicht freie Hand hatte? Um aber auch

das VerbUllniss zum Urtext erkennen zu lassen, muss dieser

beigefÃ¼gt werden. Bei da Ponte heisst es:

Dsh t'i'tfni alla flnystra, o mto tesoro,

Dell vieni a coraolar H pianlo mto /

Se tughi a me dt dar qualche rittoro,

D'ovanti agli occki tuoi morir vogdo.

Tu ch'Hai la bocca dolce piÃ¼ ein il mele,

Tu ehe Ã¼ zuccbero porti in mtzxo il rare,

Non euer, gioja mta, con me cruiitl l

Ltuciali atmen veder, tnio beli amore l * j

Man sollte meinen, eine Uebersetzung, welche Inhalt und

Farbe des Originals in der oben gezeigten Weise wiedergiebt,

kÃ¶nnte jeden befriedigen, der nicht gerade UnmÃ¶gliches von

einem Operntext verlangt.

Ich habe mich bei der Textfrage lÃ¤nger aufgehalten, weil

ich sie fÃ¼r besonders wichtig ansehe. Die scenischen Einrich-

tungen haben von Anfang an sowohl beim Thealerpublikum,

aU in der Presse ungeteilten Beifall gefunden, und auch die

vereinzelten Stimmen, welche den von Mozart nicht gewollten

Chor des ersten Finale ungern vermisst hatten, sind verstummt,

nachdem die Erkennlniss durchgedrungen war, um wie viel

schÃ¶ner jener Schluss in der ursprÃ¼nglichen Gestall wirkt.

Die ErgÃ¤nzung des zweiten Finale durch den sonst immer

weggelassenen letzten Abschnitt hat sich vollkommen bewÃ¤hrt;

gerade der gebildetste Tbeil des hiesigen Publikums mÃ¶chte

ihn nicht mehr entbehren.

Blatte so bitter angefeindeter Mann wie 0. Jahn gelobt hat. Jahn

konnte in seinem Â»MozartÂ« zwar die Don Juan - Uebersetzung nicht

erwÃ¤hnen, weil sie beim Erscheinen der zweiten Auflage noch nicht

gedruckt war; aber von der frÃ¼her durch Gugler gelieferten Ueber-

selzung zu Cosi fan lulle sagt er: Â»Sie gehÃ¶rt durch Gewandtheit

und Geschmack und die genaue Beobachtung der musikalischen Er-

fordernisse zu den vorzuglichstenÂ«. (Mozart, 4. Aufl. IV, S. 501;

1. Aufl. H, S. Â«IS.) Dass der Uebersetzer bei einer sweiten Arbeit

gleicher Art keine RÃ¼ckschritte gemacht haben wird, ist wohl selbst-

verstÃ¤ndlich. Unbedenklich stelle ich die zweite hoher als jene erste.

') Wenn man die italienischen Verse unter den Noten be-

trachtet, wird man finden, dass Mozart zweimal (in der ersten und

sechsten Zeile) von der sonst gebrÃ¤uchlichen Vocal-Elision Umgang

genommen hat. Dies war natÃ¼rlich auch fÃ¼r den deutschen Text zu

beachten, weil diesem sonst an jenen Stellen eine Silbe fehlen wurde.

Einem Leser, der etwa die Unterlegung der deutschen Verse pro-

biren will, sei bemerkt, dass auf der BÃ¼hne in der ersten Zeile ge-

sungen wird: Â»0 holde Kleine* und die sechste Zeile In der Form:

â�¢Du mit blendendem Hulscben, mit sammt'nen WangenÂ». Aehnliche

AccoramodationeÂ» aus gleichem Grunde kommen auch in anderen

Nummern vor; sie bleiben aber nicht etwa den Sangern Ã�berlassen,

sondern sind vom Uebersetzer selbst angegeben, wie die neue Par-

titur (Leipzig, Verlag von Leuckart) zeigen kann.
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l. Beetboven'a Fortrait, in Kupfor gestochen von G. Gonztnbaclt.

4. Vier bildliche Darstellungen, gezeichnet von M. v. Schwind,
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Eintritt Fidello's in den Hof des GefÃ¤ngnisses. Erken-
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3. â��An Beethoven", Gedicht von Paul Heyst.

l. Ein Blatt der Partitur in Facsimile von [teetlwicn's Handschrift.

5. Das vollstÃ¤ndige Buch der Oper, Dialog, GesÃ¤nge und Angabe der
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- t. Sie ist der Lenz.
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arbeitet, dabei von einem bedeutenden EfTecte. Wir glauben daher

obiges Liederheft allen Sangern von gutem musikalischen Sinn aus

voller Ucbcrzeugung empfehlen zu dÃ¼rfen.
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Geschichte der Musik

gelten.
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.-ikorii ini-i MnsikfnnDden als die derzeit rclrhhaltl^<(tf und bllliinU MoMtuit-

schrift angelegentlichit empfohlen werden. â�� Dasselbe ist durch alle Buch- nnd

Unsikalienhandlnngen, sowie Postanstalten zu beziehen. â�� Probenammern gratis.

Hierzu eine Beilage von Friedr. Brnckmann in MÃ¼nchen und Berlin.

Verantwortlicher Redakteur: Wilhelm Werner in Leipzig.

Verleger: J. Rieter-Biedermann in Leipzig und 'Winterthur. â�� Druck von Breitkopf und Hgrle! in Leipzig.
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Inhal i: Eine Anleitung zur Bildung des musikalischen Ã¼rlbeils. â�� Werke von E. Lassen (Fortsetzung und Schluss von Nr. 8). â�� Zur

Literatur der alten griechischen Musik. â�� Ein deutscher Text zu Carlssimi's Oratorium Jephtha. â�� Berichte. Nachrichten und

Bemerkungen. â�� Anzeiger.

Aufforderung zur Subscription.

Mit nÃ¤chster Nummer schliesst der fÃ¼nfte Jahrgang dieser Zeitung, und bitte ich die

geehrten Abonnenten, welche ihre Bestellungen auf den nÃ¤chsten Jahrgang nicht schon eingesandt

haben, dies schleunigst zu bewerkstelligen, damit keine StÃ¶rung in der Versendung eintritt.

Es ist Vorkehrung getroffen, dass die UnregelmÃ¤ssigkeit in der Zusendung der Zeitung,

welche bei der Entfernung des Herausgebers vom Druckorte unter den obwaltenden kriegerischen

VerhÃ¤ltnissen mitunter nicht zu vermeiden war, fernerhin nicht wieder vorkommt.

J. Rieter-Biedermann.

Eine Anleitung

zur Bildung des musikalischen Urtheils.

l'in dem Kunstfreunde durch Lehre und Anweisung

in der Musik ein wirklich sachijcinÃ¤sses Unheil zu ermÃ¶g-

lichen, pflegt man gewÃ¶hnlich zweierlei Wege einzu-

schlagen. Der eine fuhrt durch das breite Feld der musi-

kalischen Theorie, und wer diesen empfiehlt, pflegt zu

sagen, dass Alle denselben Weg gefuhrt werden mÃ¼ssen,

gleichviel ob sie vorzugsweise auf MusikÃ¼bung, oder nur

auf MusikverstÃ¤ndniss ihr Absehen gerichtet haben. Aber

dies ist gewiss ein Irrlhum, denn verschiedene Zwecke

bedingen verschiedene Mittel, und die Ausbildung des

musikalischen Urtheils isl doch etwas anderes, als die

Ausbildung musikalischer Fertigkeiten und FÃ¤higkeiten.

Desshalb empfehlen Andere den Weg, welcher durch die

Aesthelik gebt; doch bat dieser den Nachthcil, dass er in

Allgemeinheiten, in allgemeinen Begriffen sich bewegt und

zu den concret musikalischen Begriffen nur auf grossen

Umwegen gelangt. Das Unheil ruht aber auf Begriffen,

auf der Kenntniss handgreiflicher RealitÃ¤ten, die vorge-

fÃ¼hrt und insoweit erlernt sein wollen. KÃ¶nnte man den

Weg der instrucliven Musiklehre mit dem der philosophi-

renden Aesthelik auf natÃ¼rliche Art vereinigen , so Messe

sich ein nicht sehr mÃ¼hevoller sondern gewissermaassen

anmutbiger Pfad herstellen, auf welchem der Dilettant mit

Nutzen und Behagen das musikalische Gebiet durchstrei-

fen und wobei ihm selbst der Musiker mit VergnÃ¼gen fol-

gen wÃ¼rde. In einem Buche, welches uns die letzten

Wochen gebracht haben, ist ein solcher Pfad gewisser-

maassen schon gebahnt.

PopulÃ¤re VertrÃ¤ge Ã�ber Bllding und BegrÃ¼iding eines mu-

ilkallschei Irthells mit erlÃ¤uternden Beispielen von

Hermann KÃ¼ster, KÃ¶nigl. Musikdirector und Dom-

V.

Organist. I. Cyklus: Die einfachsten Tonformen.

Leipzig, Druck und Verlag von Breitkopf & Harlel.

1871. XII und 287 Seiten. 8. Pr. 1 Thlr. 2i Ngr'.

Der vorliegende Theil behandelt nur die Â»einfachsten

TonformenÂ«. Der Stoff ist in acht Â»Vortragen zerlegt. Der

erste Vortrag beschÃ¤ftigt sich mit dem Â»rhythmischen

SÃ¼lzeÂ« oder mit der Rhythmik im Tonsatze; der zweite

mit der Melodie in RÃ¼cksicht auf die ersten oder nÃ¤ch-

sten Verwandtschaftsgrade der TÃ¶ne, wie Octave Quinte

Terz u. s. w.; der dritte setzt die Untersuchung von der

Melodie fÃ¶n und verfolgt in ihr die entfernteren Grade der

Tonverwandtscbaft wie auch den wachsenden Tonreicb-

thum der Melodie. Der vierte Vortrag wendet sich darauf

der Harmonie zu, und der fÃ¼nfte beschÃ¤ftigt sich sodann

mit dem zweistimmigen, der sechste aber mit dem

drei- und vierstimmigen Satze. Der siebente Vor-

trag behandelt die erweiterte Liedform und damit

die Modulation, der achte endlich den Â»Perioden-

bau und die musikalische LogikÂ«.

Das gÃ¼nstige Vorurtheil, welches ein vorlÃ¤ufiger Ueber-

blick der Gliederung des Stoffes erweckt, wird durch die

Betrachtung des Einzelnen bestÃ¤tigt. Der Herr Verfasser

hat den Zweck, welchen er sich vorsetzte, sehr gut er-

reicht. Die Auseinandersetzung ist klar, die Darstellung

ist im Ganzen lebhaft und gefÃ¤llig, hin und wieder sogar

etwas schÃ¶nrednerisch, letzleres jedoch nicht in der Auf-

dringlichkeit, welche so viele Â»populÃ¤reÂ« musikalische

Schriften der Neuzeit unleidlich macht. Herr KUster ist

ein zu guter Musiker, als dass er sich im Nebel leerer All-

gemeinheiten verlieren sollte, andererseits aber auch so-

weit philosophisch geschult, dass er, wenn nicht Ã�ber alle

so doch Ã¼ber viele Grundfragen dieser Kunst zur Klarheit

gelangt. Schon aus dem blossen EntwÃ¼rfe des gegenwÃ¤r-

tigen Werkes kann man bei dem Verfasser auf eine ge-

wisse Sicherheil in der allseiligen Beherrschung seines

54
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Stoffes schliessen, denn der Vorsalz, eine Anleitung zur

Bildung und BegrÃ¼ndung des musikalischen Unheils tu

schreiben, setzt doch etwas mehr voraus, als lediglich

eine musikalische Facbkenntniss, und wer dieses Mehr

nicht besitzt, wird sich schwerlich eine solche Aufgabe

stellen. In der Thal fÃ¼hrt 'die Aufgabe Ã¼berall in das

geistige, in das musikalisch-logische wie Ã¤sthetische Ge-

biet hinein, and eben diese Beziehungen sind in dem vor-

liegenden Werke besonders gelungen dargestellt.

Die Â»Vortraget sind wirklich gehalten und der Druck

derselben wurde zunÃ¤chst dadurch veranlasst, dass viele

der HÃ¶rer dieselben zu besitzen wÃ¼nschten, um die ganze

Darstellung Â»noch einmal mit MÃ¼sse Ã�berschauen zu

kÃ¶nnen t, wie es im Vorwort beisst. Des Verfassers Ab-

sicht war eigentlich, mit dem Druck zu warten bis ihm

Â«Gelegenheit geworden, in vielleicht folgenden Cyklen

auch die hÃ¶heren Ton formen, den Toninhalt und das

Ideal des Tonkunstlers xur Sprache zu bringenÂ«. Was jetzt

vorliegt, ist also nur ein Tbeil, aber ein in sich abge-

schlossener, so dass derselbe auch ohne die beabsichtigte

Forlsetzung ein ganzes Werk ausmacht, und zugleich be-

handelt das Buch in den Â»einfachsten Tonformem

denjenigen Gegenstand, welcher fÃ¼r Alle, die mit den

elementaren Vorkenntnissen der Musik (Noten, Takt, Ton-

arten, Intervallen, Accorden, Stimme und Instrumenten)

vertraut sind, der verstÃ¤ndlichste und nÃ¼tzlichste ist.

Aber wir wÃ¼nschen doch sehr, dass es dem Verfasser

mÃ¶glich sein werde, auch die Darstellung der hÃ¶heren

Tonformen ausarbeiten und zum Druck bringen zu kÃ¶nnen

und wÃ¼rden erfreut sein, wenn diese Anregung etwas

dazu beitragen sollte. Der eingeschlagene Weg ist von

allen, die hier in Betracht kommen , der richtigste; was

man an der Behandlung des Verfassers aussetzen mag,

liegt nicht an der Methode, sondern in Nebendingen.

Bei der Ausarbeitung fÃ¼r den Druck waren genauere

Quellenangaben, als in einem mÃ¼ndlichen Vortrage mÃ¶g-

â�¢ lieh sind, hie und da wÃ¼nscbenswerth gewesen, sei es

auch nur, um zu zeigen, dass und wie der Verfasser die-

selben benutzt bat; Ã�berdies sind sie auch fÃ¼r den Leser

instrucliv. Bei der Besprechung eines Liedes von zwei

AbsÃ¤tzen, deren erster zwei, deren letzter aber drei Ein-

schnitte hat, setzt Herr KÃ¼ster hinzu : Â»Eine solche Ein-

theilung fuhrt leicht auf das in der neueren Zeit von Zei-

sing fÃ¼r die bildenden KÃ¼nste zur Anwendung gebrachte

Gesetz, nach welchem die kleinere HÃ¤lfte zur grÃ¼sseren,

wie die grÃ¶ssere zum Ganzen (3:5 = 8) sich verhalten

soll. Oft trifft dies auch in der Musik zu, oft aber auch

nicht, am wenigsten aber kann es maassgebend sein, so-

bald das Logische in das Aesthetische Ã¼bergebtÂ«. (S. 18.)

Hier wÃ¤re nun die AnfÃ¼hrung der Stellen in Zeising's

Â»Aestheliscben ForschungenÂ« (S. 195ff.), wo von dem ver-

meintlichen Gesetz des Â»goldenen Schnittest die Rede ist,

gewiss am Orte gewesen, ebenso sehr aber auch eine noch

stÃ¤rkere Abweisung desselben, denn ein Gesetz, welches

oft zutrifft, oft aber auch nicht, ist eben kein Gesetz mehr,

und dass es selbst in den bildenden KÃ¼nsten nicht als ein

solches anerkannt wird, beweist schon der Spitzname des

Â»goldenen Schneiderst, welchen Herr Zeising fÃ¼r seine

Entdeckung davon getragen hat.

Die zur ErlÃ¤uterung in den Text gedruckten Notenbei-

spiele nehmen einen sehr grossen Theil des Buches ein.

Solche Beispiele sind nicht zu vermeiden und hierdurch

erhalten musikalische Schriften ihre Weitschicbtigkeit,

durch welche sie sich von den sonstigen Kunstschriften

nnvortheilbaft unterscheiden. Der Verfasser bat aber doch

deÂ« Guten etwas ZD viel gethan, nicht in der Menge der

Beispiele, wohl aber in der Art ihrer WiedergabÂ«. Man

kann nur billigen, wenn er seine Beispiele vorzugsweise

aus bekannten deutschen Gesang-Melodien auswÃ¤hlt, und

es ist fÃ¼r die Sache unerheblich, wenn er dabei dem

Â»Volkslied* an sich eine grÃ¶ssere Wichtigkeit beimisst,

als ihm bei vorurtheilsfreier Betrachtung zukommen kann.

Alier warum ist diesen Melodien, diesen Volksliedern fast

Ã¼berall eine Begleitung beigegeben? Dieselbe hat doch

mit den Liedern nichts weiter zu schaffen, sondern ist ein

beliebiger moderner Zusatz und keineswegs immer ein

glÃ¼cklicher (siebe die Harmonie zu dem Beispiel Â»Es fuhr

ein Fuhrknecbl Ã�ber den RheinÂ«, S. 12). Handelte es sich

um Harmonisirung von alten Liedern, so wÃ¤re alles in der

Ordnung; aber der Verfasser spricht von rhythmischen

oder melodischen Verballnissen, bei welchen die Beglei-

tung sogar entschieden binderlich ist, da sie die Ueber-

sicht dessen, was entwickelt und gelehrt werden soll,

erschwert. Hierdurch gebt auch viel Raum verloren. Die

Miitheilung und Analyse der kleinen zweiteiligen Melodie

Â»Wenn i halt frÃ¼h aufsteht mit untergesetzten Clavierhar-

monien S. 24 â��23 nimmt auf diese Weise fast zwei volle

Seilen in Anspruch. Diese Concession an den Dilettan-

tismus hatten wir in dem trefflichen kleinen Werke also

lieber nicht gesehen.

