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2^id)arb VOagnetJ^

Von

2lid)4r& po^I.
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i I

|I§ Qm Stbcnb ht§> 13. ^ebruor b. S. ber ^etegrap^

bic 9>ac^ri^t in bic erfd^tedte SBelt ^tnouStrug:

„9li^orb SBagner ift f)eute S^ac^mittag am
^erjjc^Iog tierfc^teben" — ba traf Sftte, ^^rcunb

unb t^feinb, biefe ööflig unertcartete ßunbe tote ein SStilJc^Iag au§

l^eitercnt §immet. — S33etc^ unerfe|üci^en SSerluft bie Äun^ boburc^

ertitten, ttjurbc nun ptö^tid^, njie burd^ Eingebung, Stilen ftar.

SBer tt)in, Wer !ann fein (Srbc antreten? —
Sn biejer einzigen ^rage, bie ^liemanb bcontttjorten wirb, liegt

bie gan^e ©rö^e unfereS SSerlufte§.

3e|t regnet e§ Sobreben auf fein ®rab! 3e^t Witt 9liemanb

i^n jemals öerfannt l^aben, i^m emftlic^ ju na^e getreten fein. —
SBir tt)oUcn an beS 9Keifter§ ®rabe mit biefen nid^t rechten! SSir

ttjoßen un§ unb Sitten nur ttar unb immer !tarer ju machen fuc^en,

mag ttjir an unferem SJieifter befeffen unb mit i!^m unmieberbring*

(id^ öertoren fiaben.

Sft ber 2Bat)lfprud^ >^Per aspera^ad astra« irgenbttto an feinem

^la^c, fo ift er e§ bei einem SebenSbilbe Ülid^arb Sagncr'S. 2)ur(^

* Sortrag gehalten im fttterori feiert SScretn gu SBabcn=35aben.
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^unfel jum ßic^t, burc^ Äompf jum Siege — ha^ toax fein Sog!

deiner \)at Ijei^er fämpfen muffen, um au§ ber Xiefe fi(^ em^or ju

ringen — Bis ju ben ©ternen I)inQuf! @in ttJeniger ftarler ®cift,

ein weniger großes ®enie wäre jetinfac^ jerfc^eüt on l}en unüber«

fet)baren ^lipptn, bie auf feiner SebenSbal^n i^m allenthalben ent*

gcgcnftorrten.

Stber im ©louben an fein 3beat, an feine Äunft, an feine

SD'iiffion t)at er nie gewonft. Snt ftäten Kampfe mit 2Bibertt)ärtig*

feiten unb §inberniffen , oft ber niebrigften, elenbeften 5lrt; babei

nur auf fic^ felbft fufeenb, 5lüe§ nur au§ ficf) ^erauS geftaltenb

unb fd)affenb , oft ot)ne jebe .^ilfe , ja , ot)ne jebeä SSerftönbniS

Stnberer für bü§, iüa§ er erjielte; faft überall nur B^eifet, 9D^i§»

öerftänbniffen, menn nidf)t Unüerftanb unb 93ö§n)ißigfeit begegnenb: —
2Ber t)ätte ^a nid)t ben ÜJiutf) finfen laffen unb bie |)offnung t)er*

loren?

Slber je mef)r er ju fömpfen ^atte, befto mel^r crftarfte er.

@in eiferner SSiße, ein eiferner ^^lei^, ein unöerrücfbareS 3^^^^/ fi"

unöertilgbareS Sbeot: fo ouSgerüftet wirb man jum 9?eformator.

2)er nie ju bred)enben ©lafticität feineS ©eifteS mu^te aber

aucl§ bie feinet ÄörperS fic^ fiinjugefeilen. SSäre er früt)er er*

legen — unb bie ^üleiften wären e§ fidler — fo t)ätte er fein ^id

niemals erreid)t. Sein ©lücfsftern I)Ot ifju aber nic^t öerlaffen.

©erabc bie legten jwei Satjrjetjute feines SebenS waren bie größten,

bie reic^ften. @r ift auf ber ^öt)e feines ©lücfS, feines 9f?uf)meS

geftorben; er ftanb an bem erreichten ßiele!

SeneibenSwert^eS 2oS, beneibenSwerti)er Xob!

3um 3lugenbU(fe burft' ev [agen

„SSerit>et(c bcd^, bu tift fo fd^ön!" —
(5^ fann bie @))uv »on feinen Srbentagen

yiidft in lioncn untergc^n!

Söenn wir oerfuc^eu wollen, uns bie I)o^e 39ebcutung Ülic^arb

SBagner'S für bie ^unft im @in§etnen ttar ji^ machen, fo muffen

wir uns öor Willem befc^eiben, ba§ bieS in ben, §ier uns ge«

ftecften engen ©renken nur in einem befc^rönften äJiafec möglich

fein !ann. SJJit einem Äünftter, über welchen bereits eine gange

93ibIiotl)e! gefc^rieben worben, fann man unmöglicf) an einem Slbenb

fertig werben; ^rincipien unb Xt)eorien, über welcfje feit nunmef)r
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33 Saluten ununterbrochen bebottirt njirb , benjältigt man nic^t in

einer 95rofd^ürc.

%n bie 3" 'fünft f)atte ^x<i)axb SBogner oppettirt, at§ er im

Satire 1850 au§ bem Sjite bie ^rincipten feiner neuen Äunft in

ber epod^emac^enben ©d^rift „®o§ Äunftwer! ber ßufunft", un§ ju*

crft üerfünbete. 6eine ©egner griffen bamat§ biefeS SBort fofort

ouf, um borau§ eine SSaffe gegen i'^n ju fc^mieben. @ie nannten

9flic^arb SSagner'S tompofitionen „ßufunftSmufif, inbem fie fpöt*

tifc^ bel^aupteten , feine SDlufi! fei jo- für bie ©egenttjart nid^t ge*

mad^t, !önne atfo aud) öon i^r nid^t tierftanben merben.

®a§ ©tic^mort ift geblieben — aber bie ^dkn ^aben fic^ ge»

änbert. ®ie 3ii^""ft Seuer ift fd^on jur ©egenmart geworben, jur

fiegreic^en ©egenmart. @in ^ritteljal^r^unbert , unb mit i^m eine

Generation, ift barüber (jifigegangen. Unb ob unfer SKeifter geleiftet

|Qt, tt)a§ er üerl^ei^en, ob er bemiefen, tt)a§ er beiiauptet — barouf

giebt Saireutt) tt)o|l bie befte Slntmort!

©oüiet ift boc^ mo^I Sebem unmittelbar flar : bo§ eine Äunft*

bemegung , welche feit 33. ^al^ren bie mufi!atif(^e unb litterarifd^e

SBelt fortmätirenb befc^äftigt, meldte bie treffe unablöffig im Slt^em

:^ält, eine l^oc^bebeutenbe unb tiefgreifenbe fein mu§. (Sine fo rafcf)

lebenbe, fc^neß oergeffenbe unb i'^re beften Äröfte fo fd^nett tier-

braud^enbe ßcit, mie bie unfere, märe über bie Sßagnerfrage längft

§ur ^ageSorbnung übergegangen, menn biefe nic^t eine enorme ßebenS^

!raft befä^e, wenn fie nid^t eine nid^t tobt ju mad^enbe ^unbamen«

talfroge in unferem Kulturleben geworben märe. 93cben!en mir,

xotid)t au^erorbentlic^en SBanbelungcn unb Ummätjungcn in ben

5lnfd^auungen über ^oliti! unb 9f?eIigion, über Äunft unb 2Biffen=

fd^aft, über inbuftrieße unb fociale ^agen feit 1850 an un§ oor»

übergewogen finb unb öor unferen Stugen fic^ üolljiefien ; bebenfen

mir anbererfeitS, meldten DppofitionSfturm 9ftic|arb SSagner'SXI^eo^

rie, mie feine Söerfe, ein 9Kenfd^enatter '^inburd^ auSju^alten

tiottcn: fo fpric^t bie eine Xt)atfa(^e, \ia^ bie SBagnerfrage ^eute

nicf)t nur ebenfo, fonbern noc^ öiel me^r mie et)emat§ auf ber Zage§»

orbnung ftetjt, mot)I unsmeifel^oft nid^t nur für itire f)of)e innere

S3ered^tigung , fonbern gerabegu für i^re fünftlerifd^e 9lott)men»

bigfeit.

(Somof)! bie ()iftorifd^e, aU bie äftt)etifd^e ^ererfitigung

ber SBagnerfrage in furjen Bügen bar^ulegen, folt nun l^ier meine ^tuf«
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Qobt fein. ®em SSerfud)e einer Söfung glaube irf) mic^ om et)eften

boburc^ nät)ern ju fönnen, bQ§ ic^ mit einem furjen ^lücfblicf auf

bie @cfcf)ic^te ber Oper Beginne.

Unfere heutige Dper ift eine fet)r !ompIicirte Äunftform, an

welcher brei 3af)r{)unberte unb brei Sfiationen tt)eilg mit, ttjeils

gegen einanber gearbeitet t)oben ; bei beren 5tuSgeftaItung tt)ir bem«

entfpre^enb aud) ganj üerfd^iebene Strömungen beobad^ten, bie ber

fReitje noc^ bie Dbertjanb getttonnen t)aben, met)rere Wlak ben S8er»

fud) einer f^ufton machten, aber immer wieber nac^ öerfc^iebcnen

S^id^tungen au§ einanber gingen — weil e§ unmögtid) ttjar, fie

unter einem ®efic^t§pun!te sufammenjufoffen.

SSir unterfd^eiben beutlid^ in ber Dper eine afabemifc^ ftrenge

unb eine gefällig äu^erlid^e, eine einfad^^naioe unb [eine.l^od^pat^e*

tifd^e, eine populäre unb eine fünftterifc^e 9flid)tung. ^ierju treten

bie fpecififrfien ©tileigentpm(icf)!eiten, njeld^e bie romanifc^en SSöÜer

üom germanifdien ©tamme tion jefier unterfd^ieben f)obcn : barauS ein

einheitliches ©anje ju geftalten, wäre eben fo unmöglich, ttjie wenn

wir tterfud^en wollten, au§> ben S3auftilen ber Oerfd^iebcnen ß^italter

unb 9'iationen einen einzigen, normalen ju geftalten!

2)ie Dper, aU ^unftform, ejtftirt noc^ nic^t breif)unbert ^atjre.

S^r ©eburtslanb war Statien, il^re ©eburtSjeit bie ber 9lenaiffance.

3Ba§ wir je^t aU „italiänifd^e Oper" fennen, ift fo au^erorbenttid)

oerfd^ieben öon it)ren erften Stnfängen, ba^ man !aum für möglid^

I)aUen fottte, \)a^ beibe ^unftgattungen auf bemfelben SBoben ent»

ftanbcn finb. ©ie gingen t)on total üerfc^iebenen ©eftd^tgpunften

au§; it)r Slnfong war oiel bebeutenber, folgerichtiger, aU i^re

JEßeiterentwidEelung.

3)ie erften italiänifd^en Opern waren ein ^robuft ber äftt)eti*

fd^en Sfleflejion; fie entftanben au§ einer beftimmten X^eorie,

gleic^fom au§ einem fulturt)iftorifc^en S3ebürfni§, unb finb

jugleic^ orifto!ratifcl)en unb gelehrten UrfprungS. 3n ben (SalonS

ber ©rafen 93arbi unb ©orfi §u Floren 5 fteüte man fid£) bie

5(ufgobe, \>a^ mufüalifc^e 2)rama ber alten ©riedien wieber aufju--

finben unb neu ju beleben. SSie bog ßeitalter ber fRenaiffance über*

i)(iupt baburcl) d)ara!terifirt wirb, ba^ e§ bie l)o^e^unftblüt^e be§

flaffifd)en Slltertt)um§ aufg neue tieroorjurufen fucf)te, fo ftrebte

V
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jener ÄteiS oon Äünfttent unb ©ele^rten bornoc^ , bie unbefonnte

SKufif njtcber gu finben, toelc^e bie Xrogöbien be§ Stfd^^toS unb

<5op^o!Ie§ begleitet iiatte. ®a un§ ober 9lic^t§ baüon überliefert

werben, öerfuc^te man biefe ÜWufi! ouS ber X^eorie ju refonftruiren.

®aB biefe SSerfud^c [nac^ mufifaüfc^er Seite giemlic^ bürftig

QuSfotten mußten, mor eben fein SBunber. ®enn nid^t nur, bo^ ber

bamotige mufüaUjc^e @til noc§ in engen l^armonifd^en unb [treu*

gen formalen ©renken gel^alten war, fonbem bie Snftrumentolmufi!

war au^ fo gut ol§ nod^ nid^t öorfianben. 35iele§ mu^te erft neu

gefc^affen, erfunben werben, unb biefer ©eftaltungSproce^ fonnte

nur langfam tior fic^ ge^en, aber !einelwege§ aU 9flefultat eine§

pl^itofopl^ifc^en SflaifonnementS. — ^ennod^ war in biefen SScrfud^en

ein lebenSfäl^iger Äern, eine gefunbe 9flea!tion. (S§ galt, au§ bem

SÖanne ber ^rd^enmufü, bie bi§ baf)in Me§ be^errfc^te, enblic^

einmol ^erau§ ju fommen; e§ war eine Srfiebung be§ @injelgefange§

gegen ben permanenten me^rftimmigen ©efang; eine fReaftion ber

naturwa'^ren ©mpfinbung, be§ bic^terifd^en ®eban!en§ gegen ben for*

malen ^ontrapun!t, weld^er bie S)i(^terworte üößig gleid^gültig

bel)anbelte, unb ha^ SSerftönbniS be§ Xejte§ gerabeju erftidtte.

2)ie (Srfinbcr biefer neuen ^nftgattung nannten biefe, äuM*
treffenb, dramma per musica, „mufüalifc^eS ^rama", — ®iefe

SSegcid^nung fagte in öotter ^rägnanj, wa§ man wollte unb fud^te,

aber freiließ nic^t, roa^ man gefunben liatte. ®rft 250 Sa^re fpötcr

fam ber Äünftlcr, welcher, mit aflcn ©rrungenfd^often einer großen

SSergangenlieit auSgerüftet, unb biefe ©rrungenfc^aften noc^ wefent»

lid^ t>ermel^renb, \>a^ Sbeal be§ mufifalifc^en 2)ramag für un§ ge«

fdiaffen ^at. (Sg war freiließ nic^t mcl)r ha^ altgriec^ifc^e ^rama,

weld^eS jene Staliäner gefuc^t l^atten — aber e§ war bie mobeme

SBiebergeburt beSfelben, im ©cifte unferer 3Kuft!.

@anj bem antuen ®eifte entfpred^enb , in welchem bie erften

Äomponiften be§ dramma per musica — ^eri unb ßaccini
— fid| ju t)erfen!en fuc^ten, waren aud^ beffen Stoffe gewählt:

Dafiie, Euridice, Orfeo. @§ ift bemer!en§wertl^ , ba^ man

fpäter, al§ mon längft baüon abgefommen wor, in ber Dper ta^

altgriec^ifclie ®rama ju öerwir!lid^en, boc^ an ben antifen Stoffen
immer nod^ fefttjielt, foft al§ einjige§ nod^ bemerfbareS Äennjeic^en,

wooon man auggegongen wor. 2ll§ @luc! noc^ 150 So^ren gum

^weiten 9Role ouf \)a% Sbeal eine§ mufifalifc^en ^rama§ jurüc!*
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griff, unb nunmetjr e§ feiner SSeriuirflic^ung fc^on tücfentließ nä^cr

fütirte, toaren e§ wieberum antife Stoffe, bie er muftfoUfc^ bel^an*

bette: Drp^euS, Sllcefte, bie bciben Sp^^igenien.

2)er eigentliche erfte Dpern!omponift war ber Sßenetioner

3Jlonteüerbe, ein mufüalifc^eS ©enie, ha^ in jeber 83esie()ung

reformatorifd) eingriff. 3Jionteöerbe em|)fanb fel)r richtig, ha^ bie

fogenonnte „3Jionobie" ber geleierten ^Florentiner , b. \). bie burc^

einzelne 5lfforbe fpärlic^ begleitete mufüalifc^e S)e!lamation ber

Xejtttjorte, njeldje eine eigentliche aRetobiebilbung principiell ou§'

f(^lo§, unb boburcl) jur „SJionotonie" würbe, nic^t genügen fonnte.

Sr \n6)k cinerfeits nac^ abgerunbeten formen, onbererfeits nac^

reicherem Slccompognement
; f o würbe er ber 33ater ber Suftrumen»

tationSfunft unb ber Söegrünber ber ßooatine, qu§ welcher fic^ bie

@cfang§formen ber Strie, be§ ®uett§ :c. nac^ unb naä) geftalteten.

^amit voax ober aud) ^ugleid^ bem bei canto bog X^or ge^

öffnet, unb bie neapolitanifd^e ©d^ule, unter i^rem Segrünber

Sl. ©carlatti, trat fofort in Dppofition ju ber Schule ber ^^lo^

rentiner unb SSenetianer; fie erI)ob bie abfolute 5IWelobie auf

ben Xt)ron. 2)ie (Sänger würben bie ^auptperfonen, ber Äomponift

war nur nocl) it)r Wiener; ber S3egriff be^ naturwal)ren SluSbrucfä

öerfc^wanb ganj unb gar; ber Äunftgefang oerbrängte ben bra*

matifd^en ©efang. @o ging eö met)r unb met)r abwärts ; bie

italiänifciec Dper würbe enblicl) ^u einem SSirtuofenftüd, unb bamit

t)örte it)re ©ntwirfelung auf.

Unterbeffen t)atte ha§> dramma per musica feinen fiegreicfjen

(Sin§ug in i^i^anfreid^ get)alten; e§ fom mit ben äKebicig nad^ ^arig.

SJiajarin fanb in biefer neuen Äuuftgattung ein üortrefflic^eg 2J?ittel

jur Unter^^altung beg öofe§. Sowie bie Dper aber ju einer ^öfi-

fd^en ^'unft erl)oben warb — bie fie, faft augfc^tiefelic^, burc^ lange

3eit geblieben ift — würbe fie ber Xummetpla^ für Sujug unb

©lanj. ^eforationgpracl)t, Satlet, gro§e ^lufjüge würben eine wefent=

lic^e ^ebingung ber Dper — ^^t^anfreic^ t)aben wir bie ^lugftattungg*

Dper ju oerbanlen, au§ ber bie fogenannte „®ro§e Dper" fic^

entwicfelt t)Ot.

®ie Lorbeeren ber Staliäner liefen bie ^anjofen nic^t rut)en

;

fie wollten i^re eigene S'Jational^Dper l)aben. ®ie Slnl^änger ber«

felben tnüpften wieberum au ben reineren Stil bes mufifalifd^eu

^ramag an; 2ullt) unb Üxameau, bie 93egrünber ber franjöfifdjen
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S'lotionaloper , traten wicber in Oppofition ju ber nea^)oIitanifcöen

(Sefangfc^ute. @§ begann eine neue Sfleaftton ju ©unften ber

SBal^riiett be§ bramatif(^en 5luSbrud^, unterftü|t burd^ \)a^ l^ot)e

^at^oS ber franjbftf(^en ^oefie. ®ic Äolorotur njarb ftreng oer*

pönt, ber beüamatortji^e ©efang !am »iebcr ju @{)ren. SSon ben

S)eutf(^en toax e^ @Iuc!, ber biefer Schule fid^ onfd^to^ unb fte

jum fünftterifc^en ^b^cpunfte fül^rte. Se^eic^nenb tft e§ aber, ba^

ber beutfd^e Mnd ^aris jum (S(^aupta| feiner iHeformen tt)ät)tte unb

fran^bfifd^e Xejte !omponiren mu^te. ^ori§ war eben [bie tonan«

gebenbc Dpernbütine für gan§ ©uropa ; öon bort au§ ging bie SJlobe

unb ber 9flut)m.

®ie StaUöner ttjottten fid^ aber il^re Dpernt)errf(^aft nid^t cnt^

reiben laffen. @§ entfpann fid) ein förmlicher mufüalifd^er Ärieg,

ber bie Äunftwett, wie ha^ ^ublüum, in jtoei feinblid^e Sager

fpaftete, bie ebenfo erbittert fämpften, wie bie SSagnerianer unb

Sinti * SBagnerianer. 2)a e§ ben Staliäncm mit il^rer Opera seria

unb semiseria, wie fie fid^ au§ bem dramma per musica ent*

widEelt tiatte, nic^t me{)r gtüdfen wollte, fd^ufen fie bie Opera buffa,

eine neue «Stitgattung, welche neben ber großen Oper, bie ein au§=

fc^tic^tic^ franjbfifc^eS ^riöitegium geworben war, fid^ beljaupten

!onnte.

®ie Opera buffa — bereu (Sd^bpfer ^ergolefi mit feiner

»Serva padrona« war — würbe jwar öon ben eiferfüd^tigen ^ran-

jofen gteid^fatls oerbröngt. Slber bie ©attung !onnten fie nid^t

mel^r üerbannen, fie l^atte fc^on ju tiefe SBurjel gefaxt. Sllfo.wurbe

aud^ bie Opera buffa fronjöfirt; fie erfd^ien a(§ Opera comique

auf ber ^arifer S5ü^ne; äRonfign^ unb ®rctr^ würben i^re

wic^tigften 9flepräfentanten,

©0 fe^en wir, ha^ in ber ßeit t)on 1600 hi^ 1760 — olfo

in anbertl^alb ^nbert Satiren — bie Oper bereite 5 @ntwic!lung§*

ftabien burd^loufen l^atte: üom Dramma per musica war fie §ur

itatiänifd^en Opera seria unb semiseria übergegangen; bann jur

franjbfifc^en ©ro^en Oper, jur Opera buffa unb Opera comique.

^o6) fel^tte eine eigentlid^e SSoHSoper im @egenfa| jur §of*
Oper — unb biefe entftanb, im Sieberfpiet, in ®eutfc^(anb.

Solange bie Oper ein prioilegirter 2uju§ ber §bfe war, blüf|te

bie italiänifc^e Dper auc^ an alten beutfc^en §bfen, wetd^e it--

fanntlic^ fömmtlic^ barnac^ ftrebten, ha^ SKufter öon 35erfaiUe§ ju
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fopiren. SSä^ienb ober bic ^ranjojen fic^ üon ben ^toüäncrn

emancipirlen, gelang bieS ben ^eutfc^en ni(^t; fic blieben in ber

flachen itotiönifdien 3Kanier befangen. ®er berü^mtefte bamatige

beutfc^e Dpfernlomponift , §afje, ttju^te auc^ nic^tg S5effere8 ju

tfjun, als in ber itoliänif^en SWonier ju fomponiren. ^ie SSer*

fud)e öon 9)?aittt)ejon, Xelemann unb $)änbel, in ernfterem

Stil fic^ bcm ntufifoUfc^en ^ranta lieber ju nähern, brangen ni(^t

burd), weil bie §öfe feinen ©efc^mad boron fanben. (Selten boc^

bie §öfc l)cute noc^ ol§ ^roteftoren ber italiönifd^en Dpcr. ^ön»
bei ging narf) (Snglanb, !onnte aber aucl) bort gegen bie Staliäner

nic^t auffommen, unb fo ging er jum Oratorium über, beffen

unbefd^rönfter §errfc^er er würbe.

Slber gerabe in Hamburg, wo Sejfing 'tiOiS!) beutfclie ®rama
reformirte unb oon ben ^^^önjofen befreite, foüte oud§ eine Si^caftion

gegen bie itatiönif(^e unb franjöfifrf)e Dper entftet)en, bie freilid^

nur fel)r langfam ^^u^ faffen fonnte — eben weil fie öon ben ^öfen

nic^t protegirt würbe, unb fic^ unter örmtic^cn SSer^ältniffen oon

unten fierauf arbeiten mu^te.

^ic einfache, natürticlie (Smpfinbung, bie naiöe, oolfgtpmlic^e

SBeifc matten enblid) aucl) it)re mufifalifdien 9fled)te geltenb: in

bem „(Singfpiel", wie eg in Hamburg oon ^rancf unb Reifer

gefc^affen würbe. 2)iefe Gattung l)otte bie nödifte SScrwanbtfc^aft

mit ber fronjbfifclien fomifdien Oper; nur war ba§ bcutfc^e ©ing«
fpiel oiel einfad)er unb t)armlofer, aud) nac^bcm e§ burc^ 5lbam

filier unb ^itteräborf fc^on ju größerer SSoUtommen^eit auS*

gebitbet worben war.

@o ftanben bie oerfc^iebcnen Dperngottungen fiel) tl^eils er*

gänjenb, t^eilS feinblic^ gegenüber, ol§ ba§ größte mufifalifc^e ®enie,

Wloi(xxi, auftrat. SSic Unget)eure§ er in feiner furjen Sebengjeit

oon 35 Sollten geleiftet t)at, ift ol^ne S5eifpiel. Slbgefe^en oon feiner

erftaunlic^en ^^robultioitöf in allen fpeciftfcl) mufitalifc^en ®at*

tungen ber reinen ^uftrumentalmufif , würbe er auc^ ber Schöpfer

ber beutfd)en 9^ationatoper, unb ^war ber fomifd^en unb ber

trogifc^en jugleid). 5luf Schritt unb Xritt t)atte er gegen bie Sta*

liöner anjufömpfen; ba^ er it)ren mächtigen (Sinflu^, wenigftenS

äu^erlicl), nic^t ooUftönbig überwinben fonnte, ge^t barau§ l)eroor,

ba| er — um eine Äonceffion an ben 3^^tg^f<^n^öcf p mad^en —
ju feinen reformatorifc^en 3J?eifterwerfen „^^igaro'S §o^jeit" unb
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„®on Suon" italiönifdie Xejte toöfiten mu^te. 3Jlojart'§ @eme

geigte fic^ auc^ borin, bo^ er an bie beften if)m öorongegongenen

SÄcifter on!nü|)fte, 'unb boc^ Bei jebem feiner SKerfe feine fünft*

Ierif(^e (Selbftäntigfeit fo ju tt)ol|rcn teufte, bo| er jebe (Sottung,

bie er in Stngriff no^m, ouc^ fofort rcfomtirte.

S)ie @:pi^e ber 9fleform ber Operia seria tüor ©lud, ber bie

beutfc^c Xiefe unb bcn beutfd^en @mft an bie ©teile be§ ^ol^lcn

franjöfifdien ^att)o§ gefe|t tjotte.

5in ©lucf fnüpfte ^ojort junöc^ft in feinen {)eroifd^en Opern

an; am erfic^tlic^ften in feinem „Sbomeneo", ober noc^ bcutlic^ er«

fennbor im 2. ginole be§ „®on Suon". SSon Slnfang an legte

ober aJiogort mcfjr ©emidit auf ba§ melobifc^e ©lement, mö^renb

@tucf bo§ beftomatorifd^e mel^r beüorjugt l^otte; äJ^ogort folgte

f)ierin bem 2)ronge feiner burd^ unb burd^ melobifd^en ^laint, ober

ouc^ bem Söiufter ber beften ^taliöner in ber Opera buffa, welche

burc^ ^oifiello unb ßimorofo fid^ mefentlid^ gel^oben ^otte.

äKojort'S melobifd^er Duell flo^ fo reic^ unb unöerftcgbor, bo§ er

ben Söettfompf getroft ttjogen fonnte. ©o entftonben bie 9Kufter

ber fomifc^en Dper: »Cosi fan tutte« unb „t^igoro'S ^oc^jeit".

SKojart erfonnte ober ouc^ bie Tta6)t be§ beutfd^en ©ingfpieU;
er oerebette unb erl^ob e§ ju einer neuen, felbftänbigen ©ottung in

ber „@ntfüt)rung au§ bem ©eroil" unb in ber „ßouberftbte" — bcibe

auf beutfc^e Xejte fomponirt, unb bie ßouberpte fd^on meit über

boS ©ingfpiel t)inau§ bi§ jur erften beutfc^en großen Oper
ouggeftoltet.

®er (Sinftu^ 9JJojart'§ ttjor ein ungeheurer: er f)atte bie beut»

fc^e Oper in allen it)ren ©ottungen mit einem «Sd^loge f elbftänbig

gemod^t. — Slber ttjeld^e ®efaf)ren eS l^ot, ein ®enie nod^juol^men,

jeigte fitf) oud) ^ier, lEe moEten ie|t mojortifc^ fomponiren, unb

bo fie ia^ nid^t fonnten, fo morfen fid) feine ^loc^o^mer nur

auf bog melobifd^e ©lement, unb bomit geriet^ bie Oper fofort

mieber in bie ®efaf)r ber ©infeitigleit. SJlojort l^otte e§ oermod^t,

bie @rrungenf(f)often ®luc!'§ im beflomotorifc^en , trogifc^en @til,

bie meIobifct)»gefanglid^en ^leije unb bie grojiöfen formen ber Sto*

liäner, bie urmüd^fige, üolfstfjümtic^e 5{rt be§ beutfc^en <5ingfpiet§

in einer §anb ju oereinigen — t)a^ getong ober feinem lieber,

ber nic^t ein SKojort mar.

®ie ©attungen fielen mieber ouSeinonber, bie S^lic^tungen fpol*
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teten ftc^. 9^oc^ einmol getüonncn bie ^toüäncr bie abfotute Ober»

'^crrfc^oft in ^eutfc^tonb — e^ war bicS bem ©enic SHojjtni'S

t)orbet)Qlten , ber fogar in ber Opera seria ben oerlorcnen ©inftuB

lüiebergctoann , aber fretlid^ nur für furje 3^^*- — Seine

jd^en Opern t)aben [i^ tängft überlebt; nur in ber Opera bu

t)at er ein unöergängtic^eä SJiufter im „33arbier öon ©eöiüa" ge-

fc^affen, unb in feiner legten Oper „Xell" verleugnete er felbft feinen

frül)eren itoliönifc^en ©tit. §ier war er offen!unbig jur franjö»

fifc^cn Oper übergegangen, unb t)ier t)at er fid) bef)auptet, weil er

fid) einer Operngattung anfd)io^, bie, narf) ber Söefiegung ber StO'

liöner, bo§ Opernterrain aücin bet)errfc^te.

J^ie t^anjofen 'Ratten an if)rer großen Oper ftätiger fort*

gearbeitet wie bie "Deutfcfien, unb t)atten un§ t)ier ben 9tang ah--

gewonnen. (Sine ununterbrochene 9ieif)e bebeutenber tomponiften

^atte biefeä @ebiet immer erfolgrei^er auSgebilbet, ic^ nenne' nur

9Kc^ut, ßt)erubini, Spontini, ^ateöt) unb SJie^erbeer

— Ie|terer jwar ein ^eutfc^er, ober auö ber italiänifc^en ©c^ute

hervorgegangen, unb fobann, nad) 9^offini'§ SSorgang, jur fron*

jöfifdjen großen Oper übergetreten. SRe^erbeer war mufifalifc^er

Kosmopolit, unb fo gelang feinem großen Xatent ha^ ^tu^erorbent*

tic^e, bafe er fowot)t auf ber franjöfifc^en, wie auf ber beutfc^en

93ü^ne fid^ ^um 2Sortfüt)rer emporfc^wang. ®ie SSorjüge ber

franjöfif^en großen Oper fütirte er bi§ jum §öt)epunft, trieb fie

aber auc^ inS ©jtrem, unb gelangte fo ju einer ^runfenben ^tu^er*

tic^feit, einem falfc^en 'i^at^oS, einer raffinirten ©ffeftarbeit , bie

jur ^etabenj füt)ren mu^te. Über bie „Hugenotten" ift er nie f)in'

aus gefommen; „Minorat)" unb „5tfrifanerin" jeigten nur noc!^ bie

@rf)Wäc^en biefer Sftic^tung, bie, wie eine olternbe Kofette, befto

me^r burc^ falfc^e 9ftei§e ju wirfen fuc^te, je mel)r bie wat)ren il)r

ab^anben gefommen waren.