Am SchlÃ¼sse des ersten Vertrages Ã¼ber den Â»rhythmi-

schen Salzt bebt der Verfasser hervor, dass der Eindruck,

welchen eine Musik auf uns mache, wesentlich auch von

dem abbange, Â»was wir bewusst oder unbewusst als Wir-

kung einer Cornposition verlangenÂ« d. h. mit Ã¤ndern Wor-

ten : von dem Zustande unseres Geschmackes und unserer

Bildung), und fahrt dann fort: Â»Dies Verlangen ist es, wel-

ches durch die Kenntniss der Wirkungsmille l einer Kunst

in demselben Grade sich Ã¤ndert, als sich das Ideal von

ihr und von jeder Kunslform weiter und weiter bildet. Je

mehr wir dies Ideal aus den an uns heran tretenden Com-

posilionen zu erkennen suchen, desto mehr werden wir

das eigene bilden und desto richtiger wird der Maassstab

fÃ¼r die Beurtheilung werden. Um uns nun hierbei durch-

aus vorurteilsfrei zu halten und das HÃ¶ren solcher Cotn-

posilionen wahrhaft erspriesslicb werden zu lassen, mÃ¼ssen

wir nach zwei Seiten prÃ¼fen, vergleichen und ausgleichen:

nach der Seile der Volksmusik und nach der der Musik

von KÃ¼nsllern. In der Volksmusik finden wir, wie in

der Volksdichtung, UrsprÃ¼nglicbkeit und NaivetÃ¼t; in der

Musik von KÃ¼nsllern die Anwendung bereits ausgebildeter

Kunstmittel zum Ausdruck ihrer Intention. Wir gewinnen

aus der Volksmusik den Maassslab fÃ¼r das NaturwÃ¼chsige

in der Musik der KÃ¼nstler, und aus der Musik der Kunst-

ler den Maassstab fÃ¼r das Kunstgemasse in der Volks-

musik. Erst wenn sich die VorzÃ¼ge beider in unserem

Ideal erganzen, haben wir die wahre Norm fÃ¼r unser Ur-

lbeil gefundenÂ«. (S. 38.) Wir fuhren diese Worte an als

ein Beispiel, wie man selbst demjenigen, was an sich Wi-

derspruch zu erregeu geeignet ist, doch in der hier ge-

gebenen Fassung unbedenklich beistimmen kann. Denn

die Entgegenstellung von Volksmusik und Kunstmusik,

welche der Verfasser, in Uebereinslimmung mit der grossen

Mehrzahl der heutigen Schriftsteller, hier vornimmt, ist in

einer rein sachlichen ErwÃ¤gung nicht aufrecht zu erhallen,

weil auch alles, was uns jetzt als Volksmusik entgegen

tritt, in seinem UrsprÃ¼nge Kunstmusik war, von Kunstlern,

den besten welche die damalige Zeit besass, herrÃ¼hrt und

ebenfalls bereits Ã¼ber soweit ausgebildete Kunslmitlel ver-

fdstc als Â»zum Ausdruck ihrer IntentionÂ« erforderlich

waren, lieber mehr, auf den Ausdruck der Intention ge-

sehen, verfÃ¼gt die gegenwÃ¤rtige Kunsldbung auch nicht.



Nr. 51.

403

Zudem sind die antithetischen PrÃ¤dikate, mit welchen der

Herr Verfasser Volks- und Kunstmusik kennzeichnet,

sÃ¼mmtlich sowohl ,-ml die eine wie auf die andere anwend-

bar. Und dennoch wird man nicht umbin kÃ¶nnen, den an-

gefÃ¼hrten Worten Beifall zu zollen, denn in der That lasst

sich die fdr die Gegenwart vorhandene Musik in jeue zwei

Gruppen scheiden, und was sich durch lange Zeit als

volksmassig bewahrte, hat dies nur tbun kÃ¶nnen eben

durch die Merkmale der UrsprÃ¼nglicbkeil und Nalurtreue

des Ausdrucks, wahrend die eigentlich so zu nennende

Kunstmusik sieb ofl mehr durcb die kÃ¼nstliche Verwen-

dung der Mittel, als durcb Kraft des Ausdrucks hervor-

hebt. So gestellt, ist der Gegensatz also vÃ¶llig richtig, nur

sind die gewÃ¤hlten Bezeichnungen dann nicht mehr ganz

zutreffend.

Wie schon erwÃ¤hnt, hat der Verfasser seine Beispiele

meistens der Gesangmusik entlehnt und zwar in glÃ¼ck-

licher Auswahl. Es ist aber fast, als ob er Gewissensbisse

empfÃ¤nde, die Instrumentalmusik, oder vielmehr ge-

wisse Seiten und Meisler derselben, nicht hÃ¤ufiger be-

rÃ¼cksichtigt zu haben, denn S. 201â��202 entschuldigt er

sich gleichsam desswegen. Wenn wir ihm gestehen, dass

seine Darstellung durch eine reichere Auswahl aus pas-

senden Instrumentalwerken fÃ¼r uns durchaus denselben

Wertb haben wÃ¼rde und dann hinzufÃ¼gen, dass seine Ent-

schuldigung Ã¼berflÃ¼ssig war, so wird Herr KÃ¼ster uns ge-

wiss glauben. Sind gewisse Meisler (Namen tbun hier

nichts zur Sache) besonders stark Â»in ihrer subjectiven

EigentÃ¼mlichkeit!, andere wieder Â«bei ihrer grossen Ob-

jecliviut fast immer mustergÃ¼ltigÂ«, wie S. 202 gesagt wird,

so weiss der Verfasser so gut wie wir, dass nur das Oh-

jeclive in der Kunst wirklich dauernden Bestand hat. Es

wÃ¤re also zu wÃ¼nschen, diesen Maassstab mit Bewussl-

sein, und ohne Nachgiebigkeit gegen schwankende Tages-

meinungen, angelegt /u sehen.

Auf einige andere l'unklc, die Interesse erregen, wer-

den wir gelegentlich weiter eingehen â�� am liebsten dann,

wenn der zweite Cyklus des KÃ¼ster'schen Werkes vor-

liegt. Dasselbe sei hiermit als belehrende und zum Nach-

denken anregende LeclÃ¼re aufs wÃ¤rmste empfohlen.

Chr.

Werke von E. Lassen.

(Fortsetzung und Schluss von Nr 8.

t. Kotig ledipu.

Die Vorbemerkungen Ã¼ber das VerhÃ¤ltnis der mo-

dernen Composition zu griechischen Gedichten sind, in

Nr. 8 S. 58 unterbrochen und sollen auch hier nichVwei-

ter fortgesetzt werden, da alles Wesentliche in dem lunge-

ren, mit Nr. 47 beginnenden Aufsatze Ã¼ber Â»das Oratorium

auf der BÃ¼hneÂ« bereits berÃ¼hrt ist. Hier wird die Compo-

silion Lassen's also nur noch zu charaklerisiren sein, und

solches wird am kÃ¼rzesten und zugleich am besten ge-

schehen, wenn wir das Verhaltniss betrachten, in welches

sie sich zu dem Gedichte des Sophokles gestellt bat.

Aus dem Titel Â»KÃ¶nig Oedipus von Sophokles,

Musik vonÂ« etc. folgt ganz einfach, dass das wirkliche

Gedicht des Sophokles hier in Musik gesetzt werden soll;

die Anforderungen, welche in Nr. 7 und 8 aufgestellt

wurden, waren also zunÃ¤chst zu befriedigen. Die erste

und hauptsÃ¤chlichste derselben ist die VollstÃ¤ndigkeit, die

Ganzheit; man muss den alten Dichter lassen wie er ist,

nichts abbrechen, natÃ¼rlich auch nichts hinzu thun. An

dieser Forderung mÃ¼ssen wir um so fesler halten, weil sie

von allen, die hier aufgestellt werden kÃ¶nnen, wirklich

die einzige ist, welche vollauf erfÃ¼llt werden kann : diesen

SchlÃ¼ssel, um in das altgriecbische Haus zu gelangen,

dÃ¼rfen wir also nicht verlieren.

Herr Lassen denkt anders Ã¼ber die Sache; er kÃ¼rzt

seinen Text. Dem Umfange nach ist das, was er streicht,

zwar nicht bedeutend, es sind nur 3'/2 Chorstrophen, aber

dem Inhalte nach ist es sehr bezeichnend fÃ¼r die Art der

Auffassung. Nach einem Dialog zwischen Oedipus, Kreon

und dem Oberpriester beginnt ein grosser prachtvoller

Chor, in welchem man das Griecbenlbum von seiner herr-

lichsten Seite gleichsam mit Hunden greifen kann. Von

diesem auch nur eine Zeile tilgen, heisst die Dichtung

verstÃ¼mmeln, Herr Lassen streicht aber die volle Halfle!

Nach der ersten aufregenden dialogischen Scene beginnt

der Chor und mit ihm eine hÃ¶here, maassvoll feierliche

Fassung, aus welcher dann die HÃ¼lferufe zu der Gottheil

um so wirkungsvoller hervortÃ¶nen. Dies ist der Anfang.

Erste Strophe.

Liebliche Stimme des Zeus, wie lautest du, kommend von Pylbo'i

goldreichem Haus zur heitern Burg

Thebens? Bungcnd erstarr' ich im GeiÂ«t und eriittre vor Schrecken,

Hellschaffender, Delier, i'aan :

Ahnend erbebt mir das Herz, was heute du,

oder In rollender Jahr' Umlaufe mir

kÃ¼nftig enthÃ¼llen wirst.

Sag' es mir gÃ¶ttliche Weissagung, du o Tochter der Huffnungl

Erste Gegenslrophe.

Dieb erst ruf ich, Athene, des Zeus unsterbliche Tochter,

und dich, die dieses Land beschÃ¼tzt,

Artemis, sitzend im Kreise des Markts auf strahlendem Throne,

auch Phobus, dem treffenden, fleh* ich :

als todwehrende Gotter erscheinet mir l

Wenn Ihr in voriger Zeit schon drohenden

Fluch von der Stadt hinweg

scheuchtet, vertilgend die Olnlheo des Leids,

o so nahet auch jetzt uns!

Zweite Strophe.

Ihr GÃ¶tter! Leiden sonder Zahl

Drangen mich â�� u. Â». w.

Was ein griechischer Chorgesang war, welche Stellung

und Bedeutung er in der TragÃ¶die einnahm , kann man

schon aus diesem Beispiele sehen. Der TragÃ¶dienchor war

aus Opfrrgesangen entstanden; wer empfindet dies nicht

schon bei den ersten Worten und fÃ¼hlt sich in eine hÃ¶here

Ruhe und Feierlichkeit und damit zugleich auch in jene

Heiterkeil, jene Seelenbarmonie verseltl, welche selbst in

dem ergreifendsten TragÃ¶dienspiel walten muss? Das alles

lasst Herr Lassen aus! Er beginnt sein Werk mit dem

Aufschrei Â»Ihr GÃ¶tter! Leiden sonder ZahlÂ« u. s. w., stellt

sich also ganz auf den Standpunkt der modernen Oper.

Wenn bei dieser der Vorbang in die HÃ¶he geht, so kann

mau etwas Derartiges schon erwarten. Aber meint er

wirklich, ein Grieche â�� und namentlich das versammelte

Volk in kunstvoll feierlichem Chore â�� hatte sich so pol-

ternd und schreiend vor die Gottheit begeben? In Demulh

vielmehr schauen sie auf, mit einem Lobpreis beginnen

sie, umschmeicheln die GÃ¶tter, und erst nachdem sie die-

selben auf solche Art sich geneigt gemacht haben, lassen

sie ihren bisher unterdrÃ¼ckten brennenden Schmerz laut

werden. Hierdurch erbalten auch die heftigen Klagelaute

erst ihren rechten Ausdruck, das Ganze gewinnt Form und

Glanz, Wahrheil und volle, echl griechische SchÃ¶nheit.

Wie der Componisl es darstellen will, ist seine Sache, aber

das Ganze muss er uns zunÃ¤chst vorfÃ¼hren. Glaubt er

dieses nicht vollbringen zu kÃ¶nnen, sondern etwas davon

als nicht componirbar ausscheiden zu mÃ¼ssen, so ist dieses

der sicherste Beweis, dass er seiner Aufgabe nicht ge-
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wachsen ist, d. b. sich zu derselben in eine fÃ¤lscht- Stel-

lung gesetzt bat.

Als Herr Lassen, die beiden ersten Chorstrophen Ã�ber-

springend, mit der dritten begann, glaubte er ohne Zwei-

fel musikalisch sehr weise gehandelt, nÃ¤mlich das gewÃ¶nnet!

zu haben, was man jetzt einen dramatischen Anfang nennt.

Er bat aber nichts weiter dadurch bewiesen, als dass er

ganz und gar von den engen Rucksichten der gegenwÃ¤r-

tigen Oper umstrickt ist. Schon ein Blick auf die besten

unserer Oratorien hÃ¤tten ihn lehren kÃ¶nnen, dass die mu-

sikalische Kunst namentlich auch in ihrer Chorgestal t u n g

hÃ¶heren als den sogenannten dramatischen Gesetzen unter-

tban ist. Jetzt muss er in dem angeschlagenen Tone fort-

fahren und wo er im Verlaufe des Chorgebetes auch den

Â»weinfarbigen BacchosÂ« anruft, muss es im Hopsasn mit

roh lÃ¤rmenden Instrumenten geschehen, also durchaus

grobsinnlich. Ganz natÃ¼rlich! Die Musik verlangt Con-

trasle. Setzt man nun das Dramatische als obersten

Grundsatz der Gestaltung, so sind die idealen Anforde-

rungen nicht zu befriedigen, und es bleibt nichis Ã�brig,

als die sinnliche Abwechselung. Herr Lassen hat sich also

nur den Ruhm erworben, einige auf dem Niveau der Oper

stehende MÃ¤nnerchor- und SolosÃ¤tze geschrieben zu haben,

denen aber nicht ein Versifica t von einem Poeten der Gegen-

wart, sondern zufÃ¤llig ein solches von Sophokles unter-

gelegt ist. Von griechischem Sinn und Geist findet sich in

dem ganzen Opus auch nicht die Spur.

Ueber musikalische Einzelheiten zu reden, kann wenig

nutzen. Die kleine Instrumental-Introduction bekundet den

Autor der Symphonie in D, der mit Instrumenten allein

geschickt und ausdrucksvoll umzugehen weiss. Aber so-

bald der Gesang beginnt, Ã¤ndert sich die Scene, da findet

man nichts LÃ¶bliches mehr, selbst die Instrumente, welche

zur Begleitung herbei gezogen sind, worden hier unbe-

deutend und reizlos. Wo der Gesang auftritt, muss dieser

die Hauptsache sein, und ist solches nicht der Fall, so

macht sich der Uebelstand schliesslich selbst bei den be-

gleitenden Instrumenten geltend: so gewiss ist es, dass

bei einem Singwerke alles Lehen und alle Kunst vom Ge-

sÃ¤nge ausgeht. Wir mdssen daher in Geduld warten, bis

die gesangliche Verwahrlosung, welche die meisten der

seit einiger Zeit erschienenen Chorwerke zur Schau tragen,

durch eine gelÃ¤uterte Praxis Ã¼berwunden ist. Nur zwei

CborschlUsse als Beispiele Lassen'scher VocalitÃ¤t wollen

wir anfahren. Die zweite Nummer schliesst:

nim-mer in mei-nen Oe - dÂ«n-ken da - her trifft

Welcher Rhythmus, welche Betonung! â�� Der Schlussdes

Ganzen ist nicht besser:

eh er drang an s Ziel des Le-bens, oh-ne dass ein

rÂ» a J- J4 g - i T

Auch einige Liederbefle erschienen von Herrn Lassen:

Â»Sechs LiederÂ« ohne Slimmenangabc, aber fÃ¼r einen massi-

gen Supran berechnet (das letzte derselben ist ein Duett fÃ¼r

Sopran und Bariton], und Â»Drei Lieder fÃ¼r Bariton t. Das

erste der sechs Lieder hat ein Vorspiel in Fis-dur, wel-

ches auch als Nachspiel wiederkehrt, die Melodie beginnt

aber in Fis-moll (worauf auch die Verzeichnung von drei j>

deutet] und geht zuletzt in Fis-dur Ã¼ber. So etwas kommt

bei Trostliedern vielfach vor und sehr wirkungsvoll, hier

aber ist der Uehergang aus Moll in Dur so plump, so un-

geschickt, dass von einer Modulation gar keine Rede sein

kann. Was soll auch bei einer Folge von Harmonien wie

9 8 â�¢ 7

â�¢â�¢ + >; 4 â�¢+â�¢ * herauskommen! Das Ciavier mit seiner Un-

bestimmtheit und Vollgriffigkeit muss alle Blessen decken.

Es bat aber auch keinen Sinn, ein Dur-Vorspiel zu einer

Moll-Melodie zu setzen. NatÃ¼rlich ist das absichtlich ge-

schehen, aber um so schlimmer, denn wer sich durch Abâ��

.sieht l ich keilen die musikalische Stimmung zerstÃ¶rt, der

zÃ¤hlt gewiss nicht zu den tief musikalisch angelegten Na-

turen. Den Anfang des Gesanges setzen wir her; er ist so

barock wie die Begleitung:

Kla - ge nicht, be-trÃ¼b - tes Kind,

Die Singstimme ist also rein instrumental gebildet, dabei

ohne natÃ¼rlichen Gang, steif und ausdruckslos. So sind

sammtliche Liedermelodien Lassen's beschaffen, wie leider

die vieler anderen deutschen Componisten, â�� und bei
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einer solchen Beschaffenheit wundern unsere Tonsetzer

sich dann noch, wenn sie mit ihren Produclionen keinen

wirklichen Erfolg erzielen und dieselben sich Ã¼ber Freun-

des- und Parleikreise nicht verbreiten. Wer von ihnen

sich zu gut dUnkt, von allen classischen Meistern zu lernen,

der sollte wenigstens einem Gounod die abgerundete an-

nmlhUo Melodie nachzuahmen suchen. Das letzte der

6 Lieder, ein sentimentales Ahschieds-Duetl, gebt weid-

lich auf den EfTect aus, ist aber ein trauriges Product; der

flachste Italiener macht etwas Tieferes, wenn er fdr zwei

Stimmen schreibt, von gesanglicher SchÃ¶nheit gar nicht

zu reden. Die drei Bariton-Lieder sind von grÃ¶sserem

Umfang; auch ihnen ist das Barocke, der mangelhafte

Rhythmus und bei grossein Aufwand von Mitteln eine ge-

wisse Ausdruckslosigkeil eigen. Das zweite, die Â»Som-

mernachtÂ«, enthÃ¼ll aber wenigstens die Elemente zu einem

guten Stimmungsbilde. Konnte Herr Lassen noch lernen,

einfach zu schreiben ohne AfTectation, so wllrde ihm man-

ches gelingen. Aber an den vorhandenen vocalen Mangeln

wird scbliesslich alles wieder scheilern.

Es isl auffallend, dass sich bei diesen Liedern nirgends

ein Dichler genannl findet. Wenn nach der neuen Theorie

der Dichler bei der Oper Alles isl, so bedeutet er dagegen

heim Liede vielleicht garnichts mehr. '

â�¢) Die 6 Lieder haben im Druck die richtige Verlagsnummer

788; auf dem Titel steht aber 785.

Zur Literatur der alten griechischen Musik.

Schon in Nr. Â«S d. J. Seile 848 wurde auf die erfreuliche Mit-

tbeilung der Verlagsbuchhandlung B. Ã¼. Teubner In Leipzig hin-

gewiesen, dass wir endlich eine neue kritische Ausgabe der Schriften

der griechischen Musiker zu erwarten haben und zwar zunÃ¤chst die

Musica des Arislides Quintilianus von Dr. Deiters bearbeitet,

welcher die Collalionen zu diesem Autor besorgte.

Herr Dr. Hermann Deiters schickt schon jetzt seiner Be-

arbeitung ein Prooemium in dem

Â»Programm des kÃ¶niglichen Gymnasiums zu DUren Ã¼ber das

Schuljahr 186Â»â��10. (Bonn, Druck von C. Georgi 1870, 4Â°.

M Seilen)

voraus unter dem Titel:

â�¢ DoArislidlsQuintilianidocIrinaeharinonicae

fontibusÂ», Part. I.

Nach einer kurzen Inhaltsangabe der drei BÃ¼cher des Anslidrs

Ã¼ber die Musik wird der Vorwurf gemacht, dass Arislides das ganze

Werk nicht mit gleichem Fleisse und gleicher Gelehrsamkeit durch

gearbeitet habe. Das Meiste seiner Lehren sei aus Ã¤lteren Werken

compilirt, aber gerade desswegen die Schrift des AristidesvonWerth,

weil dieselbe gewichtige Lehren alterer Theoretiker uns erhalten

habe. Es entstand daher die Aufgabe fÃ¼r die kritische Forschung,

die Quellen nachzuweisen, aus welchen Arislides seine mitgetheilten

Lehren geschÃ¶pft hat.

FÃ¼r die Rhythmik Ist dieses schon von Westphal, Suse-

ro'ihl u A. mit Erfolg geschehen, aber Ã¼ber die Quellen der Lehre

von der Harmonik gingen die Ansichten noch auselninder. Westphal

nahm den Arisloxenus als seinen GewÃ¤hrsmann an, wogegen

Carl von Jan (in der in Nr 86 d. J. angezeigten Schrift) zeigt, dass

n Arislides Lehren enthalten seien, welche mit denen des Arisloxe-

nus zum Theil in Widerspruch standen. Herr Dr. Deilers geht auch

von dieser Ansicht aus und sucbl sie durch PrÃ¼fung und Verglei-

chung der einzelnen Capilel nirht nur zu begrÃ¼nden , sondern auch

selbst die Quellen so weit mÃ¶glich annÃ¤hernd nachzuweisen, was

um so schwieriger isl, da uns Aristides selbst hierÃ¼ber gar nicht

Deiters leitet zunÃ¤chst die Darlegung des ethischen Einflusses

der Musik auf den Menschen, die mit der Platonischen Lehre Ã¼ber-

einstimme, aufDamonAthenlensis, den Freund des Sokrales,

zurÃ¼ck, welcher ein Werk Â»de musica. geschrieben.

Das von Aristides seiner Harmonik vorausgeschickte Capitel Â«Je

universae disciplinae musicae partibusÂ« enlhalte ferner dieselbe Ein-

thcilung wie sie von Marlianus Capclla angenommen, welcher sich

wiederum aufLasusHermionensis, zur Zeit der Regierung des

Darius Hystaspis, als seine Quelle berofl.

Auch die deflnÃ¼io de materia musices sei nicht auf Arisloxenus

allein zurÃ¼ckzufÃ¼hren, sondern auf altere Lehren, die DÃ¤mon kurz-

weg mit Â»PlatonischeÂ« bezeichnet und vermutbel Deiters hier wieder

den DÃ¤mon als Quelle und durch den Gebrauch des Wortes

iinifvTittjJi den ThrasyllusPlatonicus.

Herr Dr. Deiters kommt zu dem Resultate, dass Aristides nur

sehr Weniges aus Aristoxenui entlehnt habe. Nicht einmal das Werk

des Letzteren selbst habe Aristides benutzt, sondern Dur einen

Auszug aus demselben, in welchem die Lehren des Aristoxenus nicht

unverfÃ¤lscht, sondern durch ZusÃ¤tze seiner Schiller entstellt wieder-

gegeben wurden. Die meisten Lehren des Aristides gingen auf allere

Theoretiker vor Aristoxonns' Zeit zurÃ¼ck, nur sei es kaum mÃ¶glich,

die Autoren und die Werke selbst aufzufinden, welche dem Aristides

als Quelle vorgelegen, und nachzuweisen, ob Aristides Einem oder

Mehreren seine Lebren verdanke und ob einem Zeitgenossen des

Plato selbst oder einem spateren Theoretiker, welcher an den alteren

Lehren festgehalten. Als solchen fÃ¼hrt erden TheonSmyrnaeus

u. A. an.

Herr Dr. Deilers wird seine dankenswerthen Untersuchungen

fortsetzen, die sich in diesem Programme nur Ã¼ber den ersten Theil

der Harmonik erstrecken. Mr.

Ein deutscher Text zu Carissimi's Oratorium

Jephtha.

AH- dem Lateinischen Ã¼bersetzt von B. fingier.*)

Der bibliscke Erittler. Als zu sireilen begann der KÃ¶nig der Kin-

der Ammon wider die Kinder Israel und nicht erhÃ¶rte Jephtba's

Rede zum Frieden, kam der Geist des Herrn Ã¼ber Jephtha ; und da

Jephlha hinaus zog zum Streue, lhat er ein GelÃ¼bde also:

Jesklba. Wenn der Herr Ã¼bergeben wird die Kinder Ammon in

meine Hunde: was aus der Tuur meines Hauses zuerst mir begegnet,

das sei von mir dem Herrn gebracht zu einem Opfer.

l bor. So auf die Kinder Ammon zog Jephlha zum Sireile, dass

im Geiste des Herren mit der Starke Gottes er sie schlage und be-

siege.

Ir.iiidirhor. Und man hÃ¶rt Trompeten, und es ertÃ¶nel Pauken-

klang; voll Kampfbegler stÃ¼rzt machtig Israel auf Ammon.

Eine Stimme. Weichet, Verworfene, weichet, entweichet in

schneller Flucht l Ihr gehet unier, es fallet euch das scharfe Schwert.

Gott hat in seiner Herrlichkeil zum Streite sich erhoben und kÃ¤mpfet

wider euch.

Chor. Weichet, Verworfene, weichet, entweichet in schneller

Flucht l Ihr seid besiegt, bald in der Wutb der Schlacht sollet ihr

vernichtet sein l

Der Enikler. Jephtha schlug aufÂ» Haupt sie und nahm ihnen

zwanzig Stadie, â�� eine grosse, grosse Schlacht, gar schrecklich.

Ober. Klagegeheul erfullele Ammon, und daniedergebeugt:! vor

Israel lag es in Demuth.

Enikler. Da nun der Sieger Jepbtba zuriicke kam zu seinem

Hause, gehl ihm entgegen sein einiges Kind, seine Tochter, mit Pau-

ken und mil Reigen, und sie sang vor:

Jrpbthi's Toekler. Stimmt an den frohen Lobgesang mit Pauken-

schall und Cymbelklang! Preiset im SÃ¤nge Gott den Herrn, lobet In

hohem Chore ihn1 Den Herrscher, der die Schlachten lenkt, den

Herrn des Himmels preist mit mir, dass er die Kinder Israel durch

Heldenband zum Sieg gefÃ¼hrt!

FrÂ»aeieker. Preiset im SÃ¤nge Gott den Herrn, in hohem Chore

lobet ihn! Israel dankt ihm Ruhmesglanz und unser Heer den Sieges-

kranz.

Jtsklka'i Ticbler. Singt Alle, Alle Gott dem Herrn! das ganze

Volk lobsinge ihm, dem Herrscher, der die Schlachten lenkt, der uns

verliehen Ruhmesglanz und Israel den Siegeskranz!

Ckar. Gott unserm Herrn lobsingen wir, wir preisen den Herr-

scher, der die Schlachten lenkt, der uns verliehen Ruhmesglanz und

Israel den Siegeskranz.

Lriikler. Aber da nun Jepbtha, der das GelÃ¼bde dem Herrn ge-

Ihan, die Tochter sah kommen ihm entgegen aus dem Hause, fing er

schmerzlich zu weinen an und zerriss sein Kleid vor Jammer und

klagte:

â�¢ Das im i. Bande der Â»DenkmÃ¤ler der TonkunstÂ» gedruckte

Werkchen wurde am t. Dec. in einem Concert des unter Professor

Faisst's Leitung stehenden Â»Vereins fÃ¼r classiscbe KirchenmusikÂ» in

Slullgart aufgefÃ¼hrt, zu welchem Zwecke B. Gugler eine Ueber-

setzung angefertigt hatte, die wir hier mittheilen, da das kleine Ora-

torium an mehreren Orten zur AuffÃ¼hrung vorbereite! wird, eine so

vortreffliche Verdeutschung also Jedem willkommen sein muss.



406

Nr. 5l.

Jfpbtfca. Weh', o weh1 mir! ach, meine Tochter, ach, wie beu-

gest du mich ! o meine eioz'ge Tochter, wie betrÃ¼bst du mich ! und

du selber, meine Tochter, verderbest dich!

VIÂ« Tochter. Wie kann ich dich beugen, mein Vater? und warum

sollt' ich, als deine einzige Tochter, verderben mich?

Jfphlbj. Ich habe meinen Mund aufgetban gegen Gott, dass, wer

mir zuerst entgegengeht aus der Thur' meines Hauses, der sei von

mir dargebracht dem Herrn zum Opfer. 0 weh' mir! ach, meine

Tochter etc.

Tocllrr. Vater mein, so dem Herren du gelobet hast und bist als

Sieger nun heimgekehrt, siebe bereit hier deine einzige Tochter l

bring' sie dar zu einem Opfer, nachdem Gott dich rÃ¤chte! Nur Eines,

Vater mein, gÃ¶nne noch deiner einzigen Tochter, eh' sie zum Tode

gehl!

Jrpklkl. Was kÃ¶nnte noch, o meine Tochter, was kÃ¶nnte noch

dir, die bereit zu sterben, die Seele IrÃ¶slen?

Taeater. Gieb mir die Frist, dass ich zwei Monden gehe hin auf

die Berge und dort mit meinen Gespielen weine um meiner Jugend

Bluthe l

Jrpbih,i, Gebe hin, mein Kind, gehe denn auf die Berge, meine

Tochter, und weine um deiner Jugend Bluthe.!

Chor. Mit den Gespielen zu Berge zog das Kind Jephtba's, und

sie klagte, und sie trauerte um ihrer Jugend Bluthe also:

Jcpbtha's Tackln. 0 trauert, ihr HÃ¼gel, trauert! ach jammert, ihr

Berge, jammert! und bei dem schweren LeidÂ« meines Herzens klagt,

o klaget! (Â»EchoÂ«: klagt, o klaget!{ Seht, es stirbt eine Jungfrau; in

der Stunde meines Todes bleibt kein Sohn, dess ich mich trÃ¶ste;

darum seufzet, ihr WÃ¤lder, Quellen und BÃ¤cbe! bei dem Scheiden

der Jungfrau weint, o weinet! (Â»EchoÂ«: weint, o weinet!) Webo mir

Armen ! wenn das Volk singt in FrÃ¶hlichkeit, wenn den Sieg preiset

Israel und rÃ¼hmet des Vaters Thalen, werd' ich still zum Tode geh'n,

einsam; ich, des Vaters einzige Tochter, sterbe, darf nicht leben.

So erbebet, ihr Felsen l hÃ¶rt's mit Schrecken, ihr HUgel, Thaler und

Schilifte t von schauerlichem Klagelaul hallet wieder l (Â»EchoÂ« : hallet

wieder ') Beweinet, Kinder Israel, beweint die Bluthe meiner Jugend !

um Jephtha's einzige Tochter hebt an im Ton der Trauer euren

Klagechor I

(bor. Ja, weinet, SÃ¶hne von Israel! Ihr Jungfrau'n alle, weinet

laut.' Dem Heldenkind, das so jung zu sterben geht, ertont voll

Schmerz und Trauer unser Klagechor.

Berichte. Nachrichten und Bemerkungen.

* Berlin. (Die Oper; J u l. Krause.} In Nr. SS dieser Zei-

tung brachten wir die Ã¼berraschende Nachricht, dass der kgl. Hof-

und OpernsÃ¤nger Kra use plÃ¶tzlich, wahrscheinlich seiner Wagner-

feindlichen musikalischen Richtung wegen, in den Ruhestand versetzt

worden sei, obwohl er bei seinen ausserordentlichen Slimmmilteln,

verbunden mit einer bei heutigen Theater-Sangern selten vorkom-

menden musikalischen Bildung noch lange Zeit der Stolz unserer

kgl. Opern-BÃ¼hne hatte sein kÃ¶nnen. Man hoffte allgemein, die In-

tendantur der kgl. Schauspiele wurde sich im letzten Augenblicke

noch eines Bessern besinnen und eine so ausserordentliche Kraft wie

Krause (da sie sonst hieran nicht Ueberfluss hat) der BÃ¼hne zu er-

halten suchen. Indessen war dies nicht der Fall. Die Zeit fordert

einmal ihre Rechte, und, indem man jetzt immermehr den elasti-

schen Boden vertagst und der Wagner'schen und Verdi'schen Muse

huldigt, wird die kgl. Oper bald den Ruf eines wirklichen Kunst-

instituts gÃ¤nzlich elngebÃ¼sst haben. Es scheint, als wolle man hier

in Berlin denselben Wagner-Schwindel, wie zuvor in MÃ¼nchen, ins

Leben rufen. Im Grossen und Ganzen ist dem Berliner freilich der-

gleichen verhasst, aber eine Gross-Stadt wie Berlin ist von den

Fremden so besucht, dass die Theater stets gefÃ¼llt sind , wenn nur

das, was gegeben wird, den gehÃ¶rigen LÃ¤rm macht, sich durch

Busseren Glanz, Decorationen und Ungeheuerlichkeiten auszeichnet.

Das hat man recht an den Meistersingern wahrnehmen kÃ¶nnen, welche

nirgends in unseren Zeitungen ein anerkennendes Wort fanden, trotz-

dem aber immer wieder gegeben wurden und ihrer Sonderbarkeit

und Abgeschmacktheit wegen die anwesenden Fremden anlockten. â��

Durch den Abgang Krause's verliert unsere Buhne gerade einen

KÃ¼nstler, dem dieser moderne Opernunfug im hÃ¶chsten Grade zu-

wider ist, und der es nicht unterlassen konnte, so viel in seinen

KrÃ¤ften stand, dagegen Opposition zu machen. Der Dank dafÃ¼r war,

dass man den Unbequemen, nachdem er sechs und zwanzig Jahre

hindurch der Kunst die treuesten Dienste geleistet, verabschiedete.

Krause ist durch seinen Contract so gestellt, dass nicht nur er

selbst, sondern nach seinem Tode auch seine Witlwe und unmÃ¼n-

digen Kinder hinlÃ¤nglich versorgt sind. Es ist somit sein Abgang vom

Theater durchaus nicht sein, sondern allein des Theaters

Schade. Auch wird Krause, wie wir schon neulich sagten, in Zukunft

nicht der Kunst entzogen ; er wird im Gegentheil durch seine her-

vorragenden Leistungen im Oretoriengesange auf einem Ã¤ndern ihm

sogar hÃ¶her stehenden Gebiete noch lange Zeit segensreich fortwir-

ken kÃ¶nnen. â�� Zum Abschied vom Theater fand am Donnerstag zu

seinem Benefize im Opernhause eine Vorstellung von Figaro's

Hochzeit statt, in welcher er seine Lieblingsrolle, den Figaro, mit

grosser Lebendigkeit und jugendlicher Frische zur Darstellung brachte

und die Mitspielenden sowohl im GesÃ¤nge als im Spiele in glÃ¤nzend-

ster Weise Ã¼berstrahlte, wie es wohl selten bei Jemandem der Fall

sein dÃ¼rfte, der Â»seines Alters wegenÂ« in den Ruhestand gesetzt wird.

Das Haus war bis auf den letzten Platz gefÃ¼llt, und von allen Seiten

gab das Publikum ihm auf das wÃ¤rmste seine Theilnahme durch nie

enden wollende Beifallsbezeugungen kund. Wir wollen die Leistungen

der anderen SÃ¤nger hier nicht einzeln kritisircn, da wir von ihnen â��

(naturlich mit Ausnahme der Frau Harriers-Wippern) â�� im Grunde

nur wenig Gutes sagen kÃ¶nnen. Es fehlt sÃ¤mmtlichen, namentlich

aber den Damen, mehr oder weniger eine grÃ¼ndliche Schule. Die

Darstellerin der GrÂ«fln (Frau von Voggenhuher) besitzt eine volle,

krÃ¤ftige Stimme, weiss aber ihre TÃ¶ne nicht zu verbinden und hat

eine mangelhafte, fast ganzlich unverstÃ¤ndliche Aussprache; die

Dame, welche den Pagen sang (Frl. Milla Roder, Tochter eines hie-

sigen Theateragenten; s. Correspondenz aus Hamburg in Nr. (9)

scheint die ersten GrundsÃ¤tze eines richtigen Athemschbpfens nicht

zu kennen u. s. w. â�� Viel schlimmer, als solche einzelnen Sdngern

und SÃ¼ngerinnnen anhaftenden Fehler, ist es aber, wenn die musika-

lische Leitung des Ganzen sich nicht in den rechten HÃ¤nden befindet;

denn hierunter leiden Alle. Dies zeigte sich namentlich darin, dass

die Orchesterbegleitung fast ohne Ausnahme viel zu laut war und die

stÃ¤rksten Singstimmen verdeckte; ja, selbst die Reinheit liess man-

ches zu wÃ¼nschen Ã¼brig. Unter den frÃ¼heren Kapellmeistern (Tau-

bert und Dorn) war gerade die Begleitung in den Mozart'schen

Opern von ausnehmender Zartheit und, wie.sich von selbst versieht,

dem GesÃ¤nge untergeordnet. Jetzt kamen in den Ensemble-StÃ¼cken

(z. B. im grossen Finale des zweiten Ades) die SÃ¤nger fast gar nicht

mehr zur Geltung. Und hierbei wurde von dem Dirigenten, Herrn

Eckert, das Tempo dermaassen beschleunigt, dass es fÃ¼r die

SÃ¤nger beinahe zur UnmÃ¶glichkeit wurde, die Worte vernehmlich

auszusprechen. Die ganze AuffÃ¼hrung machte daher (abgesehen von

einzelnen gelungenen Stellen) den Eindruck, als balle man es nicht

mehr fÃ¼r nothig, mit Mozart viele UmstÃ¤nde zu machen; der ist

eben gut genug, â�¢; .-rig heruntergepeilscht zu werden. â�� Das ist in

kurzen ZÃ¼gen der Stand der classlschen Oper in Berlin. Man wird

das hier ausgesprochene Urtheil nicht zu hart finden, wenn man be-

denkt, dass im Verlaufe einer nicht anzulangen Zeit zwei allgemein

geachtele, der classischen Musik zugethane und im rÃ¼stigsten

Mannesaller stehende Kapellmeister und der bedeutendste, gedie-

genste SÃ¤nger dieser Richtung ohne genÃ¼genden Grund veranlassl

wurden, ihren Abschied zu nehmen.