@in wefentlid^eS ^inberniS für eine gebeit)tid)e ^ortentwicfetung

ber beutfd)en Oper bitbete aud) bie franjöfifdie fomifc^e Oper,

eine Äunftgattung , für welche bie granjofen entfc^ieben bie grb^t

^Begabung befi|en, fo jwar, ba^ fie t)ier unbebingt bie erfte ©teile

einnai)mcn. 9f?ad)bem mit bem erften S^apoleon bie f)eroifcl^e Oper

in i^rem tragifc^en ^at^oS unb it)ren antuen (Stoffen üom ©c^au*

pla| öerfdiwunben war, trat bie franjöfifc^e fomifc^e Oper, als ec^t

nationaler ©eure, in it)re vollen 9f?ec^te ein unb würbe burd) SSoiel*
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bieu, Stuber unb i^re Sfioc^otimer jo erfolgreich Mtioirt, ha^

boburc^ bie beutfd^e !omifd^c Oper in i^rer SluSbilbung faft üoU*

ftänbig lo{)mgetegt tourbe. 2)iejer bominirenbe fronjöfifc^e ©in*

flüfe mad^t fic^ noc^ {)eute gcltenb, 5(ot jc^äblid^ftcn luirftc bie

Operette, bie oon Offenbar (ebenfo wie 2Ket)erbeer ein ^eut^

fc^er) über ^ari§ in ©eutfc^tanb importirt würbe — c^arofteriftifc^

genug ber einzige ^unftgenrc, »eld^er unter bem britten '^apoUon

Quffommen fonnte. ©eitbem würben unb werben wir mit Operetten

überf^wemmt, in benen je^t aud^ bie 2)eutfc^en ©rftaunlid^eS leiften.

3)ie Operette, ba» entartete Äinb be§ naitjen ©ingfpielS , eine Äori*

fatur ber tomifc^en Oper, ift je^t jwar im Slbwirtljfc^aftcn begriffen,

unb bie feinere fomifd^e Oper üon 93 iget, ^elibeg :c. gewinnt

bie Oberl^anb. Stber immer finb e§ wieber bie ^anjofcn, bie ()ter

bo§ Xerroin betjerrfd^en, fo jwor, bo^ wir in einer me^r als l^alb*

(lunbertjäfirigen ^eriobe ei^entlid^' nur jwei Äomponiftcn beutfd^er fo*

mifc^cr Opern befcffen ()aben, bie fid^ bauernb bel^auptcn fonnten:

Sortjing unb 9'licotai. 93cibe finb aber fd^on tängft tobt, unb

ein fiegreic^er SiJac^folger ouf biefem an fic^ fo ban!boren ©ebiete

ift nic^t oort)anben, ba wir bie Operetten oon Strauß, @uppc ic,

nid)t ju ber feineren fomifd^en Opetngattung jälilen fönnen.

tiefer franjöfifd^cn SOfiaffeninoafion gegenüber war e§ ein ®lücf

,

t>a^ in ®eutfct)lanb jwei ®enie§ erftanben waren , bereu enormer

gciftiger ^oteng e§ gelang, bie beutfd^e Oper in eine ganj neue

Sa^n ju lenfen, in ber fie feine auSlänbifc^e Äonfurrenj jemals ju

füri^ten t)atte, weil wir f)ier auf fpecififcfy beutfi^em 93oben fte^en

:

95eett)ooen unb SSeber.

SSeet^ooen f)at nur eine Oper gefd^rieben, „^^belio" — aber

biefe eine Oper ragt über olle empor. Seet^ooen war ber einjige,

ber e§ wagen fonnte, bireft an SJlojart anjufnüpfen, ol^ne jemals

in bie ®efat)r ju fommen, im ÜJiojart'fc^en (Stile befanden ju blei»

ben. SSon ber erfc^ütternben Xragif , oon ber überwältigenben

Seibenfd^aft , bem tiefen ©rnfte 93eet!^oüen'S finben wir bei SJiojart

nid^tS ^^nlic^eS; er war ju lebenSfrol) baju. Um ben tragif^en

(Sinbrud nod) ju oertiefen, tritt bei 93eet!^ooen ein wefentlid^eS

Clement l)inju, \)a^ er erft neu gefc^affen f)at: bie gewaltige 5luS*

brudSfä^igfeit ber Snftrumentalmufif , ber ganj neue Seet*

^oben'fc^e fQmpl)onifd^e (Stil. 2öie fid^ bie äJJojart'fc^e ©^m»
pl^onie jur SBeet^oüen'fdjen üerl)ött, fo aud§ ha^ SDiJogarffc^e Opern»
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orcfiefter jum 93eetf)OOen'fc^en. ®ie gro^c Sconoren^Duöerture, bie

Sntrobuftion gum jtüciten 2(!t unb bie Äer!crfccne im „^^ibelio"

ftet)en nod) ber inftrumentalen , itjie nad^ ber bramotifc^en Seite fo

unerreidibor t)oc^, ba§ uitg tjierburc^ eine ganj neue mufüalifc^e

SSett eröffnet njurbe. SBirft^ fo S3eett)oöen ganj bireft erlöfenb burc^

fein erf)obene§ S3eifpiet im „^ibeüo", fo gewann er aud^ inbireft

burd^ feine @t)mpt)onien einen gen? ottigen (£inf(u§ auf bie Umge*

ftaltung beS (StiteS im mobernen Drc^efter. 2)ie ^nftrumentolmufü,

bie fetbft bei 9Jiojart borf) immer nur eine fefunbäre Flotte gefpiett

tjotte, ttjurbe nunmet)r ein gleid)berec^tigte§ Hilfsmittel gur Sr^ö^ung

be§ bramatifdien 5lu§brucf§; fie erl^ielt eine fetbftänbige ©enjatt in

ber Dper, öon ber ©lud nod^ feine 5tt)nung gef)obt t)atte.

®a§ jmeite ®enie war SB e b e r , ber, gtei^foös an 3R o j a r t unb

jmar on bie „ßoii^^^fföte" anfnüpfenb, feinen eigenen 2öeg cinfd^Iug,

ber fo eilt beutfrf) mar, \)a^ er bamit bie beutfc^en ^erjen für immer

gemann. SBeber mürbe ber «Schöpfer ber romontifc^en Dper,

einer ganj neuen Äunftgattung , bie bi§ bat)in nod) nirgenbS auf*

getreten mar. ^en Staliäncrn ift fie immer fem geblieben; bie

^ranjofen t)aben fie erft ben ®eutfcl)en nadigebilbet. ^ier, wie

im (gingfpiel, war ber beutfc^e @eniu§ ber Srfinber. Unb Söeber

ging jo aud^ oom t)ol!gtf)ümti(l)en Singfpiele au§; im „^reifcl)ü^"

mit feinen SSolfäliebern ift e§ noc^ beutlid^ erfennbar.

SBeber t)atte jebocf) ba§ richtige ®efüt)l, ta^ er l)ierbei nic^t

fteljen bleiben bürfe. ©r griff in ben beutfclien C|)ernftil bewu|t=

tDotl reformatorifd^ ein; er woüte ein Äunftwerf fdtiaffen, \ia^ bem

3beal beS mufi!alifcl)en ®rama§, baS mon nun fc^on über

200 3at)re fuc^te, mbglid)ft no^e fam — unb er fc^rieb bie „öur^^

ant^e". SScnn SBeber fein Sbeot bomit noc^ nic^t ooUftänbig

erreicl)te, fo log bo§ junöclift an bem unglücftic^ gewät)lten Xejtbuc^,

weld^cS gro^e bromotifc^e ©c^wöd^en l^ot unb in feiner SSeife mufter--

gültig ift. ®ie§ fc^obete bem Erfolge ber Cper — SBeber würbe

boburd^ irre gemod^t unb ging wieber einen ©d^ritt jurücE, inbem

er ben „Dberon" fct^rieb, ber, tro| oller Sd£)önf)eiten, bod^ im (Stile

bebeutenb unter ber „@ur^antf)e" ftet)t, inbem er wieber an ben

„^reifc^ül" onfnüpfte.

@S war ober nic^t t^a^ lejtbud) allein , \)a^ bem SSerftönbniS

unb ber Slufnolime ber „©ur^onttje" ju SBeber'g 3<^^t ^inberlic^ war

;

ber ©til biefer SRufif war oud^ fo neu, bo^ er oom ^ublifum
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tiid^t üerftonben tüurbe. Söcber toar l^ter weiter gegangen , aU aße

jeine SSorgänger; er l^atte ftd^ l^ier fc^on einer ©inl^eit be§ broma*

tifc^en @ttl§ genä{)ert, wie fie S8eet!|oöen im „^ibetio" nod^ nic^t

oufjutueifen l^otte, ba S5eet()ot)en bcn üerbinbenben 2)iaIog, unb in

einzelnen @ä^en bie Heineren SKojart'fd^en ^^ormen beibefialten ^atte,

über bie SSeber ooUftänbig Ijinauggegangen tt)or. 3)er SBcber'fd^e

(ötil in ber „@urt)ant{)e" ift ber retotiö reinfte bramatifd^e @ti(,

ben wir bis ba()in finben. 3lber SSJeber war bod^ ju fel^r SJieto*

büer — nnb jwar ein 3JJetobi!er üon @otte§ ©naben, wie äKojart

unb (öd^ubert — um nid^t ber abjotuten 9Ketobie ju ©unften be§

bramatijd^en 5luäbrucfg noc^ ^u oiel Äonceffionen gu tnad^en. @r

geriet!) baburc^ auf innere äöiberfprüd^c, weld^e bie (Sin^eit be§ @tile§

nod^ immer ftörten. Xro^bem aber ftanb S33eber in biefem SSerfe

t)Dd) über feiner 3«t, eben fo wie Seet^oöen im „^ibelio". 93eibe

Dpern blieben auc^ lange unt)erftanben. 2Bir bürfen aber nid^t

öergeffen, ba§ SQ3eber öermutl^Iid^ bie „Sur^antl^e" nie gefc^affen

()ätte, wenn nid^t S3eet:^oöen'g „^^ibetio" i^r öorangegangen wäre.

SSag üon SBeber bi§ Söagner im beutfc^en Dpemftile

geleiftet würbe, war nur fe!unbärer Slrt. ®ie Dpemfrage würbe

nic^t weiter geförbert, fonbem nur im SBeber'fc^en Sinne ausgebaut,

ffieilwetfe aber aud) wieber öerwäffert. 2)ie romantifc^e Dper

bel^auptete \)a^ %d\i — it)re bciben begabteften SSertreter waren

@^oi)r unb äKorfc^ner, tjon benen ber weid^e ©pol^r ba§ I^ri*

fc^e Clement, ber leibenfc^aftüd^e äJiarfc^ner ^a^ bramatifd^e mit

befonberem latent auSbitbete. %xani Schubert, biefer melobi*

fc^c ÄröfuS, tjatte ju wenig S^leigung für breite bramatifd^e ^or«

men, um irgenbwie ma^gebenb in bie Opemfrage eingreifen ju

fönnen; baS (Singfpiet tog feinem Xalente nä{)er, aU bie tragi*

fc^e Dper.

Unter atten SSerfuc^en, ber SSeber'fd^cn „@ur^ant!f)e" nat)e ju

fommen — benn barüber l^inauS fam !einer — ift nur nod^ @ c^ u *

mann'S „©enoöeöa" ju nennen, ©c^umonn empfanb ganj rid^tig,

wo ber ^ebel eingefe^t werben mu^te, um ben bramotifd^ » mufüa*

tifc^en (Stil in feiner üoßen Üleinl^eit ju geftalten. 5lber er war

ju fe^r ©pifer, um e(^ter ®ramati!er werben gu !önnen ; er empfanb

oud§ ju fubjeftit), um ju einer objeftitien ©t)arafteriftif in ber ®ar*

ftetlung gelangen gu tonnen. ®ie „©enoüeöa" würbe ©c^umann'S

©c^merjenSünb ; — er gab bie Dper auf. SWenbeUfo'^n war



136 SRtc^avb 'iPe^l. [16

florblicfenb genug, um cg nic^t einmal auf eine ^robe anfommen

ju laffen. @r roollte feinen S^lutim nic^t auf8 ©piel fc^cn unb

begnügte fid) mit ber Äompofition eine« ^inoleg jur „Sorcle^", baS

in Äonäertauffüt)rungen feinen n)of)tt\erbienten ^ta| bef)auptet.

Unterbeffen njor, big batjin nur erft einem engeren Äreife be»

!annt, ein bromatifrf)c8 @enie crftonben, bem balb alle weichen

mußten, bie feit 99eett)Oöen unb SSeber für bic 93üt)ne gcfc^offcn

Rotten — unb jujor nid)t nur bie ^eutfc^en, fonbern, njenn au(^

noc^ fo ttjiberftrcbenb, enblic^ auc^ bie ^anjofen. — SBir finb bei

9lid)orb SBogner angelangt.

SSSenn xoix ben ©ntroidfclungSgang SSagner'S »erfolgen, fo fe^en

wir, tt)ie organifd) er fic^ in bie allgemeine ©ntwicfelung einreit)te,

wie ollmät)lid), aber mit »elc^ enormer Äonfequenj unb (Stätigfeit,

er fein Sid »erfolgte unb wie er — weil er nic^t auf falbem SBegc

ftct)en blieb — aud^ ber Srfte mar, ber eS mirflic^ errcid^tc.

®ie erften 30 ^atjxt oon 9tid^arb SSogner'S oietbemegtcm Scben

bieten !ein erfreutid^eS 93ilb. Seine 8d)i(ffale ötjueln t)ier benen

öon fo mand^cm jungen, (joc^begabtcn äJiufüer, ber öon feinem, Sc*

rufe gan§ erfüllt ift, aber uml)erirrt, „meber ®lücf noc^ @tern"

t)ot unb feinen feften ®runb finbet, auf bem er fii^er fufeen unb

weiterbauen fann. SSiele get)en in biefen 3rrfat)rten ju ©runbe;

bie SBenigften erreichen me'^r alg ein !leine§ Stmt, einen befd^ränf*

ten 2Bir!ung§!rei§, unb bie äJieiften bef(^eiben firfi aud) babei. gür

9fli^arb S33agner waren aber bie erften 30 ^a^re feine« SebenS —
in benen 58iele fid^ fd^on aufgelebt tjaben — gleid^fam nur bie

SSorgcfc^idite feine« Äünftterleben« , bie Urjeit feiner ©ntwicElung,

ba« Xraumleben oor bem Srwac^en.

3n engen bürgerlidien Serl)ältniffen würbe er am 22. 3D'iai 1813,

in einem fleinen §aufe im 93rüt)l ju Sei^jjig, al« neunte« unb

le^te« ^inb feiner (Eltern geboren. Sein SSater war ^oligei^Slftuar

unb ftarb nod^ in bemfelben 3at)re. ©eine 3Wutter (eine gebome

5ot)anna S3ee^) oermätjlte fid) jwei 3al^re fpäter wieber, mit bem

Sc^aufpicler, ^ortraitmoler unb ©c^riftfteller Subwig ©etier, wel*

c^er au« bem fleinen 9flid)arb „(Stwo« moc^cn woUte." ®ie Familie

jog nac^ ®re«ben. ?lber aud) ber ©ticfüoter ftarb, ol« 9l?ic^arb

erft fieben ^ai)xt alt war, unb bie (Sr^iefiung be« Knaben war nun

ganj ber 9Kutter ant)eimgegebcn.
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2)cr allererftc 33ttbung§gQng üiic^Qrb'g tüor öon bem anbetet

junget ßeute fcine^wegä öetfd^teben. (St befud^te in Sterben bie

^eu5j(f)ute, benn et njoltte ftubiten unb galt in bet ©d^ule aU
ein gutet Äopf in litteris; on SWufi! ttjutbe nid^t gebadet. (Sein

©ticföatct I^Qttc i{)n jum 3Jialet machen wollen, Sflic^otb ujot obet

jel^t ungefd^ic!t im ßeic^nen; fjeimtic^e SSetfuc^e im ^taüietfpieten

fielen eben fo wenig etmuntetnb au§. SKit 11 Satiren woUte

9fiic^atb ^ic^tet wetben; jwei Sal)te atbeitete et an einem gto^en

Xtauetjpiele nac^ beni SSotbilbe @l)a!efpeate'§, no^bem et juüot

Xtagbbien nac^ gtiec^ifc^em Stuftet entttjotfen '^otte. Untctbeffen

f)atte bie i^Qwitie ®te§ben miebet tiettaffen unb wot nac^ Seipjig

^utücfgejogen; Sflic^otb befuc^te bie ^lüotoijc^ute, toutbe t)iet abet

„faut unb tübctUd^" (wie et felbft etjö^tt), weil i^m nut noc^ fein

gto^eS Xtouetfpiel am |)etjen tag.