* Berlin. S. Trotz des schwer auf den GemÃ¼thern lastenden

Druckes strÃ¶mt doch die Fluth der Concerte in reichem Maasse und

besonders sind es die alten bewÃ¤hrten Concertinstilute, welche auch

in diesem Winter ihre Cyklen in gewohnter Weise begonnen haben,

so gestern der K o t z o l t'sche Gesangverein die erste seiner Soireen.

In ihrem materiellen Zwecke zeugte auch sie vor der Zeit, da die

Einnahme zum Besten der deutschen Invalidenstiftung bestimmt

war. Was den Vorlrag der gesungenen StÃ¼cke anbelangt â�� bekannt-

lich hat sich der Kotzoll'sche Verein die Pflege des mehrstimmigen

Liedes zur Aufgabe gesetzt â�� so lÃ¶ste der an Zahl iler Mitglieder nur

kleine Chor seine Aufgabe im Ganzen in vortrefflicher Weise. Die

Stimmen klangen edel und wohllautend und intonirten in guter

Reinheit. Zu rÃ¼hmen ist auch die grosse Biegsamkeit, mit welcher

die GesÃ¤nge vorgetragen wurden, ohne dass dadurch eine leidige,

taktlose Zerrerei entstanden wÃ¤re. Ueberhaupl liess sich recht wohl

erkennen, wie kleinere ChÃ¶re, in denen eine jede einzelne Stimme

eine geschulte ist, manchen Vorlheil vor grosseren ChÃ¶ren voraus

haben, in denen dies nicht so gleichmÃ¤ssig der Fall sein kann. Von

den gesungenen Liedern waren folgende aus neuerer Zeit â�¢ Â»Zwischen

Weizen und KornÂ« von Hauptmann, ein Herbstlied von Gade, ein

Abendlied von Joh. Heuchemer und das Mendelssohn'sche Deutsch-

land. Mit Ausnahme des letzteren litten diese Lieder an einer etwas

zerflossenen Form; doch war besonders das Heuchemei'sche Lied

recht wohlklingend, nur dass in demselben das unendlich lange Ver-

weilen auf dem J-Accorde stÃ¶rend wirkte. Einen sehr wohlthuenden

Eindruck machte ein Lied von Albert Dietrich: Â»Komm Trost der

NachU, in der Form eines figuhrten Chorales geballen, mit sehr

sangbarer und ausdrucksvoller StimmrÃ¼hrung. L'eberhaupt mÃ¶chte

MC.II die Kunst der StimmfÃ¼hrung, wie sie die Ã¤lteren von den gestern

gesungenen Liedern aufwiesen, die neueren Componisten wohl zum

Muster nehmen. Die Hauptsache bei aller mehrstimmigen Musik ist

die mÃ¶glichst grosse SelbstÃ¤ndigkeit jeder einzelnen Stimme, ohne
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die eine auf Kosten der anderen zu bevorzugen. Die modernen Chor-

Lieder sind dagegen meist nur GesÃ¤nge fÃ¼r eine Singstimme mit Be-

gleitung von drei anderen Stimmen. Das hat allmalig zu einer star-

ken Uebertreibung sowohl nach der SeitÂ« der harmonischen EITecte,

als auch nach der Seite des Auldrucks hingefÃ¼hrt, da nach dem

Wegfall des eigentlich Kunstvollen dies die einzigen Mittel blieben,

eine (zumal kÃ¼rzere) Composition interessant zu machen. â�� Das

Concert wurde noch unterstÃ¼tzt durch den Gesang eines Fraulein

Marie Lehmann vom Leipziger Staditheater, deren Namen auf dem

Programm zur EinfÃ¼hrung beim hiesigen Publikum die Notiz bei-

pegeben war, dÂ»ss sie Schwester der hiesigen kgl. Opern-SÃ¤ngerin

sei. Stimme und Vortrag der SÃ¤ngerin berÃ¼hrten im Ganzen wohl-

thuend, doch war die Aussprache (wie gewÃ¶hnlich) mangelhaft. Die

SÃ¤ngerin hat sich angewohnt, bei aufwartsgebenden Uelismen ein A

einzuschieben: We-hestwiud, Ba-hachetc. Hermann Seh Ã¶l z spielte

einige Dutzend Variationen eigener Erfindung Ã¼ber ein Original-

Thema. Es waren ihrer zu viel, um nicht zu ermÃ¼den, sonst geber-

deten sie sich als anstÃ¤ndige Ciaviermusik.

Nachschrift. Unser Ref. hat zu erwÃ¤hnen vergessen, dass

in dem Concerte auch noch drei altere Madrigale zur AuffÃ¼hrung

kamen, was wir nachtragen, um den erbaulichen Angstschrei, wel-

chen Herr G. E. (Engel) in der Vossischen Zeitung darÃ¼ber laut wer-

den liess, hier anzufÃ¼gen. Derselbe lamentirt wie folgt: Â»Das Pro-

gramm des ersten Abends schien uns etwas zu ernst und zu alter-

IhÃ¼mlich gehalten. So richtig der Gedanke ist, bei Concerten, welche

der Vertretung des Chorliedes bestimmt sind, auch der Ã¤ltesten Pe-

riode zu gedenken, so bedarf es doch eines sorgfÃ¤llig zugeschnittenen

Maasses, weil die Ã¤lteste Periode im freien Ausdruck der Empfin-

dung zu weit zurllck ist, um lange zu befriedigen. Das Publikum

besteht weder aus AntiquitÃ¤ten-Kramern, noch aus musikalischen

SÃ¤ulenheiligen, und die Theilnahme desselben wÃ¼rde bald erschlaffen,

wenn Ã¤hnliche Programme zur Regel werden sollten. Unter acht

Chorliedern drei aus dem sechszehnlen Jahrhundert und ein viertes

im imilirten alten Stil, das iit in viel. El ist auch ein Irrthum, zu

glauben, dais der Chor in den alten Sachen besser klÃ¤nge; es ist

geradezu umgekehrt. Theoretiker kÃ¶nnen sich berechnen, dass die

alten Meister natÃ¼rlicher, d. h. einfacher fÃ¼r die Singstimmen ge-

schrieben haben und deshalb der Theorie nach besser klingen

mÃ¼ssen ; sie vergessen aber, dass erwachsene und reife Menschen â��

bei Schulknaben ist es allerdings anders â�� dasjenige am besten

singen, wobei es ihrem Herzen am wohlsten wirdÂ« etc. Der genannte

Kunstweise weiss mit denen, die anderen Geschmackes sind, also nur

in beschimpfenden AusdrÃ¼cken zu reden ; wie sicher muss er seiner

Sache seinJ WÃ¼nschen wir ihm dafÃ¼r, dass ihm stets zu Theil

werde, wobei seinem Herzen Mm wohlsten isU. D. Red.

* Frankfurt a. 1. (Schluss.) Herr llusikdirector Volck-

mar aus Homberg bei Casscl gab in der St. Katharinenkirche

ein Orgelconcert, in welchem er fast nur eigene Corapositionen

vortrug, welche sÃ¤mmtlicb der Programm-Musik angehÃ¶rten, in-

dem sie die beigedrucklen Bibelslellen illustriren sollten. Das thaten

sie auch tbeilweise mit viel GlÃ¼ck; doch konnte ich mich dadurch

nicht fÃ¼r den Mangel an Erfindung und geordneter Form entschÃ¤-

digt halten. â�� Ein merkwÃ¼rdiges Concert fand am 17. November

im grossen Saale unter nie dagewesenem Zudrange statt: ein Kinder-

concert zum Besten der Verwundelen und Nolhleidenden am Kriegs-

schauplatze. AussergewÃ¶bnliche Zustande und Situationen kÃ¶nnen

wohl sonst Unstatthaftes rechtfertigen und 10 mÃ¶gen denn unsere

pÃ¤dagogischen Bedenken gegen ein solches Unternehmen schweigen.

Nachdem ein Knabe einen recht hÃ¼bschen Prolog gesprochen, wurde

von mehreren hundert Knaben und MÃ¤dchen unter Leitung des Leh-

rers Mauss der oben erwÃ¤hnte Siegeschor aus Josua dreistimmig

rein und eiact gesungen, mit dem AdventsleitÂ«: Â«Tochter Zion,

freue dichÂ«. Hieran schloss sich die Bach-Gounod'schc Meditation

fÃ¼r Cia vier und Violine von einem MÃ¤dchen und einem Knaben wacker

gespielt. Eine junge SÃ¤ngerin sang dann Kucken und Tauberl mit

merkwÃ¼rdigem Stimmfonds; ich kÃ¶nnte hier Ã¼ber sein sollende

Kinder, sein sollende Kinderlieder â�� die ich beide in ihrer Ko-

ketterie gleich sehr verabscheue â�� u. dgl. sprechen , doch will ich

den Verwundeten und Notbleidenden zu Liebe ein Auge und ein Ohr

zudrÃ¼cken. Es folgte die Titus-OuvertÃ¼re, auf vier FlÃ¼geln sech-

zehnhÃ¤ndig gespielt. Herr Henkel hatta die Nummer mil den acht

Madchen trefflich studirt; die zarten MÃ¤dchenhÃ¤ndchen konnten frei-

lich den grossen Raum nicht genÃ¼gend fÃ¼llen. Besser gelang dies den

*8 Buben, welche hierauf ein Trio fÃ¼r drei Violinen in Â»efscher Be-

setzung vortrugen; Herr Dielz leitete diesen Vortrag. VerhÃ¤llniss-

mÃ¤ssige Reinheit und vortreffliches Zusammenwirken zeichneten ihn

aus. Den Beschluss des musikalischen Theiles machte die von Ã¼ber

hundert Knaben gesungene Â»Wacht am RheinÂ«. Der iweite Theil

brachte sinnig gewÃ¤hlte und kÃ¼nstlerisch ausgefÃ¼hrte lebende Bilder,

deren nÃ¤here Besprechung nicht hierher gebort. Dass das Publikum

Alles mit Jubel aufnahm und die Kleinen auch wirklich alle ihr MÃ¶g-

lichstes thaten, kann man sich denken. Die Nachfrage war so kolos-

sal gewesen, dass das Concert am ^. Dec. unter gleichem Zudrange

wiederholt werden musste.

* Schwerin. Eine der bemerkenswertesten Leistungen un-

serer BÃ¼hne in jÃ¼ngster Zeit war die erneuerte VorfÃ¼hrung des Don

Juan in der Bearbeitung unseres Intendanten, des Herrn v. Wol-

zogen. Zum Gelingen derselben trug wesentlich bei, dass der Hof-

kapellmeister AloisSchmitt von Anfang an so vÃ¶llig auf die In-

tentionen des Intendanten einging und mit bewÃ¤hrtem Geschick allÂ«Â«

Musikalische zur AusfÃ¼hrung brachte. Doch auch die Ã¼brigen Mit-

wirkenden thalen ihre Pflicht, nach dem Maass der ihnen zugemes-

senen Gaben. Frl. LÃ¼deke als Donna Anna excellirte in dem grossen

Recitaliv und in der Rache-Arie; die Dame besitzt Intelligenz, aber

im Ganzen Ã¼berwiegt der Verstand das seelische Element. Hr. Carl

Hill als Leporello war mit seinem Prachtorgan vortrefflich, die Re-

gister-Arie war von zÃ¼ndender Wirkung. Barkowski lÃ¶ste als

Don Juan seine Aufgabe mit anerkennenswerthem Fleisse, nur fehlt

ihm die Noblesse. Von Frl. Rudolf als Zerlioe und Herrn Bohl l g

als Don Otlavio wird man befriedigt sein, wenn man nicht allzu hohe

Anforderungen stellt. Der Masetto war unbedeutend. Die Buhnen-

musik mussle diesmal leider wegbleiben , denn die braven Musiker,

welche hier dazu verwendet werden, blasen jetzt rauhere TÃ¶ne an

der Loire l â�� Unsere Beethovenfeier wird vier Abende hinter

einander wÃ¤hren: Fidelio â�� Kammermusik mit drei Werken der

charakteristischen Perioden â�� Missa solemnis â�� Igmont. Also,

wie Sie sehen, sind wir nicht gewillt, es uns so bequem zu machen,

wie andere Leute.

â�¢K Luern. Ueber eine neue viersÃ¤lzige Symphonie von Fr.

Pfyffer, welche in L. unlÃ¤ngst zur AuffÃ¼hrung gelangte, schreibt

die dortige Zeitung: Â»Im Stadllheater wurde vor einem Kreise Ein-

geladener durch die Theaterkapelle und unter der Direction des

Componisten vorgetragen : Eine Symphonie in vier SÃ¤tzen von Fr.

Pfyffer. Schon im April 1869 halle anlÃ¤sslich einÂ«Â« Coacerta dÂ«Â«

Â»KlapperkastensÂ« ein Theil des hiesigen Publikums Gelegenheit, eine

grÃ¶ssere Composition unseres jungen MitbÃ¼rgers anzuhÃ¶ren (tuite

A'onluttn in fÃ¼nf SÃ¤tzen). Wenn dieselbe auch gut gefallen hat und

zu schÃ¶nun Erwartungen berechtigte, so mussten sich doch am letz-

ten Montag die zahlreich anwesenden Musikkenner, welche der sich

steigernden Entwicklung des Werkes von Anfang bis zu Ende mit

grÃ¶sster Aufmerksamkeit lauschten, gesteben, dass die Productiona-

krafl des Componislen seit anderthalb Jahren grosse Fortschritte

gemacht hal. Die AuffÃ¼hrung seiner Symphonie war von durch-

schlagendem Erfolge begleitet, zu welchem wir Herrn Pfyffer auf-

richtig gratuliren. Schon das schwungvolle AUegro kÃ¼ndigte an, dm

es sich hier nicht um ein gewÃ¶hnliches Tonwerk handle ; die Gross-

zahl der ZuhÃ¶rer war wohl am meisten entzÃ¼ckt durch die weichen,

fast melancholischen Melodien des Andante und das luftige, hÃ¼pfende,

schalkhafte Schtrxo; dort eine Ã¼berraschende Einfachheit der Ge-

danken und Motive, â�� hierein sprudelnder Humor. Auch das Pinall

war von zÃ¼ndender Wirkung, â�� die ganze Symphonie geistreich

combinirt, glÃ¼cklich inslrumentirl und namentlich von grosser Klar-

heit, wvsshalb sich das Orchester sofort in seine Aufgabe hinein-

fand und nach blos einmaliger Probe das Werk mit Schwung zur

AuffÃ¼hrung brachte*. Was diesem Referat, welches wir hier Ã�brigens

gern reproduciren, nur etwaÂ« Khadel, ist der Scblusssatx: Â»Wir

fassten aus dem Reichthum und Ã¼berhaupt dem ganzen Charakter

des Tonwerks unsererseits die Deberzeugung, dass Herr Pfyffer ge-

wiss bald mil grossem Erfolg an die Schaffung einer Oper sich

machen wÃ¼rdeÂ«. Denn eine Symphonie und eine Oper sind zwei so

verschiedene und zum Theil sich diametral entgegenstehende Dinge,

dasa â�� wenig gesagt â�� von der Begabung fÃ¼r das Eine Gebiet kein

Schluss auf entschiedenes Talent fÃ¼r das andere gemacht werden

kann. Die Symphonie ist ein Werk polyphoner Instrumental-

musik, die Oper ein Werk dei Gesanges und zwar wesentlich des

einstimmigen Gesanges. Welch ein Unterschied! Daher, ihr

Herren Localkunstrichter, steckt den jungen Componisten keine Irr-

ichlerauf! Rathet ihnen lieber, G e s a n g zu Studiren, das ist der

beste Weg zur Oper.

# Der Verleger Leonh. Simion in Berlin versendet die erste

Lieferung der 3. Auflage des Â»Musikalischen Cooversations-LexikonÂ«

von dem verstorbenen A. G a tby, Â»gÃ¤nzlich umgearbeitet und ver-

mehrtÂ« von A. Reissmann, und sagt in der AnkÃ¼ndigung: Â»Der Name

des Herausgebers August Reissmann Ã¼berhebt mich jeder weiteren

EmpfehlungÂ«. Ist auch wirklich defr Fall, nur in etwas anderem

Sinne, als der Herr Verleger meint.
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ANZEIGER

[Ã¤<zj Im Verlage von Robert Seitz in Leipzig erschien

soeben :

Fest-OuvertÃ¼re

fiir grosses Orchester

von

Carl Reinecke.

Op. 105.

Partitur 2 Thlr. 15 Ngr. Orcheslerstimmen 3 Thlr. 20 Ngr.

Der vierhandige Ciavierauszug erscheint in ca. 8 Tagen.

[*<*] Verlag von F. E. C. Lenckart in Leipzig.

Soeben erschien:

Ein musikalisches Charakterbild

von

G. Mensch.

Mit dem Porlralt Bprlbovfn's In Kupferstich.

Ein starker Oclavband, eleitant geheftet i-i Thlr.

Elegant gebunden 4Â£ Thlr.

" Billige Prachtausgaben.

Verlag von

J. Rieter - Biedermann in Leipzig und Winterthur,

durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen:

G. F. HÃ¤ndel'Â» Werke.

Ciavier-AuszÃ¼ge, Chorstimmen und TextbÃ¼cher.

llrlierdnsilinuirnH mit der >n-,s,tb.> der Deatseara Bindd-Grsrllscbafl.

Bis jetzt erschienen:

Acis und Galatea.*

Ciavier-Auszug SÃ¤t Ngr. n. Chorstimmen Ã¤ 5 Ngr. n.

Athalia.'

Ciavier-Auszug SU Ngr. n. Chorstimmen a 6 Ngr. n.

Belsazar.*

Ciavier-Auszug 4 Thlr. n. Cliorslimmen Ã¤ 9 Ngr. n.

CÃ¤cilien-Ode.

Ciavier-Auszug 45 Ngr. n. Chorstimmen Ã¤ 6 Ngr. n.

Dettinger Te Denm.

Clavier-AuszuK 48 Ngr. n. Chorstimmen Ã¤ 5 Ngr. n.

Israel in Aegypten.*

Ciavier-Auszug Mi Ngr. n. Chorstimmen Ã¤ 45 Ngr. n.

Jndas MaccabÃ¤ns.*

Ciavier-Auszug 22i Ngr. n. Cborstimmen a 7{ Ngr. n.

Samson."

Ciavier-Auszug 29{ Ngr. n. Chorstimmen Ã¤ 7j Xgr. n.

Saul.'

Claviei-Ausziig 2Si Ngr. n. Chorstimmen & 7| Ngr. n.

Trauerhymne.

CUvier-Anszng 15 Ngr. n. Chorstimmen a 7i Ngr. n.

Textbucher zu den mit â�¢ bezeichneten Werken Ã¤ l Ngr. n.

Indem ich mir erlaube, auf diese billige und correcte Pracht-

ausgabe aufmerksam zu machen, bemerke ich, dass dieselbe die

einzige Ausgabe ist, welche mit der Partitur der Deutschen

HÃ¤ndel-Gesellschaft vÃ¶llig Ã¼bereinstimmt, wesshalb ich sie ganz

besonders auch zum Gebrauche bei AuffÃ¼hrungen empfehle.

PÂ«] Verlag von

J. Kieler-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

SINFONIEN

TOD

Ludwig vanBeethoven.

Herausgegeben von Fr. Chrvsandor.

Partitur.

JPracht - Ausgabe.

Nr. I. Op. il. in Cdur Netto Thlr. . â��

- J. - 36. in Ddur - - . 45

- 3. - 55. in Esdur (Eroica) ... - - .15

- 4. - 60. in Bdur - - .15

- 5. - 67. in Cmoll - - .15

- 6. - 68. in Kdur (Paslorale) . . - - .15

- T. - 92. in Adur - - .15

- 8. - 93. in Fdnr - - .15

- 9. - 125. in Dmoll (mit Chor) . . - 3. â��

In elegantem EinbÃ¤nde kostet jede Sinfonie (3 Ngr. mehr.

216) Du TOH E. W. Frltzteh in Leipzig unter HitubÂ«itencb>n der angesflicn-tÂ»Â»

asikschriflsteller herausgegebenÂ«

beginnt am 30. Oecernber d. J. seinen

2. Jahrgang.

DieÂ« \|.T(-IJHfirtii-li in 13 Nummern a 16 S0itÂ«n in Quart xn Oem

Abonnemantapreia Ton 15 Ngr. trscheinende Jfuitiliieitachrifl bietet: B*g#lmassifÂ«

wissenschaftliche AnfsÃ¤tze; Kritiken; Biographien bedeutender KÃ¼nstler

(mit Portralt*); Abbildungen von Gebnrtsb&niera, Honnmenten, Grab-

stÃ¤tten etc.; Hn&ikbriefe nnd Correapondenzen: stehende Rubriken far

Engagements und Oaatipiele, rar Kirche n maaik-, Opern- nnd Nori-

tfcten-Anffnhrnngen. sowie fÃ¼r beachtenjwertne nene Mu sik allen vorlags-

werke;Joarnal8chaa; Angabe von Vacanxenfar Unfliker; Inserate n. s.w.,

n. s. w.

Ala Ahonnemenlflpramifl des 2. Jahrganges, welche jedoch nur durch Prinnme-

ration des vollen Jahresbetrages von 2 Tblrn. zn erlangen Ist, wird eine im Herbst

1S71 nr Vereendnng gelangende, von Wllh. Tappert verfasste

Geschichte der Musik

gelten.

Das â��Musikalische Wochenblatt" darf deshalb mit Recht allen Mt-

sikern und Musikfreunden alÂ« die derzeit reichhaltigste und bllllgHtP Musikieit-

schrift angelegentlichst empfohlen werden. â�� Uasselbe ist durch alle Buch- nnd

Musikalipnhandlungen, sowie Postanstalten zn beziehen. â�� Prohennrnmern gratis.

tÂ»"l Verlag von

J. Rieter - Biedermann in Leipzig und Winterthur.

SALAMIS

von Hermann Lingg

fÃ¼r

TVIÃ¤iinerclior vind Orchester

componirt von

Friedr. Gernsheim.

Op. 10.

Partitur .......... 4 Thlr. Â»5 Ngr.

Clxvter-Auszug und Chorstimmen . 4 - U -

Cborstimmen einzeln . . . . Ã¤ â�� - 8^ -

Orchesterstimmen sind von mir in Abschrift zu beziehen.

Verantwortlicher Redakteur: Wilhelm Werner in Leipzig.

Verleger: J. Bieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur. â�� Druck von Breitkopf und Hartel in Leipzig.
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Aufforderung zorfSabscription.

Mit dieser Nummer schliesst der fÃ¼nfte Jahrgang dieser Zeitung, und bitte ich die

geehrten Abonnenten, welche ihre Bestellungen auf den nÃ¤chsten Jahrgang nicht schon eingesandt

haben, dies schleunigst zu bewerkstelligen, damit keine StÃ¶rung in der Versendung eintritt.

Es ist Vorkehrung getroffen, dass die UnregelmÃ¤Ã�igkeit in der Zusendung der Zeitung,

welche bei der Entfernung des Herausgebers vom Druckorte unter den obwaltenden kriegerischen

VerhÃ¤ltnissen mitunter nicht zu vermeiden war, fernerhin nicht wieder vorkommt. J. Rieter-Biedermann.

Ludwig van-Beethoven.

Zum 17. December 1870.

Inmitten der gewalligen Aufregung und Spannung, in wel-

cher der rastlose, blutige Kampf gegen die frevelhaften StÃ¶rer

des VÃ¶lkerfriedens unsere Herzen gefesselt hÃ¤lt, inmitten der

frohen Begeisterung und Erhebung, mit welcher uns alle die

glÃ¤nzenden Siege unserer BrÃ¼der, die neue Zukunft unseres

Vaterlandes erfÃ¼llt: Inmitten dieser aasserordentlichen Zeit,

welche alle geistigen Interessen der Menschen auf einen Punkt

richten mÃ¶chte, sollen wir die Jubelfeier des HanneÂ« begehen,

den unsere Stadt ihren grÃ¶ssten Sohn, den Deutschland seinen

grÃ¶ssten Tondichter nennt. In der Thal, wenn irgendwann,

dann haben in solchen Zeilen, wie die eben durchlebte, jene

MÃ¤nner Anspruch auf die Bezeugung unserer Verehrung, in

welchen die geistige HÃ¶he unseres Volkes im Vergleiche zu den

benachbarten Nationen sich darstellt. Oder rcpr'Ã¤seiUirt etwa

nicht auch Beethoven den Sieg des Echten Ã¼ber den Schein,

der Wahrheit Ã¼ber Trug und Gleissncrei, der gediegenen TÃ¼ch-

tigkeit Ã¼ber gehaltlose OberflÃ¤chlichkeit T Was haben uns denn

unsere westlichen Nachbarn in den letzten Jahrzehenden auf

dem musikalischen Felde gebracht, wenn nicht solches, was

man entweder als gleichgÃ¼ltig bei Seite lassen, oder wovon

man sich empÃ¶rt abwenden mussteT Ja, selbst deutsche KÃ¼nst-

ler haben sieb des verderbenbringenden Einflusses der Pariser

Oper nicht erwehren kÃ¶nnen und mit Verleugnung ihrer deut-

schen Natur das Ziel wahrer Kunst vor dem Dienste eitlen

Glanzes und Ã¼ppiger Sinnlichkeit aus den Augen gesetzt; uixl

an deutschen Kunstwerken vergriff sich franzÃ¶sische Leicht-

fertigkeit, um sie ihres Geistes beraubt, aber mit eitlem FliltiT

behÃ¤ngt ihrem Publikum geniessbar zu machen. Und nicht

ohne BeschÃ¤mung haben wir zu bemerken Gelegenheit, wie

tief der Geschmack eines grossen Theiles unserer BevÃ¶lkerung

von dieser Pariser UnsilUichkeit inficirl ist, wie lange und ent-

schieden diese Meyerbeer, Gounod, OfTenbach unsere BÃ¼hnen

V.

beherrschten â�� beherrscht haben, dÃ¼rfen wir hoffen. Wo sich

aber auch dort in kleinerem Kreise das BedÃ¼rfniss nach Edlerem

und wahrhaft SchÃ¶nem kundgab, da war es niemand anders

als Beethoven, bei welchem man fand was man suchte;

Beethoven'Â« Symphonien und Quartelle haben auch mitten in

feindlicher Umgebung die Ahnung des HÃ¶heren bewahrt und

verbreitet. Auch von diesem erfreulichen EinflÃ¼sse sind wir â��

jeder weiss es â�� mehrfach Zeugen gewesen. So lasst uns denn

auch heute mit freudiger Genugtbuung den 17. December fest-

lich begehen und in dem Namen unseres deutschen Beethoven

das Zeichen erblicken, in welchem die Unwahrheil und das

Gemeine immerdar siegreich wird bekÃ¤mpft werden.

Mit wie viel gritsserem Stolze aber dÃ¼rfen wir Bonner in

diesem Jahre den Ehrenlag unseres Meisters feiern ! In unserer

Stadt erblickte er nicht allein das Licht der Welt, er hat hier

den grÃ¶ssten Theil seiner jugendlichen Entwicklung durch-

gemacht, und die tiefsten und bleibendsten EindrÃ¼cke aus die-

sem seinem Bonner Leben In seine spÃ¤tere Heimath mit bin-

Ã¼bergenommen. Und bekanntlich waren diese EindrÃ¼cke

wenigstens in musikalischer Hinsicht nicht gering anzuschlagen.

Wie in unserer Stadt in den letzten Jahren vor der Bevolution

Ã¼berhaupt ein reges geistiges Leben zu erstehen begann, so

halte die Kunstliebe der letzten KurfÃ¼rsten namentlich die mu-

sikalischen Institutionen auf eine anerkennenswerlhe HÃ¶he ge-

bracht. Eine ausgezeichnete Kapelle, ein wohl ausgestaltetes

Theater, eine gut besetzte und gut geleitete Kirchenmusik zeich-

nete die Residenz vor manchen anderen aus; KÃ¼nstler von be-

deutendem Namen, wie Kies, die beiden Romberg, die beiden

Reicha befanden sich dort, und ebenso lebten daselbst Kunst-

freunde von gelÃ¤utertem Geschmacke und regem Interesse. Zu

dieser Gemeinschaft aber gehÃ¶rte Ludwig v-an Beethoven

von frÃ¼hester Kindheit nicht allein durch seine Herkunft, als

Enkel des Hofltapellmeisters, als Sohn des kurfÃ¼rstlichen Hof-

tenorislen; seine frÃ¼h erwachende, eminente Begabung hatte

schon dem Knaben eine selbstÃ¤ndige Stellung in diesem Kreise

51
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tÃ¼chtiger KÃ¼nstler gegeben; schon mit 13 Jahren war er Hof-

Organist , bald nachher Hitglied des Orchesters als Bratschist,

sowie Kammermusitus des KurfÃ¼rsten. So waren ihm die grÃ¶ss-

len Werke sowohl der Kammermusik, wie der dramatischen

und der kirchlichen von frÃ¼her Jugend au vertraut, seine tiefe

Verehrung fÃ¼r Mozart, an welchen sich sein ganzes Schaffen

bis gegen sein SOsles Jahr hin anschliesst, wurde in Bonn be-

grÃ¼ndet ; von Bonn aas besuchte er den geliebten Heister im

Jahre 1787, und sein Spiel entlockte diesem das bekannte pro-

phetische Wort. Sein Clavierspiel auch war es vorzÃ¼glich,

welches bereits in Bonn zu jener hohen Entwicklung gedieh,

die auch in seiner vollendetsten Zeit als ihm eigenthiimlicb be-

zeichnet wird ; es war die Mannigfaltigkeit des Ausdrucks, so-

wie die tiefe geistige Durchdringung, die ihn gleich beim ersten

Auftreten Ã¼ber alles Virluosenthum hoch erhob. Wie manches-

mal erklangen seine wunderbaren Phantasien in dem beschei-

denen Zimmer des Hauses, welches seine Familie zuletzt be-

wohnte â�� es ist das Peretlische Haus, Weuzelgasse 476 â��,

wo ihm sein Freund and BeschÃ¼tzer Graf Waldslein zuhÃ¶rte

and ihm seine Zukunft prophezeite; wie oft entzÃ¼ckte er seine

Genossen in der Kapelle durch sein seelenvolles Spiel, so dass

sie >ganz Ohr waren, wenn er spielteÂ«; und in die kunslgebil-

deten Kreise der Residenz erÃ¶ffnete ihm diese seine Kunst leich-

ten Eingang und gewÃ¤hrte] ihm ausser bewundernder Aner-

kennong auch den Ersatz fÃ¼r das traurige Familienleben,

welches ihm namentlich seil seiner Mutter Hinscheiden (1787)

beschieden war. Es ist dies der dÃ¼slere Schatten, der auf dem

Bilde von Beelboven's Jugendleben ruht; die Ã¼beraus trÃ¼ben

VerhÃ¤ltnisse seines elterlichen Hauses, verscbuldel durch des

Vaters SchwÃ¤che und Verkommenheit, haben ihn weder kÃ¼nst-

lerisch noch menschlich in Bonn die Entwicklung linden lassen,

die einem solchen Talente angemessen war. KÃ¼nstlerisch nicht:

denn wiewohl Beethoven bereits in Bonn vielerlei sowohl tech-

nischen wie theoretischen Unterricht erhalten, so hat er doch

den slufenweisen Iheoretischen Cursos nicht durchgemacht;

des wÃ¼rdigen Neefe Anleitung war nicht ausreichend, ihn in

den sicheren Besitz der zum selbstÃ¤ndigen Geslalleti erforder-

lichen technischen Fertigkeit zu setzen; der 12jÃ¤hrige junge

Mann hat in Wien bei Haydn und Albrechtsberger von

vorne anfangen mÃ¼ssen, er bat erst in Wien die ersten vÃ¶llig

gezeitigten FrÃ¼chte seiner Muse in die Well gesandt. Mensch-

lich noch weniger: denn wenn auch die silllicbe Energie des

Mannes im Stande war, im Verlaufe seines Lebens die LÃ¼cken

seiner wissenschaftlichen Bildung einigermaassen auszugleichen,

welche die vÃ¶llige VernachlÃ¤ssigung seines Jugenduulerricbls

nothwendig zurÃ¼cklassen mossle, so ist es ihm nicht gelungen,

die HÃ¤rten des Charakters zu verwischen, welche die uner-

freulichen EindrÃ¼cke seines hÃ¤uslichen Lebens, in welchem

sonst die harmonische Bildung des GomÃ¼lhes zu wurzeln pflegt,

in ihm zurÃ¼ckgelassen hatten. Die Pauegyrislen Beelhoven's,

deren Zahl tÃ¤glich wÃ¤chst, wollen uns darÃ¼ber lÃ¤uschen; wir

hoffen, dass der kundige Biograph nicbl vergessen wird, dass

der KÃ¼nsller ein Mensch gewesen, der sich nach gegebenen

Voraussetzungen enlwickell hat, und wir vertrauen, dass die

Verehrung des KÃ¼nstlers dabei nicht leiden wird.

Was Bonn dem grossen Meister gab, was es ihm nicht

geben konnte, ist bekannl genug; aber wie er selbst der

schÃ¶nen Heimalh nie vergessen hat, auch als sein verhÃ¤nguiss-

volles Leiden ihm die MÃ¶glichkeit benahm, dieselbe wieder zu

sehen, so isl auch seine Valerstadl der Ehre stets eingedenk

gewesen, ihn den ihrigen zu nennen. Die grossarlige Bahn des

Beelhoven'schen Schaffens, welche ihn von dem Mozarl'schen

Vorbilde allmÃ¤lig weiterfÃ¼hrte, welche mit der erstarkenden

IndividualitÃ¤t, der sich vertiefenden Innerlichkeit, der immer

sicherer geÃ¼bten Kunst ihn befÃ¤higle, Ungeahntes auszuspre-

chen, die Formen der Aussprache zu erweitern und von dem

anmulhigen Tonspiele, in welchem sich die behagliche Selbst-

zufriedenheit spiegelle, fortzuschreiten zur Darstellung der tief-

sten Seelenkampfe und hÃ¶chsten Triumphe. die das mensch-

liche Herz fassen kann â�� diese glÃ¤nzende Bahn, die ihn in

der letzten Periode seines Schaffens zu einer immer grÃ¶sseren

Unmitlelbarkeit der Tonsprache befÃ¤higte, sie hat sich durch-

aus in seiner neuen Heimalh Wien vollzogen; dort erntete er

seine Lorbeeren, dort bildete sich die anfangs kleine, allmÃ¤lig

wachsende Gemeinde seiner Verehrer, dort auch erlebte er das

Geschick, von der Menge vergessen, vor den im SÃ¼den auf-

steigenden Gestirnen in ihren Augen verdunkelt zu werden.