§öc^ft c^ataftetiftifc^ füt ben !ünftigen ®id^tet!omponiften ift

eg nun, ba^ et fein gto^eS Xtauetfpiel ouc^ fofott mit 9Jiufi! au§»

ftotten woßte; 95eetl^ot)en'§ 3Jlufi! gu „®gmont" liatte i^n bogu U--

geiftett. Söebet {„%xd\6)n^") unb S3eetl^oüen (S^mp^onien) waten

fd^on bamalS feine Sbeaie
; fie finb e§ immet geblieben. @t ftubitte

nun lieimlic^ ©enetalbo^ unb fa^te fc^on bamats ben (Sntfc^tu^,

SRufifet §u wetben, wa§ ^atte kämpfe mit feinet Familie tiet*

utfaj^te, al§ biefe enblic^ bat)intet !am. ^ennod^ fe|te et feinen

SSißen butc^ (et wat bamat§ 16Sal)te alt gewotben) unb et^ielt

nun tl)eotetifd^en Untettic^t bei einem tüd^tigen 3Jlufi!et, bem et

abet öiel ^oti) macl)te, weil 9lic^atb bie Xl)eotie §u ttoden unb

langweilig fanb. @t 30g e§ öot, Duöertuten im gtö^ten Stile ju

Jomponiten, t)on benen eine fogot im Seipjiget X^eatet pt §luf*

füt)tung !am — unb butc^fiet. 3e|t fütc^tetc feine t^awilie, ha^

aud^ al§ Söiufüet „nid^tä ®efc^eibtc§" au§ if)m wetben wütbe , unb

9lic^atb bejog bie Unioetfitöt , nic^t um fic^ einem Safultät§=

ftubium ju wibmen, fonbetn um ^l)ilofop^ie unb ^tft^cti! ju t)öten.

®iefc ÄoUegien öetnac^läffigte et abet ebenfo wie bie 3Kufi!. fRic^otb

gab fid^ einem wilben ©tubentenleben !§in , t)ci% il)n jebod^ balb

genug anwibette.

5Die§ fül^tte ju einem glücttic^en SBcnbepunft in ^lid^otb's

Sugenbleben. @t fam gut 93efinnung unb taffte fid^ auf ; et füllte

bie 9'lot^wcnbigfeit eines ftteng getegelten @tubium§ bet SKufif,

unb bie SSotfe^ung Ue§ it)n in bem ttefflic^en ^antot an bet Xl)oma§*

OTupfal. »otttää«. V. 11
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]ä}ViU in Seipjig, Xt)eobor SSeinlig, ben rechten SKonn finben, bcr

il)m Siebe jum ernften ©tubium einflößte unb einen türf)tigen Äontra*

punftiften ou§ i^m machte, ^omat§ lernte Slic^orb onc^ äRojort

er!cnnen unb tieben; bis an fein @nbe geljorte bie „^auberflöte"

p feinen SieblingSopern , bie noc^ im ^tooember 1880, bei feiner

legten 2(nn)efeni)eit in ÜJiüncf)en, auf SSagner'S fpeciellen SßSunfc^ jur

3luffüf)rung fom.

®ie ^rüc^te be§ ernften ©tubiumS bei bent waderen Xt)onia8*

Kantor blieben nic^t au§. 1831 erfc^ien (bei S8reit!opf unb gärtet)

eine „t)öd)ft einfalle unb befd^eibene" ©onote in B-dur aU Opus 1

(je^t in neuer ?tuSgabe) ; in bemfetben ^a^u entftanb eine Äonjert*

Duöerture, bie 9f?ic^arb nac^ 93eet^ooen'frf)em SJiufter !omponirt l)atte

(mit i^uge in C-dur), unb bie 1833 im @ett)onbt)OU§ „mit auf*

munternbem S3eifall" aufgefüf)rt würbe. 1832 entftanb eine @9m*

pf)onie nac^ 58ect^oöen'§ unb SRojart'S SBorbitbern
; fie würbe in

ber Seipjiger (Suterpe, fobonn auc^ im @ett)anbt)aug (1833) unb in

^rag aufgeführt, njo^in Sßagner, eben fo wie nac^ SBien, reiste,

um in biefen äJiufifftäbten neue 5(nregung ju gewinnen, bie er aber

bort nic^t fanb. %U 1834 9J?enbeI§fo{)n an bie @pi|e ber ®e*

wanb!^au§»5ton§erte in Seipjig berufen würbe, übergob biefem ber

junge Äomponift öertrouenSOotl bie Partitur feiner ®Qmpt)onie —
eS war aber nie mel)r bie 9lebe baoon, unb bie Partitur ging öer*

loren. (Srft öor ^urjem würben burci^ einen ^n^aU bie einft für

bie ^rager 5luffü()rung au§gefd)riebenen (Stimmen in Bresben wieber

entbec!t. Ü?id)arb S33agner lie^ barauS eine neue Partitur jufam*

menfteßen unb führte am te^toergangenen SSeitjnac^ten , jum @e*

burtStage feiner @attin ßofima, bie (S^mp{)onie, genau ein f)atbe§

3at)r!)unbert noc^ if)rer erften 5(uffüf)rung , unter feiner ®ire!tion

in SSenebig ouf. ®iefe 3ubi(äum§auffüt)rung im engften Familien*

freife war überf)aupt bie Ie|te, bie ber tjerewigte 9J?eifter öon einem

feiner SBerfe ge{)ört fjot.

yiaä) SSoüenbung biefer (St|mpt)onie wanbte fid) ber junge

Äomponift fofort ber Oper ju. ©ein älterer ©ruber Sllbert SSagner

iSSater oon 3ol)onna Sac^monn unb ^^ranjiSfa 9ftitter) , Dpemfänger

unb 3?egiffeur in SÖßür^burg, ben er 1833 befuc^te, um ein ganjeS

^af)x bort ju bleiben, regte i'^n jur Äompofition ber romantifdien

Cper „®ie ^een" narf) ©ojji'S SD^ärc^en „"Die ^^i^au aU ©erlange")

an. SBeber war ^ier 35?agner'§ SSorbitb ; in ben ©nfembleS erfc^ien
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SSiclcS gelungen, in Äonjerten aufgefüfirte Sruc^ftücfe gefielen —
ober bic Dptx gclongte nirgcnb§ jur 5luffü^rung. ^aä) einem oer»

geblichen SSerfud^e om Seipstger Xljeater gab SBagner felbft fein

SSerf auf. @r erfüllt alfo Ijicr genau \>a^ ©d^icffal alter jungen

Dpernfomponiftcn : „S33ir finb burd) bie ©rfolge ber ^anjofen unb

Italiener auf unferer ^eimatl^lic^en S3ül)ne ou^er Ärebit gefe|t, unb

bie 5luffül)rung unferer Dpem ift eine ju erbettelnbe ®unft."

2)iefe bittere ©rfalirung einerfeit§, unb onbercrfeit§ ber ou^er*
^

orbentlic^e ©inbrucf, ben i^m SSil^elmine @(i^röber*2)eörient ol§

fRomeo in S3ettini'§ unbebeutenber Dper machte, bewirfte in bem

bamal§ erft 21iä^rigen Äomponiften eine feltfame SSerönberung. @r r^

glaubte in ber ^Bereinigung unb Sßert)ott!onttttnung ber d^arafte*

riftifd^en Seiten be§ italiänifc^en unb franjöfifd^en DpernftilS ben

©c^lüffel jum @ef)eimni§ be§ Dpernerfolge§ gefunben ju ^aben.

t^ür ^id^arb SÖagner ein gang mer!njürbiger ÜbergangSpunft in

feiner ®nttt)ic!lung ! ©pöter glaubte er eine 3^^* ^^H > f^^" ^^^^

in ber großen Oper nad^ ^arifer SJiufter gu finben. ^a6) biefer

9flid^tung fd^uf er bann feinen „Slienji". Sänge \)ai er gefuc^t unb

gerungen, bi§ er ba§ (Sd^te, SSotire nirgenbs anber§tt)0, al§ in fic^

felbft, gefunben. @rft al§ er nad) feinem SD^infter met)r, fonbern

nur au§ fic^ l)erauS, ganj felbftänbig fd^uf, mürbe unfer ?Rid^arb

SSagner geboren. S5i§ bal)in l)atte er aber noc^ fc^mere SSanber*

unb 2eiben§jat)re ju überfte^en — bie bitterften feines SebenS ! ®ic

üotle ÜJiifcre ber Öpernmirt^fd^aft an Keinen 95ül)nen, \ia^ ganje

ßlenb eines mittellofen, unbefannten SKufücrS in einer fremben

SBeltftabt mu^te er erft nod^ bis jur §efe auSfoften!

®a§ „junge S)eutfd^lanb" fpufte ju jener ^di 0lid^arb Söagner

in allen ©liebem ; er fa^ in Seipjig an ber rechten Duelle. @d^on

bie Suli * Üteöolution l|atte auf il^n fel|r reüolutionirenb gemirft;

bamalS mar ber njäl^rige Jüngling fc^neß ju ber Überzeugung

gelangt, jeber ftrebfame Sßenfc^ bürfe fid^ eigentlich nur noc^ mit

^oliti! befd^äftigen. ®iefe ^affion, öon melc^er er burc^ bie !om*

menben SeibenSjaljre grünblic^ furirt ju fein fd^ien, lebte 1848

mieber in il)m auf, mürbe bann aber für feine meiteren SebenS*

fc^icffale leiber fel)r t)erl)öngniSt)oß.

^aü^ ber 3uli*9fleöolution mar fie meniger gefäl^rlid^ ; bamalS

mürbe me^r auf bem Rapiere, als auf ben iSarrifaben reöolutionirt.

S^lid^tS mar natürliclier, als bo^ bie litterarifc^e S3emegung (^u|!om'S,

1 1
*

::i«^"
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2aube'§ u. 'ä. ben jungen ^euerfo^f in it)re Greife 50g; frcunb*

fc^aftlic^c Söejietiungen ^u ^einric^ Saube (bem ^crouSgeber ber

„ßcitung für bie elegante SBett") ttJaren bog bleibenbe Ergebnis,

bo§ für 3(ltc^arb SBagner in fo fern frud^tbar njurbc, oU er burc^

Öaube'S Sinftu^ fic^ juerft jum @cf)riftfteller ^eranbilbete. ©r

fd)rieb für beffen B^^ti^tiB ^uffä^e unb Äorrefponbenjen , fottjic

feine autobiograpt)ifc^e ©üj^e. 5(uf bic fonftige Äunftentmicflung

3iicf)arb SBagner'g !onnte Soube feinen ©inftufe gett)innen. S3eiber

(Streben ttjor jtoor bie 9fleformation ber beutfd)en Süf)ne; ober fo

grunbt)erfd)ieben tt)ie i^re S^^aturen, njoren Qud) bie ßiele, bie fie

fid) geftecEt unb auc^ erreid)t i)aben : fiQube Üteoüft, SSagner Sbealift

;

2aube bag ^eil im mobemen ^ramo fud^enb, SBagner ta^ feinige

in ber SHomonti! unb im 3Jlufi!brama finbenb. %n6) ttjar ßoube

.üiet ju wenig mufifatifc^, um bie Söebeutung SBagner'S beurt{)eiten

^u tonnen, unb überbieä t^ieilte er mit @u|!om, Äül^ne, Singet»

ftebt bie inftinftiöe 5Ibneigung bramatifc^er Siebter gegen eine fetb*

ftänbige Geltung ber 3J?ufi! aufi^ber 93ü^ne, fobolb fie mel)r fein

tt)iü, aU bei canto, rf)^tt)mif(|e 5lufregung, angenehme Unter*

t)altung unb 5tu§ftattung§gelegen{)eit. Saube unb SSogner fomen

baburd^ batb gonj ouSeinanber.

Ser SSer!et)r mit bem jungen Seutfc^Ionb btieb bennod) für

SSagner nic^t o^ne mufüolifcfie folgen, freiließ nur in inbirefter

aSeife. „^rbingtjeüo", „SBalltj", „®q§ junge Europa" lodten pm
SebenSgenu^ ; bie S5ered)tigung ber SJiaterie mor proflomirt, unb

auct) SGßagner lernte fie lieben, tiefer Umfcf)lag qu§ bem romanti-

frf)en 9}i^ftici§mu§ in ben praltifc^en 9JiQteriali§mu§ ift nichts Un*

gettJD^nlic^eS. Ser junge, feurige üJiufüer machte and) biefe

3)Jetamorpl)ofe burdf), uub gelangte bamit gan^ noturgemä^ beim

Q;f)ampagnerfcl)aum be§ „Sfprit" in ber Äunft on. 5ltle§ mar bamal§

in ©ä^rung , me^t)alb ber p^antofieöoüe Äopf be§ jungen SJiufüers

nic^t? aSeber, öeetl)ot)en, äJiojart mürben (glücflic^ermeife nur t)or»

übergel)enb) bei Seite gebrängt burc^ bie i^^anjofen unb Staliöncr

— ba§ genaue 5lbbilb ber beutfdien Dpernbü^ne in ben brei^iger

Satiren. — (S§ ift mertmürbig, ba^ gerabe in jenen ßeiten, mo unfere

größten Äünftler \>a§> Xieffte, SBeitgreifenbfte fc^ufen, ber Slbftanb

^mifdien bem, mal fie mollten unb bem, \oa^ bie äJJenge moUte,

immer am größten mar. 3u S3eetf)0öen'§ unb SBeber'S te|ter, größter

3eit maren 9?offini , Huber k. obenauf. SSie anftecEenb foldie 3^*
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ftänbe ttjirfen, jctgt gcrabe bic ©inneSönberung be§ jungen SBagncr,

ber, als er nun feine jtt)cite gro^e O^er, „S)a§ ßiebeSOerbot" (noc^

©fjofefpeare'S „9}?o^ für SJla^")/ ^egonn, nichts S3effere§ ju tl^un

ttju^tc, als fte in bem bamotS beliebten |)fiffigen franäöfifdjen @ti(e

ju fc^reiben. Slud^ ben tjortoiegenb ernften Stoff möbelte er im

Sinne be§ jungen (Suro^a um:" bie freie Sinntid^!eit errang ben

Sieg über puritanifd^e §eu(^e(ei burd^ fid) fetbft.