Aber wÃ¤hrend sein Ruhm die Well durchdrang, nahm auch

seine Valerstadl von jeder Phase seiner Eulwicklung dankbar

und eifrig Notiz, und Irug ihm, wo sie konnte, den Zoll der

Verehrung ab. Hier lebte sein verdienter SchÃ¼ler, auf den un-

sere Stadt schon stolz sein dÃ¼rfte, wenn sie nicht Beelboven's

Geburtssladl wÃ¤re, Ferdinand Ries, der die erste AuffÃ¼h-

rung der 9. Symphonie in unserm Rbeinlande (1825 zu Aachen)

bewirkte; hier wurde dem grossen Meisler auf Anregung seiner

Verehrer das Denkmal erricblet, welches unseren MÃ¼nsterplatz

ziert; hier auch ist namentlich in den letzten drei Jahrzehenden

ein reges, in allen Kreisen fest gewurzeltes musikalisches Le-

ben erstanden, welches, mag es auf die Pflege im Privalkreise

beschrÃ¤nkt bleiben, mag es in Ã¶ffentlichen AuffÃ¼hrungen seinen

Ausdruck finden, deutlich oder stillschweigend auf Beethoven

als seinen Millelpunkl hinzielt. Seine Sonaten, seine Lieder,

seine Quarlelte dÃ¼rfen als Gemeingut aller bezeichnet werden;

unser Inslrurnenlalverein, der des Meisters Namen fÃ¼hrt, bat

die Darstellung seiner Werke zum ausgesprochenen Haupl-

zwecke ; dieselben dem grossen Publikum in mÃ¶glichst voll-

kommener Form vorzufÃ¼hren, isl das verdienstvolle Streben

unserer thÃ¤ligen Dirigenten gewesen. Und nun ist es der TbÃ¤-

ligkeil unserer Verwaltung und der Opferwilligkeit unserer Mit-

bÃ¼rger gelungen, den AuffÃ¼hrungen auch ein geeignetes Local

zu verschaffen : die Feier des ) 00jÃ¤hrigen Geburtstages Beel-

hoven's soll auch die Einweihungsfeier unserer Beelhoven-

Iralle sein.

Gewiss, unser Bonn hat sich der Ehre, Beethoven geboren

zu haben, nicht unwÃ¼rdig gezeigt; und die wÃ¼rdige Feier seines

Geburtstages befriedigt ein wahres HerzensbedÃ¼rfniss aller, die

jemals hier die Kunst gepflegt haben. Unserer Verehrung und

Hingebung an das SchÃ¶ne und den Meisler der es geschaffen,

Ausdruck zu geben, brauchen wir uns auch im gegenwÃ¤rtigen

Momente nicht zu scheuen; die Anschauung und der Eindruck

desselben wird uns alsbald von dem eugbegrenzten Standpunkte

des localeu Stolzes zu der HÃ¶he nationaler Belracblung hinÃ¼ber-

fÃ¼hren, und indem wir uns verhallen, wie Beelboveu nicht uns

allein, sondern unserin Vaterlaude und allen, die fÃ¼r das SchÃ¶ne

empfÃ¤nglich sind, angehÃ¶rl, wird in uns die Ueberzeugung er-

slarken, dass dieses unser Vaterland, von dessen neuersleben-

der politischer Grosse wir Zeugen sein dÃ¼rfen, dessen Wissen-

schaft Ã¼berall herrscht, wo geistige Interessen gepflegt werden,

auch in seiuen KÃ¼nstlern unÃ¼bertroffen unier den VÃ¶lkern

dasteht. (Bonner Zeitung vom 47. Dec.)

Johann Feter Sweelinck (1561â��1621).

Brei FuUslen, drei Toccaten und >irrVariatiÂ«npÂ» fÃ¼r Orf.fl von

Sweellick und Samuel SekeUt, (Sweelinck's SchÃ¼ler) nach

einem Manuscripte des grauen Klosters zu Berlin aus der

Orgeltabulatur Ã�bersetzt und herausgegeben von Robert

Eltner, Verlag und Eigeuthuui von N. Simrock in Berlin.

Pr. 1 Thlr. netto. Gross Nolen-Octav, Dedication und

Vorrede VI Seilen, Notenstich 5t Seilen.

Herr Eitner hat sich der MÃ¼he unterzogen, aus einer

deutschen Tabulatur-Handschrift des siebzehnten Jahrhunderts
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eine Anzahl Orgelcompositionen von Sweelinck (nebst zwei

kleinen Satzchen, Variationen, tu je 4 6 Takten von S. Scheidl)

in moderne Notenschrift zu Ã¼bertragen und dem heuligen orgel-

spielenden Publikum zugÃ¤nglich zu machen. Es ist dies inso-

fern ein verdienstliches Unternehmen, als Sweelinck einer der

Ã¤ltesten Organisten war, welche sich durch ihre Virtuosen-

massige Fertigkeit im Spiel einen bedeutenden Ruf erwarben.

Seine Zeitgenossen sind seines Lobes voll, und der alte Joh.

Gotlfr. Wallher berichtet in seinem musikalischen Lexikon

(1731), sich auf das Zeugniss von Sweelinck's Zeitgenossen

stÃ¼tzend, folgendermaassen von ihm: Â» Swertius, welcher

Â»sein sehr guter Freund gewesen, nennet ihn nur schlechtweg

Â»einen NiederlÃ¤nder, anhey aber auch ein Miracul der Siusi-

Â»corum und Organisten, zu welchem tÃ¤glich, wenn er gespielel,

Â»ein grosser Zulauff geschehen, um ihn zu hÃ¶ren und kennen

â�¢zulernen. Er habe, nebst den Davidischen Psalmen, auch

â�¢andere geist- und weltliche Lieder von 3, 5, 6 und 8 Stimmen

â�¢herausgegeben, und sey an. IC,Â«4 im November gestorbenÂ«.

FÃ¼r die Geschichte des Orgelspiels haben die Sweelinck'sehen

Compositionen somit ihren unbedingten Werth, und wir

kÃ¶nnen das Unternehmen Bitner's in dieser Beziehung nur bil-

ligen. â�� Herr Bitner hat seine Ausgabe nnserm berÃ¼hmten

Orgelvirluosen Â»Herrn Professor August Haupt, Organist

[Organisten] an der Parochialkirche und Director des KÃ¶nigl.

Kircbeninstilules [des KÃ¶nigl. Inslilules fÃ¼r Kirchenmusik] zu

Berlin hochachtungsvoll zugeeignetÂ«. Ueber das dieser wohl-

slilisirten Dedicalion folgende Vorwort, in welchem uns die Ver-

dienste des siebzehnten Jahrhunderts um die Musikentwicklung

und die Lebensverhallnisse Sweelinck's in nuce auseinander-

gesetzt werden, auch u. a. die Behauptung aufgestellt wird,

Â»dass man Sweelinck mit vollem Rechte d e n G r Ã¼ n-

der der Instrumentalmusik nennen kÃ¶nneÂ«, wollen

wir um so lieber hinfortgehen, als wir erst vor Kurzem Ge-

legenheit hatten, den W'erth Eitner'scher Raisonnements kennen

zu lernen. Wir wollen desshalb unsere Aufmerksamkeit der

Ausgabe selbst zuwenden und sehen , ob der Herausgeber die

Sweelinck'schen StÃ¼cke richtig und zweckroÃ¤ssig Ã¼bertragen

hat. Eine gute sorgfÃ¤ltige Ausgabe dieser Art muss eigentlich

so beschaffen sein, dass sie die Quelle, die Handschrift, im we-

sentlichen vollstÃ¤ndig ersetzt. Legt man diesen hÃ¶chsten Maass-

slab an die vorliegende Eilner'sche Ausgabe, so lÃ¤ssl sie aller-

dings vieles zu wiinschen Ã¼brig. ZunÃ¤chst mÃ¼ssen wir es als

eine auffallende und unnÃ¶thige Abweichung vom Original be-

zeichnen , dass Eitner alle Nolenwerlhe verdoppelt hat, d. b.

dass er durch die ganze Ausgabe hindurch statt des 4/4-Taktes

(o) den oHo-irew-Takt (W) gesetzt hat. In allen liieren

und neueren Schriften Ã¼ber die deutsche Orgellabulatur ist der

Notenwerlh durch folgende Zeichen ausgedrÃ¼ckt:

IM * r r f i i

Hr. Eitner sagl zwar (Vorrede S. IV), dass die deutsche Orgel-

Tabulalurschrifl Â»hinUnglicb bekanntÂ« sei und (S. V)

dass seine Uebertragungen Â»getreue Copien des Origi-

nalsÂ« seien, dennoch nimmt er aber folgende Notenwerlhe an :

r F

E

r r t t

und fÃ¼gt in einer Anmerkung S. i hinzu : Â»Die halben Noten

haben die Geschwindigkeit unserer beutigen Viertelnoten im

ruhigen Zeilmaasse = 96. M. M.* Diese Bemerkung ist also

ganz unnÃ¼tz. Herr Eilner halle sich lieber vor seiner Ueber-

tragung der StÃ¼cke mit der Â»hinlÃ¤nglich bekanntenÂ«

Tabulatur bekannt machen sollen. Jelzl erwÃ¤chst ihm durch

seine eigenmÃ¤chtige Verdopplung aller Notenwerthe noch die

grosse Unbequemlichkeit, dass er drei- und vierstimmige

Accordgriffe in viereckigen Breves schreiben muss, was recht

unbequem zu lesen ist:

â�¢â�¢â��_

statt: :

Dieser Notirungs-Fehler isl trotz der durch ihn entstehenden

Unbequemlichkeiten doch in so fern nichl wesentlich zu nennen,

als uns der Alla-breve-Takl durchaus dieselben VerhÃ¤ltnisse

wie der Vier-Viertel-Takl (nur Ã¤usserlich in anderer Geslalt)

wiedergiebl. â�� Bedenklicher dagegen ist die von Herrn Eilner

getroffene Nolirungsweise auf drei Liniensyslemen , von denen

er das unterste fÃ¼r das Pedal, die beiden oberen fÃ¼r ein, auch

meistens zwei Manuale bestimmt; nicht als ob diese Anordnung

an und fÃ¼r sich nichl die zweckmÃ¤ssigste sei, sondern dess-

halb, weil wir in den Sweelinck'schen Tabulaturen niemals

eine Angabe finden, was auf einem oder auf zwei Manualen

und was auf dem Pedal gespielt werden soll. Der Leser wird

sich leicht ein richtiges Bild von der Handschrift machen kÃ¶nnen,

wenn er sich die MÃ¼he nimmt, die Beilage 4 meines Conlra-

punkts anzusehen, woselbst ich etwas mehr als die HÃ¤lftÂ« der

ersten Seite dieser Handschrift habe facsimiliren lassen; eine

Uebertragung dieses Fragments auf zwei Systeme und in den

richtigen Notenwerlben ist a. a. 0. Seite 13â��15 zu finden.

Wenn nun, wie in diesem Anfang des ersten StÃ¼ckes, der Satz

wirklich vierstimmig isl, und die unterste Stimme sich in

einem den PedaltÃ¶nen angemessenen Umfange bewegt, so bat

die Notation auf drei Liniensystemen sicherlich das angenehme

fÃ¼r sich, dass man die Stimmen leicht Ã¼bersehen und unter-

scheiden kann. So verhÃ¤lt sich aber die Sache nicht immer.

Bisweilen findet man einzelne vollgrifQge Accorde, an anderen

Stellen wird die Unlerstimme weil Ã¼ber den Umfang des Pedals

(oft bis in die Sopranlage) hinaufgefÃ¼hrt, an noch anderen

Stellen enthÃ¤lt die Unterslimme so schnelle Noten, dass sie

schlechterdings auf dem Pedal nichl ausfÃ¼hrbar sind. Diese

UmslÃ¤nde veranlassen Herrn Eitner nun mit der Unterslimme

nach Belieben zu verfahren, d. b. bald als Pedal-, bald als

Manual-Stimme ganz nach WillkÃ¼r zu noliren, bald auch den

Zusalz in Klammer hinzuzufÃ¼gen: Â»kann auch auf dem ersten

Manuale gespielt werdenÂ« u. s. w. â�� Der Herausgeber scheint

seine Unsicherheit hier selbst zu fahlen; in der Vorrede S. V

sagt er: Â»Der Gebrauch des Pedals isl im Originale mit gros-

ser Ungenauigkeit (l) verzeichnetÂ« [er ist weder mit Ge-

nauigkeit, noch mit Ungenanigkeil, sondern gar nichl ver-

zeichnet!]*), Â»so dass oft Passagen in der Bassslimme stehen,

welche bis in die bÃ¶chslen Lagen der Oberstimme hinaufgehen.

Da wir wissen, dass das Pedal der Allen den gleichen Umfang

hatte wie noch heutigen Tages, so lag es auf der Hand, wie

solche Stellen zu spielen sind (T) und habe ich daher mich

durchweg bemÃ¼ht, eine praktische und leicht spielbare Aus-

â�¢) Warum sagl Herr Kitner in der Vorrede das nicht ganz offen?

fÃ¼hrt nicht ein so unbestimmter Ausdruck wie Â«mit grosser Uo-

genauigkeitÂ« zu den falschesten Vorstellungen T Auch in der

Ausgabe selbst ist diese Zweideutigkeil Ã¼berall zu finden. Eitner

macht zu Anfang S. 4 der Orgelstucke die Anmerkung: Â»Alle An-

gaben, welchÂ« eingeklammert sind, rÃ¼hren vom Herausgeber herÂ«.

Hiernach muss man natÃ¼rlich annehmen, die vielen nicht eingeklam-

merten l. Jf. und S. M. slttnden wirklich in der Handschrift; dam

ist aber keineswegs so, sie sind Zusatt und Erfindung des Herrn

Kitncr. â�� S. 48 steht sogar einmal die Bemerkung (allerdings einge-

klammert) Ã¼ber dem Bass: Â»Ist als Pedalstimme nicht nÂ»

tirU, woraus bei solchen, welche die Handschrift nicht kennen,

naturlich die Ansicht entstehen rouss, als sei die Pedalstimme sonst

besonders notirt. Also Ã�berall Confusion l

5t*
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fÃ¼hrung zu crzielent. Hier ein Beispiel, wie Herr Eilner ver-

fÃ¤hrt (vgl. S. 9) ; zunÃ¤chst lasse ich ilas SÃ¤tzchen mit richtiger

Ueberlragung der Nolenwerlhe und genauer Angabe der Pau-

sen folgen:

-

Â»**-Â»++-i -*^ â�¢

Diese Passagen der Unterslimme, von denen wir mit grÃ¶sster

Sicherheit annehmen kÃ¶nnen, dass sie zu Sweelinck's Zeilen

nur manualiter gespielt worden sind, sehen in der Eilner'schen

Ausgabe so aus:

gE^

-=^^gE

Ist das nicht eine ganz willkÃ¼rliche Vertheilung der Stimmen?

wo kommen z. B. die ganzen Takt-Pausen in den ersten Takten

her? und so durchweg, dass man glauben muss, die Compo-

silion bestÃ¼nde aus fÃ¼nf obligaten Stimmen. Im letzten Takt

sieht ausserdem, beilÃ¤ufig gesagt, das g der Miltelstimme um

eine Oclave zu hoch.

Soviel Ã�ber die Ã¤tisserliche Einrichtung der Ausgabe, die

schon von der Art ist, dass wir nicht leicht ein richtiges Bild

von der Gestalt der Composilionen und von dem, was und wie

es uns die Handschrift bringt, bekommen kÃ¶nnen. Aber auch

hiervon wollen wir noch absehen und gern zugestehen, dass

trotz der willkÃ¼rlichen Pedalbehandlung, sowie der Vertheilung

der Stimmen auf Manuale l und 2, und trotz der unrichtigen

Nolirnngsweise dennoch die Ausgabe ihren Werlh haben

kÃ¶nnte, wenn sie nur im Uebrigen correcl wÃ¤re, und ein

IbatsÃ¤chliches Zeugniss von der Sorgfalt und dem Pleiss des

Herausgebers ablegte. Wie es aber hiermit beschaffen ist,

werden wir sogleich sehen. Bei einer Vergleichnng mit dem

Manuscript fand ich zunÃ¤chst eine grosse Menge kleinerer

Fehler, wesentliche und unwesentliche, von denen ich nur

einige wenige mittheile:

S. l Takt l < lies im oberen Liniensystem

t~ statt:

1=Jâ��L

_ej

S. S Takt < muss die Note im Alt c statt d beisscn. â�� Auf

derselben Seile Takt II und CT. hat der Herausgeber stall der

Pausen einen Punkt gesetzt. Im Manuscript steht so :

S. 7 Takt 4 Meht die Hittelstimmc in der Handschrift eine <><â�¢-

tave liefer, so:
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Dergleichen kleinere Fehler gehen durch die ganze Aus-

gabe und beweisen, dass der Herausgeber noch nichl die

nÃ¶thige Sorgfalt sich angeeignet hat, die jemand besitzen rauss,

der ein Ã¤lteres Werk originalgetreu wiedergeben will. Druck-

fehler beflnden sich bekanntlich auch in den sorgfÃ¤ltigst corri-

girlen BÃ¼chern; von den angegebenen Fehlern lassen sich je-

doch nur wenige unter diese Kategorie fassen, und dass sie

nichl alle als solche zu betrachten sind, wird uns leider durch

noch grÃ¶bere Fehler bestÃ¤tigt. Was wird der Leser dazu sagen,

wenn wir conslaliren mÃ¼ssen, dass der Herausgeber S. 5 zwi-

schen Takt 4 und S beim Lesen des Manuscripls die Reihe

verloren und folgende Stelle ausgelassen hat,

T M

wenn ferner an einer anderen Stelle dem Herausgeber das um-

gekehrte UnglÃ¼ck passirt ist, dass er S. 17 (Takt 18) einen

Takt zweimal copirt und diesen Fehler trotz der dadurch

entstandenen Oclaven nichl bemerkt hat!

Hiermit breche ich meinen Bericht ab ; ich glaube, dass die

angefÃ¼hrten Dinge vollstÃ¤ndig zur Beurlheilung der vorliegen-

den Auggabe genÃ¼gen werden. H. Bellermann.

Nachschrift des Herausgebers.

Mit obiger llecension gleichzeitig traf die 4t. Nummer der

von Herrn Eilner herausgegebenen Â»Monatshefte fÃ¼r Musik-

GeschichteÂ» bei mir ein, deren Inhalt diese Nachschrift ver-

anlasst. In derselben befindet sich eine abermalige Anzeige der

ersten Publication der Â»DenkmÃ¤ler der TonkunstÂ« (eine andere

war schon vor lÃ¤ngerer Zeit in den Monatsheften erschienen).

Es wird darin namentlich Bellermann's Ausgabe des Palestrina

wegen der sorgfÃ¤ltigen Redaction herausgestrichen; Hr. Eitner

wird also dem Herrn Bellermann gewiss nicht die FÃ¤higkeit ab-

sprechen, seine Sweelinck-Ausgabe beurtheilen zu kÃ¶nnen.

Bei Cnrissimi's Oratorien findet Herr Eitner die Redaction

Â»nicht so gutÂ«, und ein Mann, der Obiges von Swcelinck zu

Stande brachtÂ«, muss in solchen Dingen wohl als compclent

angesehen werden. Freilich, wenn er meint, es gebore zu

einer guten Redaction, beim Ueberlragen der alten Handschrift

die Reihe zu verlieren, hier Takle wegzulassen, dort hinzuzu-

setzen, den OrgelstÃ¼cken ein Pedal anzuleimen u. dgl. m., so

muss ich ihm allerdings Recht geben, denn derartige KÃ¼nste

versiebe ich so wenig wie mein Freund Bellermann. Als Her-

ausgeber von Musikwerken sind wir Pedanten, welche auf Ori-

ginaltreue und BuchstÃ¤blichkeil schwÃ¶ren, und wo uns die

Quelle im Stiche lÃ¤sst, nehmen wir nicht zu der Phantasie un-

sure Zuflucht. Aber die Herausgeber der DenkmÃ¤ler merken

sich gegenseitig die zweifelhaften Punkte an und helfen einan-

der. Das Schicksal hat es gewollt, dass der schwirrigste und

namentlich der undankbarste Theil der Arbeit mir zufallen

sollte, denn wÃ¤hrend bei Paleslrina und Corelli verschiedene,

zum Theil mit grÃ¶sstem Fleisse corrigirte Slimmendrucke zu

Rathe gezogen werden kÃ¶nnen*), Couperin aber in einem

nahezu correclen Kupferstiche vorliegt, ist man bei Carisnimi

und allen seinen Nachfolgern der nÃ¤chsten hundert Jahre auf

Copien von Lohnschrcibern oder auf Bearbeitungen von Mu-

sikern, die fÃ¼r spÃ¤tere AuffÃ¼hrungen zugerichtet sind, ange-

wiesen. Der Zustand dieser Handschriften ist Jedem hek;innl,

welcher einmal den Versuch gemacht hat, etwas davon zu

edirer Gelingt es, mehrere Copien desselben Werkes zu er-

langen, so mehrt sich die Arbeit, aber die Ausbeule bleibt ge-

wÃ¶hnlich gering. Beim Judicium Salomonis lagen mir

zwei Handschriften vor, die kaum eine Note gemein haben; in

der jÃ¼ngeren ist Alles umgeschrieben und durch dieselbe kaum

hie and da ein Schreibfehler der Ã¤lteren zu berichtigen. Dnd

so erheben sich bei jedem neuen Werke neue Schwierigkeilen.

Dies ist es, wodurch die Heratisgabe der nicht-kirchlichen

Vocalmusik von <6tOâ��Â»7SO eine so undankbare Arbeit wird.

Wovon macht nun Herr Eitner sein Urlheil Ã¼ber die GÃ¼te einer

Redaction abhÃ¤ngig? Davon, dass er in der Ausgabe â��

Druckfehler**) bemerkt hat! Dies macht ihn Â»misstrauischÂ«

gegen Alles, was er, wie aus seinen Bemerkungen klar her-

vorgeht, nichl versieht!

Misstraulseh sollte er nachgerade allerdings sein, aber gegen

sich selbst, gegen seine eigene unwissenschaftliche Art zu ar-

beiten. Die obige Recension ist in dieser Hinsicht lehrreich

genug; ich fÃ¼ge ihr noch ein kleines Exempel aus einem Ã¤n-

dern Gebiete an. Dem lelzlen Jahrgange der Â»MonatshefteÂ« ist

ein Â»Verzeichniss neuer Ausgaben alter Musik-

werke aus de r fr ii hosten Zeitbis zum JahrÂ« (8 00,

verfasst von Hob. Bitnert beigegeben. In dem Â»Ver-

zeichniss der ComponistenÂ« findet man eine Reihe Namen

aus Winterfeld's Geschichte des evangel. Kirchengesanges ab-

geschrieben, welche derselbe aber ausdrÃ¼cklich als die Dich-

ter von Liedern unbenannter TonsÃ¤tze angiebt, was indess

Herrn Eilner nicht abhÃ¤lt sie frischweg in Componisten zu

verwandeln! Es ist dies fast der ganze Dichterkreis

des Freylingbausen'scben Gesangbuches, darunter

die allbekannten SrlicinYr (Job. Angelus), Dessler, Crasselius,

Bernstein u. s. w., deren Namen und Lieder heule noch Jeder-

mann kennt, der Ã¼berhaupt elwasvon den Â»Halle'sehen PietistenÂ«

weiss.

Gelingt es Herrn R. Eitner mehrere solche MeisterslÃ¼cklein

der Â»MusikforschungÂ« zu Stande zu bringen, so dÃ¼rften unsere

Musiklexica gar stark bereichert werden und bald eine selt-

same Gestall annehmen. MÃ¶ge er also nur immerhin fortfahren

â�¢misstrauischÂ« zu sein; wir kÃ¶nnen ihm die Versicherung geben,

dass wir uns auch bereits in diesem Zustande beflnden.

Wenn Ich hier in der Mehrzahl spreche, so veranlasst mich

dazu die possirliche VerdÃ¤chtigung, welche der Herr Eimer

gegen uns auszustreuen beflissen ist. Er schreibt nÃ¤mlich wie

folgt: Â»Mit einiger Verwunderung sah ich [ichT Hr. E. oder

Hr. S. ?] die genaue Theilung der Aufgabe in Vocal- und In-

strumentalwerke, da doch bekannt Ist, dass die leitenden Per-

sÃ¶nlichkeiten der Sammlung die Instrumentalmusik fÃ¼r eine

Verirrung der Kunst, ja man mÃ¶chte sagen gar nicht fÃ¼r Musik

halten. Wie stimmen mit den vorliegenden Sammlungen solche

Ansichten Ã¼berein ? Oder sind die Compositionen von Corelli

und Couperin etwa besser, als die von Haydn Mozart and

Beethoven? Die Herren werden uns am besten darauf antwor-

ten kÃ¶nnenÂ«. Eine Colleclivantworl zu geben, bin ich nicht

*) leider bei Palestrina schwer zu erlangen sind.

**} e> werden drei Noten ols Druckfehler angefÃ¼hrt. Von diesen

sind aber zwei offenbar richtig l und auch die dritte ist kein Fehler.

DemnÃ¤chst mehr hierÃ¼ber.
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aulorisirt. Was meinen verehrten Freund Bellermann anlangt,

so wird derselbe, wie ich hoffe, in diesen BlÃ¤ttern noch oll

zeigen, dass ihm auch das Wohl und Wehe der Instrumen-

talmusik am Herzen liegt. Im Uebrigen handelt es sich hier

um Ansichte n, also tritt das Recht der PersÃ¶nlichkeit ein;

was ich daher weiterhin bemerke, gilt nur fÃ¼r mich selbst. Oh

Corelli's Compositionen besser sind, als die von Maydn, Beet-

hoven etc. T So wenig, dass die DenkmÃ¤ler vielleicht nÃ¤chstens

schon einen Band von Haydn bringen werden. Dem Verfasser

obiger Fragen ist der Abschnitt Ã¼ber HÃ¤ntlcl's Instrumental-

musik im dritten Bande der Biographie wohl nicht zugÃ¤nglich,

auch von dem ersten Bande jenes Werkes hat er gewiss noch

nicht den vierten Theil gelesen, sonst wÃ¼rde er dort bei der

Besprechung Sleffani's eine Stelle gefunden haben, welche ihn

Ã¼ber meine Stellung zu der Instrumentalmusik genÃ¼gend auf-

geklÃ¤rt hÃ¤tte. Ich bemerke also, aber gleichsam zum Ueber-

flusse: 4) ich halte die Instrumentalmusik nicht fÃ¼r eine Ver-

irrung der Kunst, sondern fÃ¼r wahre Musik ; I) die Anordnung

der DenkmÃ¤ler entspricht einfach meinen Ansichten, und

zwar vÃ¶lliger und genauer, als irgend eine meiner

sonstigen Unternehmungen, weil es mir nur bei die-

sem Werke mÃ¶glich gewesen ist, ungehemmt von RÃ¼cksichten

dem zu folgen, was mir fÃ¼r die Erkenntniss der Kunst und

ihrer Geschichte wahrhaft erspriesslich scheint. Konnte dies

nicht ohne meine ErklÃ¤rung Jeder wissen, der die Sache un-

befangen betrachtet? Vielleicht erzÃ¤hlt uns der Verfasser obiger

Worte einmal, wie es kam, dass das gerade Gegenlhcil von der

Wahrheit Â»bekanntÂ« wurde. Chr.

Notiz zu Q. Nottcbohm's Beethoveniana.

In den genannten Mittheilungcn Nnttcbohm's, deren letzte sich

in Nr. 49 dieses Jahrganges der Â»Allgemeinen Musikalischen ZeitungÂ»

vorfindet, ist eine Sonderbarkeit in Betreff einer Stelle der bekann-

ten Sonate In A-dur (Op. 69) fÃ¼r Ciavier und Cello nicht zur Sprache

gekommen, obschon diese wohl der Beichtung werth Â«>in dÃ¼rfte.

Es ist hiermit das llauptthema und dessen zweiter Theil vom

Scherzo gemeint:

43 4 3, 4 3 k Â«,Â«3 4

Der Bindebogen bei der wiederholten Note (die Syncope) ver-

bietet selbstverstÃ¤ndlich einen Wiederanschlag derselben Taste und

es fÃ¤llt deshalb auf, dass der Componisl einen Fingersalz hinzugefÃ¼gt

hat (der Fingersatz steht fast in allen Ausgaben der Sonate und muss

also von Beethoven selbst hei rÃ¼hren, der bekanntlich sehr wenige

Stellen â�� z. B. in den Clavierconcerten in C-moll und Es-dur â�� mit

Fingersatz verseben hat), der eben auf einen Wiederanschlag der

Schlussnote deutet, wahrend dieselbe Stelle in der Cellosliiiiine auf

andere und zwar auf gewÃ¶hnliche Weise vorgelmgcn wird. Es dringt

sich also hier die Krage auf: Was soll dieser Fingersatz bedeuten,

wenn die Tone nur einmal gehÃ¶rt werden sollen, da ein Fingerwech-

sel nicht nothwcndig ist, um Finger fÃ¼r die Folge tu gewinnen?

Sollte nun Herr Notlebohm oder ein Anderer nicht im Stande

sein genÃ¼gende Auskunft zu geben, so wÃ¤re es sicherlich sehr zu

wÃ¼nschen , das* der Fingersalz in ferneren Ausgaben der Sonate

weggelassen wurde, indem sein Verbleiben gewiss nicht Wenige zu

einer fehlerhaften AusfÃ¼hrung des sehr hÃ¤ufig wiederkehrenden

Themas verleiten wird.

Kopenhagen, Deccmber (870. Anton Rn.

Berichte. Nachrichten und Bemerkungen.

* KÃ¶ln A. i â�¢ ! IT die jÃ¼ngste AuffÃ¼hrung des Â»Judas Makka-

von Handel in dem zweiten Abonnement-Concerte unserer

Concertgesellschaft kann ich Ihnen nicht viel Erfreuliches melden.

Mit der Besetzung der Solopartien konnte man sehr zufrieden sein,

wenn man absieht von Frau Saar!, der man trotz frÃ¼herer nicht gttn-

sliger Erfahrungen, die zweite Sopranparlie Ã¼bertragen hÃ¼lle. Die

erste Sopranpartie stin.u Frau). Ave- l.allemant aus l.uhcck , All:

Fraul. Assmann aus Barmen, Tenor: Vogl aus MÃ¼nchen, Bass: Hell

aus Schwerin. Die Leistungen des Chore.Â» verriethen dagegen eine

hÃ¶chst mangelhafte Vorbereitung zu der AuffÃ¼hrung. Wenn man

glaubt, dies mit den politischen Zeilverhullnissen, durch welche die

Chorproben lange gehindert wurden , entschuldigen zu kÃ¶nnen , so

sollte man auf der anderen Seile doch berÃ¼cksichtigen, dass gar kein

Grund vorlag, schon das zweite Concert fÃ¼r den Judas MakkabAus

zu bestimmen ; man hatte, um fÃ¼r die nÃ¶lhigen Chorproben Zeit zu

gewinnen, die AuffÃ¼hrung desselben bis zum vierten oder fÃ¼nften

Concerte verschieben kÃ¶nnen. So gut ist es mit unserem Concerl-

ehor denn doch nicht bestellt, dass man mit demselben ohne eine

entsprechende Zahl von Proben die AuffÃ¼hrung eines Httndel'schen

Oratoriums wagen kÃ¶nnte. â�� Uass nicht die Originalpartitur, son-

dern eine Â»BearbeitungÂ» bei der AuffÃ¼hrung zu Grunde gelegt wurde,

wird .-n- auch eben nicht Ã¼berraschen. Zum Theil mag dies darin

seinen Grund haben , dass von frÃ¼heren AuffÃ¼hrungen her die Stim-

men vorhanden waren , und dass man aus iiusscren GrÃ¼nden die

Busrhaffung der der Originalparlitur entspicchenden Stimmen un-

terlassen hat. Wenn man aber glaubt mit BÃ¼cksicht auf den Ge-

schmack des Publikums von der Benutzung der Originalpartitur ab-

sehen zu mÃ¼ssen, so ist dies ein Widerspruch in sich selbst; denn

wenn man sich auf das Publikum berufen will, dann lasse tunn das-

selbe auch Richter sein, und bevormunde es nicht; wenn das Publi-

kum Richter,sein soll, dann muss es auch den Thatbestand kennen,

und den kann es nur kennen lernen, wenn ihm Gelegenheit geboten

wird, ein HSndel'sches Werk nach der Originalpartitur zu hÃ¶ren.

Wenn aber diese Frage nicht vor das Forum des Publikums, sondern

vor das der KÃ¼nstler gehurt, dann lasse man aber auch die RÃ¼ck-

sicht auf das Publikum aus dem Spiele, dann fÃ¼hre man aber auch

erst, ehe man eine Â»BearbeitungÂ« vorzieht, den Beweis, dass die

Originalpartitur einer Aufbesserung bedarf. â�� Der Bach-Verein

hat vor Kurzem auch wieder ein Lebenszeichen von sich gegeben.

Der Umstand, dass ein Mitglied desselben im Kriege gefallen ist, gab

Veranlassung zu einer Gedenkfeier, welche am 4. Dec. in dem Ver-

einslocale stattfand. Die Auffuhrung des Chores Â»0 bonÂ» Jen* von

Pfllestrina, und der Motette Â»Gottes Zeit ist die allerbeste ZeitÂ« von

Bach, war vortrefflich. Hoffentlich wird nun eine Ã�ffentliche Auf-

fÃ¼hrung des Vereins Veranlassung geben, Ihnen Ã¼ber dessen Thtttig-

keil NÃ¤heres zu berichten. Ich lÃ¼ge fÃ¼r heute nur noch die Bemer-

kung bei, dass die Leitung des Vereins, welche hei dem Abgange

Rudorffs von hier Herr Bitter nur interimistisch Ã¼bernommen hatte,

nunmehr deÃ�nitiv dem Herrn Mertke Ã¼bertragen worden ist.

# Stuttgart, '-- Decbr. SelbstverstÃ¤ndlich hat auch Stuttgart

seine Beethovenfeier gehabt. Im Theater wurde am 45. Fidelio

gegeben, am 46. Egmont mit Beethoven's Musik; auf den 47. war

eins der Abonnemenl-Concerte unserer Hofkapelle gelegt, mit fol-

gendem Programm: 4) OuvertÃ¼re zur ersten Form der Oper Leo-

nore; J) Adelaide; 3) Violinconcert; 4) Klarchen's Lieder zu

Egmont; 5) Neunte Symphonie. Eingeleitet wurde das Concert durch

einen gesprochenen Prolog. â�� Am 40. Dec. hatte der Orchester-

Verein ein Beethoven-Concert veranstaltet; Programm: 4) Ouver-

tÃ¼re und sechs Nummern aus Â»PrometheusÂ«; t] Busslied; Mailied;

3) Romanze fÃ¼r Violine (G-dur); > Â»/n guesta lomba*; 5) Andante fÃ¼r

Piano (F-dur, ursprÃ¼nglich fÃ¼r die Sonate Op. 53 bestimmt) ; 6) *Ak

per/WoÂ»; 7) Trio fÃ¼r Ciavier, Violine und Cello (G-dur aus Op.Â«).â��

Vom Verein fÃ¼r Kirchenmusik war das Andenken Beethoven'Â«

schon einige Monate zuvor gefeiert worden durch Auffuhrung seiner

Cdur-Mcsse und des Mozart'schen Requiems, unter Mitwirkung der

Hofkapclle; gestern hat sich fÃ¼r den Schlusssatz der neunten Sym-

phonie der Singchor des Vereins dem Opernchor angeschlossen.

# Oldenburg. Das zweite Concert der grosshenoglicben Hof-

kapelle brachte am t. Dec. folgendes Programm : OuvertÃ¼re zu der

Oper Â»Joseph in EgyptenÂ« von M 6 h u l; Morgenhymne aus dem

Schauspiel Â»ElektraÂ« von H. Allmers, fÃ¼r Mdnnerchor und Or-

chester componirt von A. Dietrich; OuvertÃ¼re zu Â»FigaroÂ» von

Mozart; Altdeutscher Schlachtgesang TÃ¼r MBnnerchor und Orchester

von J. Ri etz; Symphonie (Nr. 4) von Beethoven. Unter diesen Wer-

ken tritt die Morgenhymne von Dietrich als neueÂ» Werk heraus, wel-

ches zunÃ¤chst fÃ¼rs Theater berechnet ist, aber in der jetzigen Be-

arbeitung sich als ein vorzÃ¼gliches Werk fÃ¼r den Concerlsaal bewahrt

hat. Wir sind nach einmaligem HÃ¶ren nicht im Stande, ein ein-

gehendes und grÃ¼ndliches Urlheil Ã�ber dieses Werk zu fallen, kÃ¶nnen

aber conslatiren , dass die Gediegenheit des Inhalts, der poetucbe

Hauch, der das Ganze erfÃ¼llt, die Sorgfalt in der ganzen Arbeit, ins-

besondere in der Behandlung des Orchesters die Anerkennung des

gebildeten Theils des Publikums in vollstem Maasse gefunden hat.