3n bemfelben Sö^re (1834) trot ber 21 jährige Äomponift in

baS praftifrfje ßebcn ein. (Sr nofjm bie SKufifbireftorfteUe am 9Kagbe*

burger Stabttt)eater an, um boc^ aud^ „ein 5lmt" ju t)aben. SlnfangS

gefiel if)m ba§ Xfieatertreiben. @S mad^te if)m ^reube, ju birigiren,

bie SCßerfe nad) feinem Sinne herauszuarbeiten, unb ha fein ©e»

fd^madE gerabe bamals nid^ts meniger als ffruputöS mar, fo genirte

eS i^n auc^ nirfit fet)r, ha^ ber ^{)eater!affe p Siebe (bie übrigens

tro|bem fe^r fc^Ied^t beftettt mar) meniger auf ben SBertl^ , als auf

bie ßugfraft ber Dpem SBebad^t genommen merben mu^te. ®o§ bei

SGßagner bie innere 9i?ea!tion gegen folc^e B^^f^önbe balb genug ein=

treten mürbe, mar üorauSpfel^en. Snbeffen mar au^ jene fd^ümme

3eit äum ©Uten für if)n. SQSagner ptte üielleic^t ben großen @e*

ban!en ber Üleform beS beutfdien D^ernmefenS nid^t fo energifd^,

jebenfaüs nic^t fo früt) erfaßt, menn er bie frioole ÄouUffenmirt^*

fd^aft md£)t fo grünblid^ an ber Duette !enuen gelernt l^ätte.

3m Wäx^ 1836 !am baS' „ßiebeSoerbot" auf bem äßagbeburger

X^eater ^ux ?luffü^rung — gerabe noc§ üor Xt)orfd£)lu^, beoor baS

Xl^eater ban!erott mürbe. 3n 10 Xagen mürbe bie Dper ^ats über

Stopf einftubirt — fie blieb tiauptföc^tic^ befetialb o^ne SSirfung.

X)er SJJeifter felbft t)at baS ®efc|i(! biefer erften Dpernauffüt)rung

anwerft lebenbig gef^ilbert.

®er äRagbeburger 2lufent!^alt ()atte noc^ meitere f^olgen für

SSagner'S ßutunft. @r oerlobte fid^ bort mit ber fd^onen, jungen

Sd^aufpieterin SKinna planer, mit ber er fid^ nod^ in bemfetben

Sa^re oer'^eiratt)ete. SJiinna planer ift it)m eine treuergebene , auf«

opferungSfät)ige @attin gemefen, meiere atte Sorgen unb @nt*

be^rungen, in ^ariS fetbft bie bitterfte SRotf) , lange unb getreulich

mit it)m getragen "^at. 5lber fie mar eine profoifd^e, gut bürgerlid^e

S'iatur, bie it)ren ©atten nie begriff, unb feineu meitgreifenben Sbeen,

feinen tjoc^ftiegenben planen :^ätte jum ^emmfctjut) merben muffen,

menn ^. SBagner burd^ irgenb etmaS übert)aupt ju t)emmen gemefen
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tDöre. 2)a§ (Snbe tuar benn and), ba| er fid^ — frciticf) erft öiet

fpäter — oon it)r trennte. 25 ^Q^re ^oben biefe Söeiben , bie fo

wenig ju einonber polten, jujammen gelebt unb \)erfucf)t, mit

einanber auSjufommen.

9fioc^bem boS 9Jiagbeburger Unternel)men oerunglücft war, fuc^te

SSogner eine anbere (Stellung. @r fanb fie öorüberge^enb in ÄonigS*

berg (wo er fic^ and) oert)eirott)ete) unb jobann bei ^oltei'S Xtjeater

in üliga. Äleinlic^fte ©orge für ben Seben^untertjolt, ftäte kämpfe

mit materieller Sfloi^ jetjrten feine ^öfte bamatS auf — !ünftle*

rifd) fruchtbar tonnten befet)alb jene 3ot)re nid^t für i^n werben.

3n ajlagbeburg ^atte er Heinere 2öer!e, ein i^^ftfpiet (Cuöerture,

Sf)öre unb SffJelobram) unb eine SoIumbug^Duoerture !omponirt unb

aufgefü't)rt; in ^önigöberg eine Duüerture »llule Britannia«, in

^iga eine »Polonia« — fie blieben fämmtlid) ungebrurft unb aud^

fonft ot)ne weitere SSerbreitung. Äönig Subwig tion 93aiern unb

i^rou ßofima SSagner finb im 58efi^ ber SJianuffripte.

9liga war für bie ^ii^^nft öon 5EBagner'§ ^unft no^ am frud)t*

barften. (5r entwarf bort bag Xejtbuc^ ju „Sfüenji" unb fomponirte

bereits bie erften jwei Slfte. ®er Sfet an bem !leinlitf)en Xtieater»

treiben t)atte if)n aber fc^on fo erfaßt, ba^ er beim „Sfüenji" nur

nod) an bie „gro^e Cper" barf)te. (Sr ftellte t)ier abfid^tUd^ mufüa*

liftf)e unb fcenifctje Sebingungen, bie „9iien§i" baöor fd^ü^en mufe»

ten, in ^roüin^iattiieatern abgefpielt ju werben. 2)en Xejt ju einer

üeinen !omifcf)en Dper, „^ie g(ücflid)e 93ärenfamitie" (nac^ 1001

yia6)i), an ber er fd^on ^wei SfJummern fomponirt !^atte, warf er

wieber bei Seite , aU er gewahrte , "tia^ er auf bem beften S5?ege

war, in 5lbam'§ ©puren ju wanbeln.

@c^on feit jwei 3af)ren war SBagner'S ßiet ^aril; er {)atte,

natürlid^ of)ne (Srfolg, oerfuc^t, mit ©cribe in SSerbinbung §u

treten. ®en „Ü^ienji" t)atte er offenbar im ^inblidfe auf ^ari§

gefc^affen. 'äU fein ^ontra!t mit §oItei ju @nbe ging, warf er

atte§ t)inter fid) unb beftieg mit feiner f^rau unb mit feinem

treuen S^eufunblänber §unb ein ©egelfc^iff, um über Sonbon nac^

^aril ju reifen, ^ür einen jungen unbefannten äJiufifer, o^ne SJiittet,

of)ne Empfehlungen, nur mit Xatent unb frifc^em 3Jiut^ auSgerüftet,

ein faft toü!ü{)ner ®ntfcf)lufe! Üi. SSagner fpielte va banque. @r

wollte unb mu^te au§ ben bi§l)erigen S!?ert)ältniffen t)erau§, fo weit

weg wie nur möglich ; er fuc^te einen burc^auS anberen 93oben für
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fein Zaknt, unb glaubte il)n nur in ber Wltttopok %xanhdd^^

finben ju fönnen.

Sflod) niematä ift eine (an9tt)ierige, befc^ttjerlic^e %a\)xi auf ftür*

mifc^cr @ee, burd^ bie gefotiTöonen ©c^ören Sf^ottoegenS l^inburc^,

fo fruchtbar für eine Ä^ünftterp^antafie, fo folgenreich für bie SBeiter*

entnjidetung ber Äunft geworben, wie bie 9?ic^arb 2Bagner'§ auf

feiner f^tuc^t üon 9liga nac^ ^ari§. §icr, „mit ©emitter unb Sturm",

würbe unfere§ 2Jieifter§ ureigenfteS Seben pm erften SJJole erwecft

;

jmifc^en 93ranbung unb stippen würbe fein erfteS SBer! empfangen,

ba§ ben unmittelbaren Stempel feinet @eniu§ trug : „'^er fliegenbe

^ottönber". Qnx SSelt fam e§ erft §wei 3al)re fpäter. ^ber bie

i^rifd^e, bie äöa()r!^eit ber erften Äonception ift i^m unoerönbert

ert)alten geblieben. (S§ Wel^t un§ au§ bem „^oÜänber" bie erquic!enbe

(Seeluft be§ 9^orben§ entgegen, bie it)n erzeugte: ber gefunbe fRea*

li8mu§ in ber Xonmalerei ift l)ier mit einem fc^wörmerifc^en ^tta--

li§mu§ gepaart, ber in ©enta'g beftridEenber (Seftalt feinen ^oc^»

poetifc^en SluSbrucf erl)ielt. 2Bcr bie Sprache biefer Xöne ücrftel^t,

ber !ann au§ il)nen wof)l ben einftigen (Sdiöpfer beS „fRl^eingolb"

fc^on l^erauS^ören. Unb bod§, welc^ unenblic^ weiter S33eg mufete

bis baljin nod^ jurücfgetegt werben!

?Ric^arb SBagner, in ^ari§ fein ©lud, feine Bufunft fuc^enb

— weld^ fettfameS iöilb, welc^ rätl)fel^after Sd^icffatSWeg ! Sßir

fel)en l)ier wieber, wie fd^wer felbft bem ©rotten, bem ©elbftänbig*

ften e§ fällt, fid^ gänjlid^ frei üon ber 3citftrömung ju machen unb

feinen eigenen 2Seg gu finben. Sn ben brcifeiger Sagten war nun

einmal ^ari§ ha^ Zentrum ber geiftigen S3ewegung; ber bcutfc^e

Sc^riftfteüer bilbete bort feinen Stil unb ©efc^madE, wir fel)en ba§

an ^eine unb 93örne, — ber beutfd^e üKufifer mad^te bort, wenn e§

il)m gelang, fein ®lüdE; SJie^erbeer ift l)iefür \ia^ e!latantefte 93ei'

fpiel. S)ie§ alle§ gog aud^ üiidiarb SBagner — fei eS bewußt ober

unbewußt — borttjin , unb merfwürbigerweife war e§ aud^| 3Ket)er«

beer, bem er, aU er nun in 93oulogne gelanbet, auf franjbfifc^em

S3oben juerft begegnen follte.

2J?et)erbeer empfing ben jungen beutfdien 9J?ufi!er freunblic^,

aufmunternb, er gab it)m gewichtige (Smpfel^lungen nad^ ^ari§ auf

ben SSeg, bie i^m manche Xpre öffnete, welche fonft oerfd^loffen

geblieben wörc, fo ^u Seon Rillet, X)ire!tor ber ©ro^en Oper, jum

SSerleger Sd^tefinger ac. §eine war ^war bo§l)aft genug, §u be*

<;
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merfen, 9iid)orbJBagner'g latent fei it)m gerate befetjatb öerböc^tig,

ttjeit er öon SJJc^erbecr empfohlen fei; — benn ^eine ttju^te, ba^

ÜJZe^erbecr feinen 9iioaten, ber it)m irgenbwie l)ötte gefölirtid^ tt)erben

!5nnen, in ^oriä förbern tt)ürbe, ^ber fonnte irgenbwcr bamalS

afjnen, ba^ Ü^ic^arb SQäagner gerabe ber aüergefötirtic^fte 9lit)ate

üKe^erbeer'g ttjerben trürbe? derjenige, beffen Stunft bie 9Jiei)er'

bcer'fd^e gerabejn negiren, befämpfen tüürbe? — (So unenbtid^ öiet

Untt)at)reS unb UnöerftänbigeS über Üiic^arb äBagncr gejagt unb

gefc^rieben morben i[t — ba§ Ungereimtefte ift n)ot)t, if)n mit SDfZe^er«

beer in ^oraüete ju ftellen. @§ befunbet bie§ einen nngtaubtid^en

ÜJJangel on SSerftönbniS ber Söagner'fc^en ^nnft, an ©infic^t in bie

bromatifd^«mufi!aIij(i)e Stunft über'^aupt. Unb bod^ f)aben „fritifc^e

5(utoritäten" bie§ feft be'tjauptet, nnb fnd)cn noc^ t)eute ©laubige

bafür.

„9tiengi" gab i{)nen einen nur fci^einboren 5(n!^alt§pun!t baju;

benn „?Riengi" ttjor, njenn auc^ im 8tile ber ^arifer ©ro^en Dper,

bod§ nic^t im Stile ÜKe^erbeer'§ !oncipirt. SÖSir finben I)ier bie ÜJlaffen»

tt)ir!ungen, bie ^eforationlpradit, bie 5(ufjüge, ba§ 93aIIet au§ ber

©lan^jeit ber ^orifer Oper nad) ber Suli^üteöolution; aber wir

finben f)ier aud) fcf)on einen ^ern oon beutfd)er Sbealität unb ^oefie,

einen Stbel ber ©efinnung in ber fittenreinen ©eftalt 9flienst'§, ber

raafjrlid^ auf ben ^arifer Sörettern nic^t tjcimifc^ war. Unb ift benn

ctroa „9^ien§i" ba§ äöer!, n)elrf)e§ ^. Söogner (^arafterifirt, welches

für bie 93curtt)eüung be§ 5[Reifter§, wie er geworben, irgenbwie

mo^gebenb fein !onnte? „Siienji" war ni(f)t§ aU ein Übergangs»

ftabium, ein Sf^ot^anfer, ber ausgeworfen würbe, um auf ber ®üf)ne,

wie fie bomats nun einmal war, irgenbwo feften '^u^ gu faffen.

@ine orgonifd)c ©ntwidelung fann immer nur üom 93e!annten jum

Unbefannten, oom SSor^onbenen jum ^fJeuen überget)en. SÖßagner

nat)m üon ba feinen 2öeg, wo feine 3^it9cnoffen aufhörten — unb

weiter ift nod^ deiner gegangen, ber „ben S3eften feiner 3^^* 9<^nug

getf)an"

!

®a^ ber junge SOJufifer in ^^aris SSieleS t)5ren unb feigen, unb

SßieleS lernen !onnte, tüa§> bamots fonft nirgenbS ju finben war,

ift fein ß^^^f^^- ^^^ S3üf)nenwirtung , xoa^ tt)eotralifc^eS §anb;

wer!, ted^nifd^e 33et)anblung betrifft, fo war er bort am red)ten Ort.

Unb oon einem in ^eutfd)lanb bamals nocf) ganj unbefannten

2Keifter lernte er bie geiftooUe 93el)anblung be» mobernen Crc^efterS,
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bie äu^crften ^eint)eiten in ber Snftrumctttation — öon §ector

Söerlio^. Söeiber SSege gingen tt>eit ouäeinanber, Söeibe f)aben fid^

oud) nie geliebt unb in i^ren Äunftjielen niemals »erftänbigen

fönnen. Slber ha^ 93erlio5 ouf ben jungen, fiel) eben erft entwicfeln*

ben SSagncr üon nirf)t unttjefentlicfiem (Sinflu^ gewefen, bleibt un*

5tt)eifetI)oft.

®ofe ber unbc!onnte unb unbemittelte junge ^eutfd^e feine ?lu§*

fidit t)aben !onnte, feine Dpern jemols auf bie ^arifer S3ü^ne ju

bringen, war 9Jie^erbeer offenbar florer, aU bem jungen SJieifter

felbft. 6r lie| fi^ burd) SJerfpredjungen t)int)olten, er näl)rte fic^

mit Hoffnungen unb gerietl) borüber in bie äu^erfte Sflotl). 3JJan

lefe feine Sluffö^e : „(Sin beutfd^er SD^lufifer in ^ari§", unb mon lie§t

9?. SBogner'S eigene 2eiben§gefcl^i{|te. ^o§ ujar für i^n bie ßeit

ber fclinjeren S^otl). SSagner tjot ju jener Qtxi jeben anftönbigen

Grwerb, ber fid^ if)m barbot, ergreifen muffen, um fein Seben ju

friften. @r l)at elenbe 2ot)norbeiten für @cl)lefinger mad^en muffen,

einen ÄlaoierauSjug ber „^aooritin", SlrrangementS für ßornet ä

^ifton u. f. f. 3lm meiften nü|ten il)m nod^ bie Strtifel unb Sflecen*

fionen, bie er für (Sd^lefinger'S »Revue et Gazette musicale«

fdjrieb. ^enn für bie ^an§ofen ift ein eerivain immer!^in eine'

beac^ten§tt)ertt)e ^erfönlii^leit. Stud^ für £aube'§ „ßeitung für bie

elegonte SSSelt", für Senjalb'g „Europa" unb für bie ®re§bener „Stbenb*

geitung" l)at SBogner au§ ^ari§ forrefponbirt, inbeffen l)at er baöon

ni(l)t§ in feine ©efammelten Schriften aufgenommen. Über 9loffini'§

»Stabat maten< fd)rieb er unter bem ^feubontim SSalentino einen

5luffa^ in bie @rf)umann'fc^e „S^leue ß^itfc^tift für 9Jtufif'', ber in

feine @d)riften aufgenommen ujurbe.

SSon fold^en Slrbeiten fann man aber nidit leben. SSagner'S

ni<i)t unbegrünbete |)offnung, im Theatre de la Renaissance fein

„ÖiebeSoerbot" (beffen etiüoS frioole§ @ujet bem franjöfifd^en ®e=

fdjmacf entfprocl)en l)aben n^ürbe) jur 5tuffü^rung ju bringen —
moju ^umerfan ben Xejt gut überfe^t l)atte — fd^eiterte am San*

ferott biefeS X^eater§. 2)a^ er „9?ien§i" an ber @ro^en Dper nidit

onbringen fonnte, erfannte er je^t felbft; aber auf ben „i^liegenben

§ollänber", beffen Xejtbuc^ er unterbeffen öoltenbet l)att€, fe|te er

neue |)offnungen. Seon Rillet geigte fid^ in ber X^at geneigt baju

;

tfa^ Xejtbud^ gefiel i^m, er lie^ e§ überfe^en — unb faufte e§

SSagner für 500 ^ranc§ ah, um e§ einem unbebeutenben 9Jiufifer,

^'
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^ie^fc^, jur Äompofition ju übergeben. SBogner mu§te einttjiüigen

— bie 9lot^ brättgte i^n boju — unb bag »Vaisseau fantöme« ift

beim oud^ eines 5lbenb§ Wtrnid^ in ber Academie royale de musi-

que aufgeführt n)orben — natürlich o^ne allen (Srfotg. (Satulle

3J?enbc§ erjötilt, Söogner ^abt, um biefer erften SSorftellung bei*

n)ot)nen ju fönnen, ficf) ein S3illet faufen, unb um bieS ju !bnnen,

feinen §unb an einen ©ngtänber öerfaufen muffen. (3inb t)ier bie

Xt)otfac^en öielteic^t aud) romantifc^ auggefcf)mücft, fo !ennjeid)net

bieS bodE) bie oerjmeifelte Sage, in ber fi^ SSagner bamatS befanb.

@§ !am aber nocf) beffer. ®r bewarb firf) aus Sflott) um eine S^or^

birigentenftelle im Tlicätre des Varietes — SBagner unter beu Sf)o-

riften ber Varietes! — ert)ielt fie aber nid)t, meit mon auS einer

„^robefompofition", bie er lieferte, fd)Io^, „ha^ er nicJitS öon 3Kufi!

t)erftef)e" I

(Sot^e @rfa'£)rungen mu^te Sßagner in ^ari§ machen — unb

nun frage man fid), ob er bie franjöfifc^e 3KetropoIe lieben !onnte

!

ßroanjig 3at)re fpäter mad)te fic^ ber ^arifer Socfe^flub in @r=

mangetung eines anberen Sport ha^ Sßergnügen, ben „Xannt)öufer"

auszupfeifen. @S tt)ar bieS in ber ©(anjjeit Dffenbac^'S , beS mufi*

!atifdE)en ©ittentJerberberS. Stuc^ biefe @roBtt)ot bleibt unüergeffen.

5(n jenem 5lbenb t)at baS in Äunftfa(f)en einft tonangebenbe ^aris

beriefen, wie tief eS unter 9^apoteon III. t)erunterge!ommen war.

Se^t ^at ^aSbetoup im Cirque d'Hiver unter bem Seifall Xaufen«

ber eine Xobtenfeier für SRic^arb SSagner üeranftattet

!

®oS ift nun bie vox populi!

Sn jenen ^arifer Xagen l)at oft SBagner burf)ftobli(^ junger

gelitten. 2öaS i^n allein wieber ermutt)igte unb ftörfte, war ©eet*

t)0üen'S Sfleunte ©t)mpt)onie, bie er im Conservatoire l^örte. Sin

biefem Xitanen richtete er fic^ wieber auf. ®aS fünftlerifc^c (SrgebniS

war ber erfte ©a^ einer i5fliift'@^mpI)onie, bie leiber unüotlenbet

blieb. 9?id^arb SBagner t)at biefen ©a^ 1855 überarbeitet unb als

„(Sine ^ouft'Cuöerture" tieröffentlic^t. «Sie trägt baS 9J2otto:

„Unb fo ifl mir bog jDafetn eine ?aft,

jDer Zoi ertrünfd^t, baS ?eben mir ber'^aßt!"

SiefeS merfwürbige SÖBer! — baS weitaus bebeutenbfte , baS

9ti(t)arb Söagner bis batjin fomponirt — be§eirf)net ben entfd^eiben*

ben SSenbepunft in feinem !ünftlerif(^en Sdjaffen. §ier tritt jum

erften ^Ifiale ber junge SJieifter unS entgegen, ber fic^ on $8eett)0t)en

X
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f)crangebilbet t)at, ober fc^on auf eigenen ^^ü^en ftefjt. Unb bie§

ju einer ^nt, ttjo er um§ tägliche S5rob f^ro^nbienfte übernetimcn

mu^te. — „9iienji" wor unterbeffen oud^ tjoltenbet tüorbcn, im {)off*

nungSüotten |)inblicf auf bie ^reSbener §ofbü|ne mit il^ren üor*

jüglic^en Gräften (bie ©d^röber * S)et)rient , ^ic^atfd^e!) unb geftü^t

auf @mpfef)lungen unb frühere 93e!onntfci^aften bort.

^\m erften Mak foHte fein ©laube ifin nid^t getäufd^t i)aben.

S)er ttjacfere ß^^orbireftor ^^ifc^er in Bresben erfannte fofort ben

SÖ3ertf) biefer Partitur; er wu^te ben für bie SInnat)me entfdfieibenben

^ahor, Xic^atfc^e! (welcher bie gro^e Partie be§ Ü^ienji ju ^^^^'

net)men !^atte), bofür ju intereffiren ; Xic^otfd)e! war intelligent ge*

nug, fic^ bafür ju begeiftern, unb fo ert)ieft Sl^id^arb Sßagner enbtid^

bie fro^e 93otfc^aft ber S(nnaf)me feinet SBer!e§ mit ber ©inlabung,

ber Huffülrung be§felben beiguwotinen.

5tucf) ber „^liegenbe ^ottänber" war im ©ommer 1841 tt)ät)renb

eines 2onbaufentl^aIt§ in SÄeubon öoUenbet worben, unb jmar in ber

ungtoublid^ furjen 3^^* "oon fieben SSod^en. SDie Äompofition ging

mie im ^5luge üon (Statten — fie ift auc^ aus einem @uffe unb

öon munberbar eint)eitlic^er (Stimmung — unb fobatb bie Partitur

öoßenbet, mürbe fie nac^ SJlünd^en unb Seipjig gefanbt — aber nid^t

angenommen. „®ie Cper eigne fic^ nic^t für 2)eutfd^tanb", t)ie^ e§

in 2Rünc^en, mo bamats ^r. ö. Äüftner bie SSü^ne regierte. „Sc^

%i)ox t)atte geglaubt, fie eigne fic^ nur für ^eutfd^lanb", rief ^a

SBagner au§. @r ^atte fpäter — unb bi§ in bie neuefte ßeit —
noc^ oft genug ©etegen'^eit , bie Sntenbanten*SSei§f)eit grünbtic^

fennen gu lernen ! 9^un fanbte er feinen „^oltänber" an 9Jie^erbeer

noc^ S3erlin, welcher bort bie 5lnna^me aud^ burd)fe^te.

S3Sagner'§ ©tüdsftern mar enbtic^ im 5(ufget)en. 5tuf jmei ber

größten beutfc^en Dpernbüfinen maren gmei neue SSerfe üon it)m in

SSorbereitung. „Unmill!ürlic^ brängte fic^ mir ber @eban!e auf",

fc^reibt er, „ta^ fonberbarermeife ^ari§ mir üon größtem Sflu^en für

^eutfd£)tanb gemefen fei". — (So liatte i^n ber feltfome 2)rang nac^

^ariä alfo bod§ nid^t betrogen !^'i)a§ Ülefultot mar nur ein anbereS,

als er geglaubt l^atte. (Sr er!annte je^t, \)a^ ®eutferlaub feine

^ünftlerl)eimat fei. 3m ^rü^ja^r 1842 oerlie^ 9lic^arb SQSagner

^oriS. „3um erften 3JJalc fat) ic^ ben 9Rt)ein. äRit t)ellen Xl)ränen

im Sluge fc^mur ic^ armer ^ünftler meinem beutfd^en SSaterlanbe

emige Xreue!"
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(Sr f)Qt biefen @d)tüur unüerbrüdjtic^ getjolten. (Sr f)at e§

feinem SSotertonbe gebonft tüie fetten Siner, ba^ e§ tt)n in ber

t^rentbe nicf)t öergeffen. (Sr Ijot aber feitbem and) bofür geforgt,

ba^ fein SSotertanb i^n niemals öergeffen fann!

Sn 2)relben, wo fRidiorb SSßagner feine crften Sugenbeinbrücfe

enipfongen, follte er Qud) bie erfte fünftlerifdje 93efriebignng feinet

Sebenä ftnben, ^ier feinen erften Sieg feiern. ®q§ ®IücE, olg

Äünftler öerftanben, onerfonnt 5U werben, frfjien it)nt enb(id) ju

lächeln ; ben rechten S3oben für feine SSir!fam!eit fd)ien er in feinem

engeren SSotertonbe gefunben ju "fioben. ®§ f(i)ien fo — aber bie

läufd^ung wätirte nid)t lange. SSenn fic^ ein ^ünftter ben üblichen

Si^ormen, bem SBillen feiner SSorgefe^ten, bem ©efc^mocfe be§ ^nbli*

fum§ fügen will unb fann, bann mag er freilief) in einem Stmtc

firf) njof)l bef)ogen, in feiner B^funft ftc^ geftd)ert füfjlen. S(ber

bajn wor Ülid^arb SBagner nicf)t gefd)affen.

3Iu§ ßorl 9J?aria ü. SSeber'§ 93iograpI)ie wiffen wir, wie

fc^wierig, ja peinlirf) für ein @enie e§ ift, fid^ in fteifen 2)ienft*

oer^ältniffen nnr jn be^onpten, wie öiel mef)r, firf) gtücflid) borin

5u fü{)Ien. Unb bie§ üor 5lüem am ®re§bener §ofe, wie er bamal§

nocE) wor, mit feinen ftarren formen unb oerolteten Xrabitionen. —
9ftic^arb SSogner fa^ feinen fc^bnften Sugenbtraum erfüllt, aU er

nun an berfetben ©teile ftanb, wo einft ber öon il)m fd^wörmerifd^

oeref)rte äBeber gewoltct tjatte — aber e§ follte it)m noc^ weniger,

al§ jenem, erfport werben, auc^ aUe S3itter!eit einer fold)en (Stel=

hing burd)ju!often.

3unäd)ft freiließ norf) nic|t. äRan fam iljm in ©reiben mit

offenen Slrmen entgegen — bie S^tünftler ebenfo, wie ^a^ ^ublüum.

®ie Erwartung auf feinen „9?ienäi" war Ijoi^ geftiegen; oon ber

93ü^ne, wie 00m Orc^efter au§ ^atte fic^ wäl)renb ber groben fein

9^ul)m fc^on üerbreitet; Xicl)atfrf)e! war für- feine 9iolte begeiftert

(fie war auc^ wie für il)n gef^rieben), unb ber (Srfolg be§ „Ütienji"

war eigentlid) fc^ou oor ber erften ?(uffül)rung entfd^ieben. 2ll§

biefe nun (am 20. Cftober 1842) oor firf) ging, würben bie \)od)

gefteigerten Erwartungen fogor noc^ übertroffen. @e(J)§ Otunben

lang bauerte biefe kremiere ; ober fo wenig bie ouSübenben Äünftter

bei il)ren großen 5tufgaben ermübeten, fo wenig ermübete oud^ taS^

^ublüum in feiner Segeifterung ; ber SRome 9^ic^arb SSogner Wor

in 3lller SDJunbe unb üerbrcitete }id) mit einem ©cfjloge burd) gonj
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^eutfd^tanb. ®a§ Unerprte gefd^a^, bo^, aU ber ^omponift jeinc

Dper nod^ ber evften ?(uffü!^rung tüd^tig jujommenftreid^cn tuottte,

ber ©ätiger beS „9lienji" fetbft bogegen ))rote[ttrte. 2)ie näc^ften

Stuffü^rungen leitete 9flic^orb SBogner felbft (bie erften tjatte 9fleifftger

birigirt); ber (5ntt}ufia§mu§ ftieg nod^ — unb fo !onnte e§ nic^t

feilten, ba§ ber SBunjd), ben jungen aJJetfter in 2)re§ben ju feffetn,

ein allgemeiner war, unb biefem entfprec^enb Sflic^orb Söogner ^u*

näc^ft o(g 9)lufi!bire!tor, bolb nac^l^er aU §of!a^eUmeifter, gteic^*

bered^tigt mit Sleiffiger, angeftellt ttJurbe.

B?i(^arb SSagner'§ gon^ rid^tigeS @efü|( fträubte fid^ bagegen.

@r fottte fic^ um be§ täglid^en S3rote§ mitten binben ; er fottte feine

3eit ber (Sinftubirung üon SBerfen opfern, beren !ünft(erifd^e Seere

njol^t 9'liemonb me^r al§ er burc^fc^aute ; er fottte baburd^ bem

eigenen ©d^offen fid^ entjiefien. 9fliemonb begriff fein ßaubem,

benn Sfliemanb wu^te nod^, ttJO§ Ülid^orb SBagner loar unb werben

fottte. ^taufible ©rünbe für W Hbtel^nung einer fo e^renootten

©tettung !onnte er oudf) nic^t angeben, um fo weniger aU er gänjlic^

mittellos war; bie ^arifer 2eiben§jaf)re ftanben auc| noc^ frifc^

in feiner (Erinnerung. Uhtx tro^bem er, um ä^ntic^en @cl)icf»

faten ju entgegen, nun ein 5(mt annalim, '^at bod^ auc^ l)ier bie

•Sorge il)n nie öerlaffen. @r geriett) in Bresben batb in pefuniäre

SSerlegenf)eiten , unb jwar gerabe burd^ feine SSerfe, bie er bama(§

^unäc^ft auf eigene Soften herausgeben mu^te. 2)ieS oerfc^tang

gro^e, für if)n unerfc^winglic^e Summen — wäfirenb bie 9Serteger

fpöter babei reid^ geworben finb. — 5luc^ baS ift eine olte @e*

fcf)id|te, bie ewig neu bleibt.

Sofort nac^ bem fenfationetten (Erfolge be§ „^flien^i" begonn

man am ®re§bener |)oftt)eater bie (Sinftubirung be§ „^liegenben

^ottänber", ber auc^ fc^on 2V2 ÜJionate fpätet, am 2. Januar 1843,

auf ber 95ül)ne erfc^ien. äRan ^atte einen ^weiten „Üüenji" erwartet,

unb fanb fic^ nun enttöufd^t. ®ie ernfte Stimmung, \>a^ büftere

Sujet, ber burc^auS oerfd^iebene mufüalifc^e Stil ber 3lu§fül§rung,

ber 3Jiangel an ben fcenifd^en unb c^oreograpljifd^en ^Jeijmitteln ber

großen Dper, oietteic^t aud^ ber einer §auptpartie für ben erften

Xenor.— bieS atte§ wirfte jufammen, um bem §ottänber nur einen

succes d'estime §u oerfc^affen, ^a§ ^ublüum war ber neuen

Dper beS beliebten ÄapettmeifterS mit ber beften Stimmung, ja mit

ber (Sewi^lieit, ba^ fie i()m gefatten muffe, entgegen ge!ommen ; bie
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©c^rDber=S)eörient war aU ®enta unöergleic^tic^, unb ouf tf)rc

Seiitung foncentrirte ficf) aurf) bog Sntereffe. 5(ber 9flid)arb SBagner

empfanb fofort, ba§ er frfjon bei biefem erften ©cf)ritt auf feiner

neuen 93at)n ben 3uiamment)ong mit bem ^ubtifum üerloren l^otte,

ha^ er als Xonbic^ter je^t fc^on unöerftanben blieb. „?Rienji", ber

bereits in ^oril für it)n ein übertt)unbener @tanbpun!t gettjefen,

{)atte bem ßeitgeftfimod öottfommen entfproc^en; be^^alb fd^lug er

bliptjulic^ in bie SJJenge ein. ®oran '^iett aber aud) baS ^ubti«

!um feft. SBogner wax inbeffen um biefe Qdi fd)on mit bem „Xann-

pufer" befd^äftigt, bie Äluft jttjtfc^en i^m unb bem ®efd)mocf feiner

3eit war faum me^r ju überbrücfen.