Ein zweites neues Werk Â»Ein deutsches BequlernÂ« von Job.

Brahms hÃ¶rten wir am 9. Decbr. in einem Concerte des hiesigen
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Singvereins. Dieses Werk ist bereits als eins der bedeutendsten der

Neuzeit Ã¶ffentlich anerkannt. Die Wirkung der AuffÃ¼hrung war eine

dem Werke angemessene, eine wahrhaft erhebende, tief ergreifende.

Frau Catharina Engel, welche die Sopransoloporlie Ã�bernommen

hatte, zeichnete sich abermals als eine SÃ¤ngerin aus, die mit Hin-

gebung und tiefer Empfindung die SchÃ¶nheit und Bedeutung zur

Geltung zu bringen versieht. Die AuffÃ¼hrung war im Ganzen eine

sehr gelungene.

* Prag. F. D. Die vergangene Woche war naturlich Beethoven

geweiht. In erster Reihe verdient Kapellmeister Smelana allge-

meine Anerkennung . denn nur der von ihm ins Leben gerufenen

philharmonischen Gesellschaft ist es zu danken, dass das musika-

lische Prag Beethuven'scbe Orchestralwerke zu hÃ¶ren bekam. Das

Programm bestand aus der Â«rossen Leonoren-Ouverlure, der achten

Symphonie und dem Violincoocerl, welches von Prof. Bennewilz

in meisterhafter Weise vorgetragen wurde. â�� Habe ich in einem

vorjÃ¤hrigen Berichte das Bedauern darÃ¼ber ausgedruckt, dass das

sogenannte Florentiner Quartett unter Jean Becker's Leitung

Prag nur so Â»nebenbei mitnimmtÂ«, so rnuss ich bei aller Bewunde-

rung, die ich dem Zusammenspiel dieser KÃ¼nstlergesellschofl tolle,

das vorjÃ¤hrige Bedauern wiederholen. Die KÃ¼nstler kommen frÃ¼h,

spielen Nachmittags, fahren Abends wieder nach Wien oder sonsl-

wotain, wo sie ganze Cyklen von Soireen veranstalten, wiederholen

dieses Verfahren ein- oder hÃ¶chstens zweimal und verschwinden.

Zeit ist Geld, und die Kunst geht nach Brod â�� das ist alles richtig,

aber man darf dorn Publikum doch die Illusion nicht rauben; das

Verdienen und aus der Kunst ein GeschÃ¤ft machen, gehÃ¶rt gewiss

nicht vor das forum Â«ctornum; und Ata Prager Publikum verdient

gewiss einige RÃ¼cksicht l â�� MÃ¶ge es auf Kosten meiner gereizlen

Stimmung genommen werden, wenn ich auch einmal einen herben

Tropfen in mein sonstiges Lob Ã¼ber das Conservalorium schulte.

Ein Institut, das von jeher durch seine Pielal gegen Beethoven hoch-

berÃ¼hmt war, veranslallel zum * 00jÃ¤hrigen Geburlstage Beelhoven's

ein Concert, in welchem ausser einem Prolog, unter fÃ¼nf Nummern

die Leonoren-Ouverlure Op. 488 und die Serenade fÃ¼r Orchester

â�¢arrangirU von Janke aufgefÃ¼hrt wurden. Die drei Ã¼brigen Nummern

waren ein Concert fÃ¼r Contrabass von Stein und zwei Oboeconcerte

von Spindler und Handel. MUSS man dann zu Â»Arrangements fÃ¼r Or-

chesterÂ» bei Beethoven Zuflucht nehmen und Oboe- und Conlrabass-

concerte, die NB. nicht von Beethoven sind, in eine 400jÃ¤hrige

Beethovenfeier einmengen ? â�� Auch das Theater hat eine wÃ¼rdige

Auffuhrung Â»Fidelio'sÂ». veranstaltet und mit einem Prolog mit Beglei-

tung aus Beethoven'schen Werken erÃ¶ffnet. Seil Kapellmeister Rep-

poldi zur Landwehr einrÃ¼cken musste, leitet Kapellmeister Slansky,

bisher zweiter Dirigent, die Oper und erwirbt lieh derart die Gunst

des Publikums und der Kritik, dass er gleich manchem Soldaten

diesem Kriege ein Avancement zu verdanken haben wird.

-X- Hamburg. /; Am Â».Dec. gab der Cacilien- Verein unter

Leitung seines trefflichen Dirigenten Herrn Carl Voigt sein erstes

diesjÃ¤hriges Abonnemenl-Concert. Das Programm bestand nur aus

Chorliedern a capella gesungen, es fing mit Jos. Haydn an, dem sich

einige altere Componisten, Dowland, Ward und Morley, anreihten,

und schloss mit Schumann und Mendelssohn. Nach dem wohlver-

dienten lebhaften Applaus des Auditoriums wurde noch die bekannte

Haydn'sche Vulksbymne Â»Gott erhalte Franz den Kaiser* mit unter-

gelegtem Â»Deutschland Ã¼ber allesÂ« zugegeben. Der Verein sang

sammtliche Lieder mit der PrÃ¶cision und Reinheit, wie man es seit

Jahren von ihm gewohnt ist, und erfreute seine andachtig lauschende

ZuhÃ¶rerschaft durch seine mit Recht berÃ¼hmten und beliebten Lei-

stungen. â�� Gestatten Sie Ihrem Referenten Ihnen von einer Prival-

auffÃ¼hrung des hiesigen UÃ¤nnergesang-Vereins Â»AugustaÂ» zu

berichten, in welcher Gelegenheit geboten war, Â»Heinrich der Fink-

ler*, Cantale von Franz W U11 n er zu hÃ¶ren. Das Werk interessirte

von Anfang bis zu Ende und machte den Wunsch lebhaft in uns

rege, dasselbe mÃ¶chte einmal einer grÃ¶sseren ZuhÃ¶rerschaft vorge-

fÃ¼hrt werden. Dank dem Vereine, der es unternahm, ein so schwie-

riges Werk zur AuffÃ¼hrung zu bringen und somit abzuweichen von

den gewÃ¶hnlichen flachen Geislesproducten eines Abt, KÃ¼cken etc.,

wie wir es von den meisten hiesigen Mannergesongs-Vereinen ge-

wohnt sind. â�� Vom Theater kÃ¶nnen wir nicht viel Neues berich-

ten. Am 30. Nov. gaslirle noch einmal FrÃ¤ul. Brandt als Fides in

Meyerbeer's Propheten zur Freude des besseren Theils des Publikums

und bestÃ¤tigte nur das von dieser SÃ¤ngerin gefasste gÃ¼nstige Urtheil.

Seit dem 4. Dec. haben die Vorstellungen des Ã¼blichen Weihnachls-

Marchens begonnen, dem kleinere StÃ¼cke und Opern beigegeben wer-

den. Eine neue kleine Operette von Conradi Â»RÃ¼bezahl* erinnert

nicht zu ihrem Nachtbeil in der ganzen Factur an Lortzing und wurde

besonders beifallig aufgenommen. Ein mehrmaliges Auftreten der

SÃ¤ngerin (?) Milla Roder Ã¼bergehe ich mit Stillschweigen, indem ich

Alles bestÃ¤tige, was ich in meinem vorigen Berichte Ã¼ber diese Dame

gesagt habe. â�� Ein Concert von der Frau Uallinger u. A. fand noch

statt, war aber so, dass es nicht der Rede werlh Ist.

â�¢K Hamburg. A. Am Vorabend des einhundertjllhrigen Geburts-

tages Beethoven's, also am 46. Decbr., fand das Concert der phil-

harmonischen Gesellschaft statt und bestand das Programm

nur aus Beuthoven'schen Composilionen. Die Eroica-Symphonie

Op. SS Es-dur erÃ¶ffnete das interessante Concert und erinnern wir

uns nicht dieselbe hier in Hamburg so gut gehÃ¶rt zu haben. Sie

schien sehr sorgsam studirt zu sein und jedes Orchestermitglied vom

Ersten bis zum Letzten schien begeistert und sein Bestes geben zu

wollen. Auch die Stimmung, namentlich der BlÃ¤ser, war eine sehr

glÃ¼ckliche und reine, was wir nicht immer zu rÃ¼hmen haben, und

selbst unsere bisherige Feindin, die Pauke, mÃ¤ssigte sich zum Vor-

theil des Ganzen. Ebenso verdienstvoll war die Wiedergabe der

das Concert beschliessenden Leonoren-OuvertÃ¼re. Wir kÃ¶nnen nicht

umhin, dem braven Orchester und seinem Dirigenten Herrn v. Ber-

nuih unsern Dank auszusprecben fÃ¼r die Sorgfalt, mit der sie be-

mÃ¼ht gewesen sind, die Erinnerung an den Geburtstag des grossen

Meisters so wÃ¼rdig zu gestallen. In gleich wÃ¼rdiger Weise lÃ¶sten die

beiden Damen Frl. Drandt und Frau Clara Schumann die von ihnen

Ã¼bernommenen Aufgaben. FrÃ¤ul. Brandt sang die Concert-Arie

Op. 65 *Ah per/Uhu mit der Meisterschaft, wie wir es von ihr erwartet

hallen ; wenn Â«uch das Recitativ einige kleine Unreinheiten in der

Intonation aufwies (was ^vobl nur den Anstrengungen der Reise,

in den Proben, im Theater und fÃ¼rs Concert zuzuschreiben ist), so

bewies sie in der Arie selbst, dass sie eine denkende und echt musi-

kalische SÃ¤ngerin ist. In der zweiten HÃ¤lfte des Concerts trug sie

noch drei schottische Lieder Â»Die holde Maid von InvernessÂ», Â»Der

schÃ¶nste Bub war Hennic* und Â»Der treue Jobnie* mit Begleitung

von Ciavier (Herr v. Oernuth), Violine (Herr Concertmeister Scbra-

diek), Cello (Herr LÃ¼beck) vor und zwar mit derselben Vollendung,

mit der sie die Arie gesungen hatte, im schÃ¶nsten klang der treue

Johnie und wirkte wahrhaft ergreifend. Heber Frau Schumann

noch etwas Lobendes zu sagen, hiesse wohl Eulen nach Athen tragen,

wir beschrÃ¤nken uns daher nur darauf, zu erwÃ¤hnen, dass dieselbe

das fÃ¼nfte Concert Es-dur Op. 78, vom Orchester sehr gut begleitet,

spielte und nachher solo die Variationen C-moll Nr. >6 (nicht Op. 16,

wie die zweite Symphonie in D-dur bezeichnet ist) mit bekannter

Meislerschaft vortrug und dafÃ¼r natÃ¼rlich den Dank des ganzen

Auditoriums einerntete. â�� Am 47. Decbr. fand auch im S lad l -

t h e a t e r eine Feier von Beelhoven's Geburtstag stall, tu welcher

Â»FidelioÂ« angesetzt war und unbegreiflicher Weise in Begleitung von

dem jetzt jeden Abend gespielten Weihnaohts-Ballel. Wenn auch

der Anfang der Oper angezeigt war und somit dem Publikum freige-

stellt war, nur zum AnhÃ¶ren des Â»Fidelio* das Theater zu besuchen,

so hÃ¤tte doch wohl die Direclion bedenken sollen, dass sie dje Or-

chestermitglieder an ein solches Werk an einem Tage, den sie selbst

durch angezeigte festliche Erleuchtung des Hauses feiert, nicht durch

ItstÃ¼ndiges Balletspielen abgemattet, sondern mit frischen KrÃ¤ften

bringen muss. Uan muss es darnach dem Orchester doppell Dank

wissen, dass es so wacker Stand hielt und namentlich die dem iwei-

len Acle vorausgebende Leonoren-OuvertUre so brav execulirte. Den

Fidelio sang Fraul. Brandl und zeigte ihre grosse Begabung fÃ¼r das

dramatische Fach. Dass man mit, wenn auch brillanten, doch so

sohlecht geschulten Mitteln, wie Herr Ucko sie besitzt, den FloreiUn

auch nicht annÃ¤hernd zur Geltung bringen kann, ist wohl selbstver-

stÃ¤ndlich , in solcher Partie ist mit der rohen Anwendung aller zu

Gebote stehenden Stimmmittel nichts auszurichten, dieselbe will

durchdacht und wirklich gesungen werden. Auch Hr Thelen wussle

nicht recht, was er aus dem Pizarro machen sollte und war sehr

millelmÃ¤ssig. Die Herren Resz-Rocco, Kruis-Jacquino und FrÃ¤ulein

BÃ¶rner-Marzelline waren recht lobenswerlh. Neueinsludirt beglei-

tete am 48. das Weihnachlshallet eine kleine Operette von Lorlzing

Â»Die beiden SchÃ¼tzen*, die, wie alle komischen Opern dieses Mei-

sters, fein und original gemacht ist, wenn sie auch schwÃ¤cher ist

als seine anderen Gebilde.

â�¢K Hamburg. Dem sichern Vernehmen nach hat das philharmo-

nische Comile Herrn WÃ¶rmer 40000 Thaler zur Verfugung gestellt

zur VergrÃ¶sserung seines Saales. Die Arbeiten sollen schon im Keller

begonnen haben und beabsichtigt man nach Vollendung des Saales

auch daran zu denken, eine kleine Orgel darin anzubringen, wozu das

Geld bereits da ist. Durch diese gewiss unter bewandtcn UmstÃ¤nden

dankenswerthe Maassregel schwindet die Hoffnung auf eine wÃ¼rdige

Musikhalle immer mehr. .

Titel und Inhaltsverzeichniss zu diesem Jahrgange werden bei

der nÃ¤chsten Nummer erfolgen.
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ANZEIGER.

Neue Musikalien

im Verlage von

Seitz in Leipzig.

..

Abt, Franz, Op. 3 in . Drei Lieder fÃ¼r eine Singt timme mit

Begleitung des Pianoforte.

Nr. 4. Ist'Â» ein Grass von Dir? ........ â�� *

- 1. Wach' aufl ............ â�� Â»

- 8. WintersUlndcheu ........... â�� 10

Ladecke, Louis, Op. 9. Souvenir d'nn bal. Mazurka pour le

Violoncello avec Piano ............ â�� **t

- Op. 10. Romance pour le Violoncello avec Piano . . â�� 48

Mozart, W. A., Conctrte fÃ¼r Piano. Mit Begleitung eines

zweiten Pianos von Theodor Herber t. Pracht- 1 nsgaW.

Nr. 1, 8 ............... â�¢ Â» -

â�� Dieselben fÃ¼r Piano allein. Pracbt-Aasgake.

Nr. 7,8 ............... a 4 -45

Beinecke, Carl, Op. 105. â��Friedeinfelw." Fest-OuvertÃ¼re

ftlr grosses Orchester. Partitur

,|n.

* 48

Orchesterstimmen ......... > *"

(M\ Werke von

HECTOR BERLIOZ

im Verlage von

J. Xtieter - Bledermcvwn in Leipzig und Winierthur.

Die SommernÃ¤chte.

(Les Nnits

Sechs GesÃ¤nge

von 7'A. <;Â«uliÂ«r ins Deutsche Ã¼bertragen von P. Cornrittn

fÃ¼r

eine Bingatimme mit Begleitung von kleinem Orchester oder

Pianoforte.

Op. 7.

Prell Partitur SJ Thlr. Klavier-Auszug 4} Thlr.

Romeo et Juliette.

Sinfonie dramatique

Cboeure, Solos de ChaiU et Prologue en Recilatif cboral

composee d'apros la TragÃ¶die de Shakespeare.

Op.17.

Preis Parlition de Piano par Tii. Ritltr s; Thlr. netto.

OUVERTÃ�RE

du

forsaire.

Op. a

ri'itnÂ«-Â«;'metit poiu- Piano

par

H. G. de BÃ¼low.

k l ms. Preis SO Ngr. â�� a Â« ms. Preis 4 Thlr.

[MO] Verlag von

J. Bieter-Biedermann in Leip/jg und \Vinlerllmr.

RONDO

(Adur)

fÃ¼r da a F*ianoforte

compooirt von

JOSEPH HÃ�YBEF.

Pr. tt'/j Ngr.

ADAGIO

(Edur)

f & r das Piano f o r t e>

componirl von

Franz Schubert.

Pr. Â«z'/2Ngr.

[**Â«] Verlag von

J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Ooiicert

pour le Piano

avec Accompagnement d'Orohestre.

Op. 61.

Arrangement pour Piano seul par l'Auteur.

Pr. l Thlr. 23 Sjrr.

Partitur und Stimmen sind in Abschrift zu beziehen.

Von demselben Cornponislen erschienen ferner:

Op. Â«5. DUrebe des Tlrandleres. Caprice de Genre pour le Piano.

45 Ngr.

Op. 54. Le Tatamaqne. Danse havanaise pour le Piano IS Ngr.

Op. 60 Leg ('aj-actcristlques. Etudes de Style et de Perfectionne-

ment pour le Piano. (Approuv6os par le Consrrvatoire Im-

perial de Paris. Adnplees par les Conservatoires de Berlin

et Geneve.) â�� Cah 1. La Naive. La Fohitre. La Passion^e.

La Sensitive. 4 Thlr. â�� Cah. 1. L'lmpetueusc. La Serieuse.

Pour la mein gauche soule SS Ngr.

Op. 64. .IKIÃ�H et Anjourd'hui. Dcux Morcoaux caracl^nsliques

pour le Piano. (Jadis; Menuet. Aujonrdhui ; Meditalion)

Â»0 Ngr.

[***] Im Verlage von J. Bieter -Biedermann in Leipzig

und Winierthur erschien :

Portrait

in Kupfer gestochen von G. Gonzenbach. Gross Royal-

Formal. Preis 22y2 Sgr.

Dieses Porlrait entstand durch Ueberarbeitung der besten

frÃ¼heren Vorlagen, unter besonderer Benutzung der bei Leb-

zeilen des Meisters abgenommenen Gesichlsmaske ; es sei hier-

durch allen Verehrern des grosscn Meislcrs bestens empfohlen.
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