Unauftjattfam ttjor ber @ntn)ic!(ung§proce§ unfereS X)ic^ter*

fomponiften. @r folgte bem inneren ^ronge junöd^ft inftinttit).

©0 ttJar ber „^^t^^g^nbe ^oüönber" entftanben, ber auS beS SWei«

fterS ^f)antafie mit elementarer ©emott geboren unb oon feiner

^onb tt)ie im ©turnte öoUenbet warb. Sßon 5(bfic^tlid^feit, üon

^eftejion mar l^ier feine ©pur. X)ie Äraft ber SBagner'fdien S^o«

rafteriftif, ber Stimmung, ber Xonmaterei mad|t fic^ i)ier fc^on

im oolten Umfange gettenb unb bricht fid) mit jugenblidier (Snergie

freie S3at)n. X)ie alten Dpernformen magte er aber nod) nid^t gu »er«

laffen. (5()arafteriftifc^ für i()n ift e§ jebod), ba§ bie einzige ©an*

gerin in biefer Dper (©enta) nur eine !urje ©otonummer (bie 93at*

lobe) aber gar feine 5trie ju ifingen f)at. 5lud^ baS ^rincip ber

üeitmotiüe — at§ SSermittlung beS Sbeenjufammenl^angeS — er*

fdieint bereits l)ier, menn aud) nur erft im Ä'eime. 3n t)armonifc^er

S3ejie'^ung ^eigt ber „^otlänber" fcljon unbefc^rönfte ^^rei^eit in ber

5(ntt)enbung ber ßf)romatif.

Sdlerlroürbig ift, ha^ „Üüenji", tro^ feiner SDreSbener Popularität,

fic^ nac^ auSmörtS nid^t verbreiten moltte, Sn Hamburg unb 95erlin

führte mon il)n jmar ouf, ober o^m noc|f)oltigen ©rfotg, unb *bie§

f)ielt onbere 93üt)nen oon ber ^lodifolge ob. ®er SJiongel an einem

geeigneten fRepräfentanteti für bie XitelroUe mar ein ^oupt^inberniS

ber SSerbreitung. @S l)atte fic^ balb bie Xrobition gebitbet, bo^

nur Xi^otfc^ef ben 9iien§i bemättigen fönne. ©päter ftonben bie

neuen SBerfe SSogner'S feiner „©ro^en Dper" fetbft im SSege. Unb

fo !ann man fogen, bo^ „^iensi" eigentlid) erft burd) „Xonnpufer"

unb „2ol)cngrin" feinen 93ül)nenmeg gemad)t t)at, meil bie Xtjeoter»

bireftionen, fobolb fie gemaljrten, ba^ SBogner ein „Bugmittel" ge«
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toorben, noc^ jener erften Dper §urücfgriffen. ©etbft S93eimar, \>a^

1850 „Sofiengrin" juerft gegeben l^ot, brockte „9flien5i"erftl859. ^aä)

bem erften großen Erfolge in 2)re§ben ttjor SBagner unjttjeifet^oft

bered^tigt getoefen, auf eine fd^neUeunb altgemeine S(nna{)ttte„9flienji'§"

öon oöen l^eröorrogenben bentfc^en 93üf)nen jn fjoffen. S)onacl^

^attt er feine Söered^nungen gemacht, aU er ben ©elbftoertog biefe§

2Ser!e§ unternat)m, ber ifim, noc^ bem ^el^tfd^tagen feiner ^offnnn*

gen, eine Ouelle öon Sorgen nnb SSerbru§ njerben mu^te. Sltfo

oucf) l^ier, tro| eine§ fo oiet öert)ei§enben S(nfonge§, lieber @nt«

tönfc^ungen, ^inbemiffe

!

Über bie SSerbreitung .be§ „|)oIIänber§" mad)te fid^ Söagner

fc^on feine ^ßufionen met)r. Raffet (@po^r), 9?iga nnb 95erlin

folgten Bresben [mit ber 5luffü{)rung nocf) — bann njnrbe e§ n^ieber

gang ftiö, bi§ fpäter SSeimor (ßifjt) ben „^oüönber" aufnahm nnb

feft{)ieit, ober auc^ erft nac^ „Xann^önfer" nnb „ßo^engrin".

2öät)renb ber groben gum „^üengi" {)atte^SBagner, auf einer (Sr*

I)olung§reife im bo^mifd^en ©ebirge, fc^on ben „Xanntjäufer" ^ent*

morfen, beffen ^ompofition er nad^ ber 5(uffül^rung feine§ „^oUän«

ber" fofort begann, aber erft nac^ jttjei So^ren ooßcnbete. ^ie (Sr*

fo{)rungen, bie er mit bem „^oltänber" gemod^t fiatte, mußten i()n be*

ftimmen, oon je|t ah nur noc^ ben Eingebungen feines ®cniu§ §u

folgen unb oon ber unmittelbaren 2öir!ung auf \)a^ ^ublifunt ganj

abjufel^en. @r fül)lte fidt) feiner ßeit fc^on gu ttjeit OorauS, um
irgcnbttJelc^e anbere 9flüdEfi(^ten net)men ^u tonnen, aU bie auf bie

©eftaltung eine§ Äunftmer!e§ nad^ feinem il)m aufgegangenen Sbeal.

2)er neue ©til ergab fid) il)m ganj oon felbft, fobalb er nur erft

bie 9lüc!fid^ten auf bie trabitioneHe Dper l)inter fid^ gettjorfen l^atte.

®e^I)alb !am aud^ feine ureigene Äünftlernatur l)ier jum erften 3Kale

ju ooUem ®urrf)bruc^. 9)^it feinem gangen SBefen war er l)ier in

fo oerje'^renber äöeife tt)ätig, ba^, je mel)r er fic^ ber S3ecnbigung

feiner Slrbeit nöl)erte, er oon ber S^orfteßung bet)errfc^t würbe, ha^

ein fc^neöer Xob i^n oorjeitig ereilen würbe. „SJJit biefem 2Ber!

fdirieb id) mir mein XobeSurt^eil ; oor ber ntobemen Äunftmelt

tonnte ic^ nun nic^t me()r ouf Seben l)offen/' — Unb bie§ alle§

gefdiat) fc^on oor 40 Satiren — 1844 — unb war erft ber Einfang

ber unabfetjbaren fünftlerifc^en kämpfe, benen er oon nun on ent«

gegenging.

SRad) bem ©c^tuffe feiner aufreibenben Arbeit befuc^te er ein



152 9ei(^avb Vohl. [32

böt)mifdjcö iöab uub fa^te bort beii ^(an ju einer fomifc^en Oper
— ben „SJieifterfingern". 2Bie bei \>m ?ltt)enern ein ^eitere^ ©atljr*

fpiet Qnf bie Xrogöbie folgte, fo erfdjien i^m in ber ^eiteren, lebenS»

frof)en ©timmung, bie i^n umfaßte, fobatb er oom „®ienfte" frei

fic^ fü()(te, baä ^ilb eines fomifd)en (Spieles, atS ©egenftücf jum

ernften „@änger!rieg auf ber SSortburg", §onS (Sac^S aU ^enbant

jum Xonn{)äufer. ^^agner'S ^reunbe tjatten it)m Df)nebie§ gcrott)en,

boc^ einmat eine Oper „teicf)teren ©enre'S" ju öerfoffen, welche Qu-

tritt ju oüen beutfdjen 93üt)nen finben iüürbe. (S§ blieb bomats

bei bem ©nttuurfe — erft 20 Satire fpäter ujurbe bo§ 2öer! öoEenbet.

Sluc^ baS ift d)ara!teriftifd) für unferen SOJeifter, ba^ er, wenn

ein Pan in it)m ouSgereift njar unb er it)n aU richtig erfonnt t)atte,

er unter aüen Umftänben baron feftt)ielt, tro^ aüer 2Bec^feIoert)ä(t=

niffe bcS 2ebenS; ebenfo ba§ nic^t nur ein ^an, fonbern immer

mel)rere jugteid) in feinem (Seifte organifc^ fic^ entwidelten. ^^aft

gleichzeitig mit „^annf)äufer" unb „SJ^eifterfinger" gebiel) aud) fdjon

„2ot)engrin" jur Steife, unb mit biefem im engften 3"fö^^^^^Q"9^
trat fd)on „^arfifat" in feinen ©eifteSfiorigont. Unb aU nun bie

beutfd^e mittelatterlidje ©agenwett if)m in it)rer sollen ©c^ön{)eit

unb ©rö^e aufgegangen ntar, beburfte eS nur noc^ eines Schrittes,

um bei ben „9^ibetungen" onäu!ommen. 1848 mar auc^ bereits bie

2)i(^tung 5U „©iegfriebS Xob" öoüenbet.

Slm 19. D!tober 1845 gelangte „lanntjäufer" in Bresben jur

erften §(uffüf)rung ; fie mor eine glönsenbe. ®ie (Sc^r5ber=®et)rient

(SSenuS), So^anna 2Bagner ;®Iifabet{)), Xic^atfc^e! (Xannt)äufer)

,

SDiittermurjcr iSBolfram) boten unübertroffene Seiftungen ; bieX^eater«

Sntenbanä t)atte für reid^e 5luSftattung Sorge getragen; bie SRegie

ftanb unter Söagner'S i^^-cunb ^ifd)er, bie Seitung unter beS Wld--

fterS eigener ^anb — ober oermirrt unb unbefriebigt öerlie| baS

^ublüum baS §ouS. ®ie fteinlic^e, pt)iliftert)afte X)reSbener Äritif

leiftete i^r 9}iöglid)fteS , um baS ^ubtifum, anftatt ju oricntiren,

noci§ met)r ^u oermirren; aud^ ber ß^ef beS X^eoterS, ®ef)eimeratt)

0. 2üttid)au, ermangelte nic^t, feinem ^apeümeifter ju bebeuten,

\>a^ SBeber eS boc^ oiel beffer üerftanben Ijobt, feine Dpern „bcfrtc*

bigenb" gu fc^Iie^en, mä^renb f)ier baS ^ublüum unbefriebigt ent*

raffen werbe. 9Som 35erftänbntS beS biditerifd^en 3Bertt)eS, beS etf)i*

fd)en ©e^otteS feine ©pur ; oom 35erftönbniS beS neuen mufifalifc^en

6tUeS natürlich noc^ weniger. (Setbft bie oon SBagner fo ^oc^
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ücrc^rtc <Scl^rbber*2)eörtent fott mä) ber erften Sluffü^rung gejagt

^aben : „@ie finb ein @enie, ober @ie fd^reiben hoä) ju toöcg 3^«9-

Wim fann'g ja faum fingen!" 2)ic Äriti! fanb, bo^ SBogner !cine

SOJelobie unb feine ^^orm tiabe ; an ber §anb(ung fanb fie ebenfoüiet

ju tabeln, wie an ber 3J?ufi!; fie framtc and^ ben trioiaten @mnb*

fa^ aus, bie Äunft foUe immer nur er^eitemb mirfen. 2)iefe 2öei2l§eit

t)emat)m man freiließ nic^t in Bresben allein. @ie ift nod^ ein

3a^rje^nt fpöter auf aßen ©äffen geprebigt ttJo;;ben — ba§ ©ünben«

regifter ber beutfi^en ^ti! tt)ürbe attein ein Su(^ füUen — bis

bann aHmä^lic^ baS reaftionärc (Sefc^rei üerftummcn mu^te, weit

unterbeffen unb tro^ aUebem ber „^ann^äufer" eine ber populär*

ften Dpem geworben war!

2)ieS ift nid^t allein bie ©efd^id^te beS „Xannpufer." liefet*

ben ©rfc^einungen wiebert)oIten fid^ beim „Sol^engrin"; baSfelbe

<Sc^i(!fai erfuhren bie „SWeifterfingcr", bie „0libelungen", nur mit

bcm Unterfc^iebe , ba^ \>a^ %tmpo ber Stnerlennung immer rafc^er

warb, unb bie Xermine jwifc^en ber erften SSerfennung unb ber

fc^liefelid^en üerftönbniSooUcn 3lufnaf)me immer fürjer würben. „Xri*

ftan unb Sfolbe" tjatte am längften ju fämpfen ; noc^ l^eute ift ba§

SBer! am wenigften verbreitet, obgteid^ e§, ober öielmel^r weit e§ für

uns bie ibeatfte, bie größte tjon fRic^arb SBagner'S Schöpfungen

ift. 3lber auc^ feine ßeit fommt je|t ^eran. — S5eim „^arfifat" fiel

jum erften SWate ber »otlftänbige ®rfotg, ba§ einget)cnbfte SScrftänb*

niS mit ber erften Stuffül^rung unmittelbar jufammen. Stber „^ar*

fifal" war auc^ beS SÄeifterS le|teS SBer!, unb er l^atte 70 ^a^re

alt werben muffen, um ^a^ ^u erleben!

„®aS ®cfül|l ber ootlfommenften @infam!eit übermannte mic^,"

fc^reibt SBagner nac^ ber erften „Xannl)äufer"*Sluffü^rung. „S^iic^t

öerlc|te (Sitelfeit, fonbcm ber @d^tag einer grünblic^ oemic^teten

Xäufd^ung betäubten mid^ nad^ Snnen. 'Slux eine äRögtic^fcit

fd^ien mir tiorlianben ju fein, aud| baS ^ublüum mir jur Xl^eil*

na^me ju gewinnen — wenn il^m baS SSerftänbniS m.einer

!ünftlerifc^en Slbfi(^ten erfd^loffen würbe. 93iS ba^in

mu|te ic^ mir wie ein 2Bal)nfinniger erfc^einen, ber in bie Suft

hinein rebet."

^Xannl)äufer" fanb ^war aömäl^lid^^ingang beim ©rcSbener

^ubtifum, auc^ bie ©änger lebten fid^ mera: in i()re 9lotten ein —
aber im beutfc^en SSaterlanbe blieb e§ wiederum fo ftitt, wie nad^

anujtfal. «Botttägc V. 12
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bem „aHicnsi" unb bem „^ottänber", \a, noc^ ftiUer, benn bic^mal

lüurbe bie Oper nirgenbs ongenommen. Söerlin verweigerte bte

5lnTta{)me — bie Äunftonftott be§ ^emt tj. §ü(fen jeic^nete fic^ ba«

öurc^ QuS, ba§ fic ,,Xann{)öufcr" erft jetjtt Sol^r fpäter, 1856, jur

^uffü()rung brachte, nodibem ii)r 40 S3üt)nen oorauSgegangcn waren,

SSien '^infte fogar noc^ brei 3a^re fpäter naä) — unb „üon nun
an t)5rte unfere gonje moberne ^unftbffenllic^feit immer grunbfö^»

lieber für mid^ ju ejiftiren auf."

SQ3a8 \>a^ ^ublüum im „Xannt)äufer" liebte, weit eS bafür

ba§ 9Serftänbni§ fd)on mitbrad)te, waren bie gefrfiloffenen ^^ormen:

•ber gro^e 3J?orf(^, ha^ SSenuälieb, ba§ Sieb on ben Slbenbftern,

bie i^ilgerci^Dre — unjweifetfiaft ©tücfe öon großer ^^^^ifd^e, üon

melobifc^em Üleij, aber boc^ gewife nic^t bie, auf welche SSagner

ben Stccent legen woUte unb mu^te. @egen bie ^eroorragenbften

SRomentc — bie ©rjäl^tung Xann^äufer'S öon feiner ^itger»

faf)rt, ben @änger!rieg mit bem gewattigen %m(iU auf ber SBart»

bürg — gegen biefe richtete fic^ bie 0^3pofition. Stber fie waren

e§ gerabe, wetc^e juerft zeigten, wo!^in SÖSagner überfiaupt jiette

unb roa^ er ouf feinen neuen SBegen fc^on erreicht tjotte.

SSerwciten wir bei bem ©ängerfriege, um unS an biefem 85ei»

fpiete bie SBagner'fc^en ^rincipien !tarer ju machen.

StuS. bireften 3JJittt)eitungen be§ ©o^neS tion ßart äJlaria öon

äöeber ift mir befannt, ba§ ber gro^e Xonbic^ter naci^ bem „f^ei=

fc^ü^" mit bem ^tane umging, ben ®änger!rieg auf ber SSartburg ju

!omponiren. @r wottte bem Xejtbud) bie Grjätitung (5. %. St. ^of*
mann'g (in ben ©erapionSbrübern) ju ®runbc legen. ^oS ^^an*

taftifc^e reijte i^n ; ber ßöuberer Äting§ot)r (ben ^. SSagner je|t

im „^arfifat" eingefütjrt t)ot) , fpiette oud) im ©ängerfrieg eine 9floUe.

SSa§ aber SSeber üon ber StuSfütjrung feines ^taneS abget)atten,

war gerabe ber @änger!rieg : er fam gu feinem (Sntfd^tu^, auf wetd^e

Sßeife er it)n fomponiren fottte.

©in naiüer €pemfomponift fommt über fotcf)e Sf^ogen wunber*

teidit tjinweg. ®r würbe bie ©änger auf ber Söartburg Sieber fin*

gen taffen, wie fie jenen ©ängem natürtid^ niematg, wot)t ober

bem naiöen Cpernfomponiften eben eingefaüen wären. 5Da^ bamit

eine fc^wierige Äunftfrage nic^t getöft, fonbem nur umgangen würbe,

ift !tar, obgteic^ ic^ ni^t in Stbrebe fteEen Witt, \>a^ einem gewiffen

itjcite beg ^ubtüum^ gerabe biefe naiüe Söel^anbtung am meiften
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be()agcn ttjürbc. ^ag ^ublüum ift an fcenifd^c, bic^terifc^c unb mu*

fifoUjc^c Untoa{)rf(^etn(td^!eiten in ber Oper fc^on fo gewöhnt, ba^ eS

bieje a(S einen foft not(|tt)enbigen 93eftonbt{)eit ber Dper betrad^tet

nnb gebnibig mit in ben Äauf nimmt.

2)er benfenbe bramatifc^e SWufifer, bem e§ nic^t nm bIo^c§

©efoöen ober S^id^tgefaHen , fonbem um SSat|rt)eit unb SSürbe be§

Stils ju t^un ift, fielet ober l^ier üor einer burd^greifenben ^rincip*

frage. 2Bie bie Söfung ju finben fei, wirb burd^ t)ier Schulen

üerfd^ieben beontwortet werben, ^er abfolute SDletobifer, öon

ber itoliänifd^en Dbferöanj, ftet)t bem naioen SieberfpieI*Äompo*

niften l^ier am näd^ften. 5luc| er würbe, wie jener, au§f(^üe|Uc^

nad^ SOiclobien fuc^en, gteid^öict, ob fie ber SSatir^eit ber ©i*

tuation entfpräc^en, ober nid^t. ®r würbe aber fagen: „§ier ift

öor SlUem ber Drt, wo ber (Sänger wirfen mu§; Scber mu^ fein

93efte3 tl^un, um fc^ön gu fingen", unb fo würben wir einen ©änger*

frieg, womögtid^ mit Äo(oratur*5lrien, jebenfallS aber mit metobi*

fc^en Xreffem er!|atten, bie bie Sänger au^erorbenttid^ gern fingen

unb ba§ ^ublüum ungewöhnlich ftar! opplaubiren würbe.

®er ^ormolift auS ber flaffifd^en ©d^ute öerwirft gwar

biefe SSerl^errtic^ung be§ bei canto, er beplt aber bod^ ben 9lat)*

men bei. ®r fagt : „O^nt %oxm giebt el feine fpecififd^e 9Kufi! ; unb

ha mir bie Sijlufi! \)ö\)tt ftet)t, aU bie bramatifc^e 2Ba()r^eit, fo

muffen bie ©änger abgerunbete Slrien fingen, um ha^ mufifatifc^e

^rincip ju wafjren." Sluf biefcm @tanbpun!te fte'^en, ober ftanben

wenigftenS, bie meiften Dpem!omponiften.

@. SW. 0. SSeber fagte aber fe^r richtig: „Sm @änger!riege,

wo bie Sänger fic^ nid^t oorbereiten !o nuten, weit i{)nen bie ju

Ibfenbe 5tufgabe erft im ÜÄomente be§ 2(uftreten§ geftcttt würbe,

unb wo jeber folgenbe Sänger burd^ ben oorl^ergefienben bie un«

mittelbare 5lnregung ju feiner Beantwortung erl^ätt — im Sänger«

friege ift bie gefc^loffene Slrienform feineSfaUS am ^Ia|, benn fie

ift unwatir, fituationSwibrig, atfo unbramatifd^. !J)ie Oper ift fein

Oratorium, bie 93ü()ne ift fein Äonjertfaat. Sieber gebe id^ ben

ganzen Pan ouf, ai§ ba§ ic^ fo bcwu^toott gegen Die bramatifc^e

SSa^r'^eit öerfto^e."

i)k realiftifd^e SdEjule, bie fic^ je|t bei ben i^h^anjofen bi§

jum SRaturaliSmuS l^erangebitbet ()ot, unb in ^eutfc^tanb bei ben

5(uffü()rungen ber SUieininger im ®rama fic^ mit ©rfolg gettenb

12*
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mac^t, fagt umgefe^rt: „Sfioturwatir^eit ift ha^ oßein richtige

^rittcip. S33ir muffen gcnou ju fopiren furfien, wie bic 3Kinnc*

fanget bomalS auf bcr SQSortburg im ^a\)xt 1207 gcfungen ()obcn.

®ie SSSortburggefänge ftnb ja noc^träglic^ niebcrgefc^riebcn worben,

bie ©ingttjeife ber 3Jiinnefönger ift un3 quc^ nid^t unbelannt gc*

blieben ; auf ber ^ena'fc^en S8ib(iot{)e! finben wir bie ^anbfc^riften,

bie t). ^agen herausgegeben t)at. Stlfo entziffern wir biefe S^^otcn*

f(^rift, legen ben rljapfobifc^en ©eföngen bie einfache ^Begleitung

mit §arfe unb %khd unter, wie fie bamatS üblid) gewefen — unb

wir l)aben ftreng t)iftorifcl)c 3Jiufit." — ®ie ÜJJeininger würben

baju aud^ noc^ eine genaue 9f?ac^bilbung ber bamaligen Snftrumente

— womöglich aber biefe felbft im Original — aufzutreiben fuc^en.

®er 9leal»Sbeatift enblic^ fagt: „SSermeiben wir aüeS Un*

natürliche, Unwal)rfc^eintirf)e ; fopiren wir aber auc^ nic^t ängftlic^

bie 9^atur. ©eben wir fojufagen feine mufifalifc^en ^f)oto*

grapl^ien, fonbern mufitalifd^e (Stimm ungSbilb er, welche

ber 2Sa!^r^eit entfprec^en, aber bie S^iatur ibealifiren." —
®iefe8 einleuc^tenbe ^rincip würbe fieser Diel me|r S(nl)änger

gefunben ^aben — wenn man nur gewußt t)ätte, wie biefe Xi^eorie

in bie ^rajiS umjufe^en wöre ! ®ie ^orberung nac^ beflamatorifc^er

SWufif ift leichter geftellt, al§ ausgeführt. Um ben Dialog ju

Dermeiben, t)atte man früt)er ha§> fogenannte ^arlanbo* ober secco-

9f?ecitatiö eingefül)rt, juerft nur mit einigen 5l!forben begleitet,

bann reicher inftrumentirt. Unfere größten 3)Jeifter, ©lud, ÜJio*

jart, S5eett)ooen, SBebet, t)atten bie recitatiöifd^e ^orm mit

großer 2Bir!ung angewenbet, aber fonfequent ^atte fie feiner burd^*

gefü()rt, weil bie Sflecitatio^t^orm faft immer nur als 95inbeglieb ju

ben 5lrien biente.

3m ©ängerfrieg auf ber SBartburg war nun eine Situation

gefc^affen, für welche bie beflamatorifc^^mufifalifdie ^orm bie einjig

richtige war; t)ier lag aber gerabe bie ®efa^r nal)e, burd^ eine fort«

gefegte 5lnwenbung berfelben monoton ju werben. 9licl)arb SBag*

ner l)at ben @cf|ritt gewagt unb ber S3urf ift il)m gelungen. 2)er

SSettfampf ber SBartburgfänger ift ein bici^terif dE)er, aber fein

mufifalifc^er. ^ie 5lufgabe ift geftellt, „ber Siebe SBefen ju

ergrünben"; jeber SJiinnefönger löft fie auf öerfdf)iebene SBeife, aber

ben (Sf)arafter freier ^wpromfation öerleugnet babei feiner, ^er

Streit fommt immer me'^r unb mel)r in ^tu§, unb fo erft nac^
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unb na6) mit tt)m oud^ bie SDlufif, tuelc^e rein recitatbifc^ beginnt,

bann in ha^ 2)cfIamatorif(^e übcrgcl^t unb crft gonj gule^t, auf

bem ^öl^epunfte ber Seibcnfd^aft , in jwci licbartigcn Sä^cn SBoIf*

ram'g unb beg Xonnt)äujer fic^ gipfelt, njoüon SSotfram'S ©efang

immer nod^ ben 6f)araftcr einer begeifterten Smproüifation, ni(^t

ben einer vorbereiteten Strie jeigt.

SSenn, aU ^Intwort borauf, Xannl^äufer fein SSenu§lieb on*

ftimmt, fo gefc^iel^t bieS in tjöttiger @elbftt)ergeffent)eit ber Öeiben*

fc^oft. (Sr fennt nichts ^ö^ereS qU ben ^reis ber 9Senu§, ben

er einft gebic^tet unb ber ©öttin felbft gefungen i)at. Sm Sänger*

frieg wirb baS SScnuSlieb ju feiner fc^ärfftcn SBoffe; fie faßt i^m

im entfd^eibenben ajiomente ein — füt)rt aber auc^ fofort jur ^ata*

ftroplie.

S)er 93ou biefeS @änger!riege§ ift ein öufeerft funftöotter; er

ift oi)ne SSorbilb, öom 2)i(^ter!omponiften felbftänbig erfunben. ^ber

ha^ ^ublifum wufete [nid^t, maS SSagner bamit beabfic^tigte, eS

ertonnte noc^ weniger, ttJaS er erreicht l^atte.

ÜJiit ber Unmöglid^feit, bem „Xannl^äufer" einen populären

©rfolg ober überhaupt nur SSerbreitung auf ben beutfd^en Xf)eatem

gu tierfd^affen, mu^te Sflic^arb SBagner jugteic^ ben gänjtid^en 35er«

füll feiner äußeren Sage ertennen. 2)reimat nac^ einanber gefc^ei«

terte Hoffnungen, t)erfet)tte Untemetimungen! (5§ gel^örte ber fRicfen*

gcift SBagner'S baju, ba an feiner B^fitnft nid^t ju öerjmeifeln, in

feinem fünftlerif(^en ©louben nic^t einen SWoment ju.manfen. 3m
©egcntl^eit — er begann bie ^id^tung unb Äompofition be§ „So'^en*

grin", ber i()n momentan nod^ weiter tjom ^ublüum, öon ber fünft«

lerifc^en Gegenwart überhaupt, entfernen mupe. öineS i)\di ii)n

oufred^t : feine ^unft, bie für i^n nid^t mef)r ein 3Kittet jum ülul^m«

unb ©etbermerb, fonbem nur nod^ pr ßunbgebung feiner kn--

fc^auungen on fül^lenbe ^erjen mor.

@r wanbte fic^ in biefer ß^it ber gänjüd^en !ünft(crif(^en 9Ser«

einfamung wieber mit met)r @ifer aU in ben Ie|tcn Sagten bem

^nftinftitute ju, an beffen Seitung er nun fd^on feit 6 Salären

als Äopeßmeifter betfieiligt war. 3öa§ 3(lic^orb Söagner at§ ®iri«

gent war, wci| ie|t bie Söelt. ®amaB wu^te e§ nur Bresben;

aber bie fä(^fif(^e 9(lefiben5 wufete e§ aud^ §u fd^ä^en. SBenn

SSagner eine Dper cinftubirt l^atte, war bie§ immer ein @reigni§

;

benn eineSttieitS wät)(te er ftet§ bie bebeutenbften au§, unb anbern»
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tt)eilg ttjor bie 3(uSfüf)rung eine ibeole. 3Jiit „@ur^ontf)c" unb „3Ir«

mibe" f)Qtte er feine ^apeUmeifterttiätigfeit begonnen; „®on 3uon",

„ßouberflöte", „^reifc^ü^", „^^ibeUo" unb „Spfligenie in ?(uti8" folgten

;

bann „§on8 ^eiling", „Seffonba", „SSeftatin". — „Sp^igenie in Sfutig"

unterzog er t)ort)er einer muftergültigen Überorbeitung ; er reöibirte

ben Xejt, retouc^irte bie Snftrumentotion , 50g (Sinigeg jufQmmen,

fc^ob fleinc SSerbinbungggtieber ein unb änberte ben (Sc^tu^. ^ie

©eorbeitung , ein 3Kufter tjon feinem SSerftänbniS unb ^ietöt, ift

fpäter erfc^ienen
; fie bient je^t faft überall ^ur ©runblage ber §(uf*

füt)rungen biefe^ ©tucf'fd^en 2ßer!c§. (Spod^emac^enb ttJor outf) bie

Seitung ber ^enfionSfonjerte ber !önigl. §offapeße, benn Slbonne»

mentsfonjerte gab e8 banialä in 2)re§ben nod^ nirfit. ^n biefen

aüjäl^rUcI^ Sttjeimol ftattfinbenben Äonjerten füt)rte D^lic^orb SBagner

üor Mem S5eetf)0t)en'fd^e @9mp{)onien in nie ge{)örter SSolIfommen»

f)eit auf, nomenttirfi feine Sieblinge, hk ©roica, S=mott, §t»bur unb

5'bur — unb natürlich bie 9'ieunte, biefe in ^reäben über()aupt

5um erften SJJate. (Sr fc^rieb fjiersu einen ttaffi[c^en Äommentor,

ber für immer muftergültig genjorben ift.

3(u^er einigen ©elegen^eitsfompofitionen , bie er aU !önigt.

fäc^fifc^er §of!apelImeifter nic^t umgef)en fonnte (jur ©ntfiüHung

beg SWonumentg für Äönig i5^iebric^ 5fuguft; ^ur 93egrü§ung beg

Königs nac^ feiner Ütücffe^r öon ©ngtanb), ^atte Sflic^arb SBagner,

a(g ^eftbirigent be§ fäcf)fif(i)en 9)?ännergefangfefte§ in 2)regben, ouc^

eine Kantate für SDtönnerd^öre gefrfjrieben , bie in ber faft unüber*

fet)baren Sitteratur be§ SJlönnergefangeS aU Unifum baftef)t : „®a§

2iebe§mat)l ber 5lpoftet", §um erften WlaU in ber i^rauenfirc^e ju

Bresben aufgeführt (Suti 1843). ®a§ SBerf ift für brei get^eitte

ajJönnerc^öre gefc^rieben, bie juerft a capella fingen, big fpäter ein

gro^eg Drc^efter mac^tootl tjinjutritt. Sflid)i nur boS poetifc^«

retigiöfe äRotit) be§ 2iebe§ma^(e§, fonbem auc^ einjeltieiten in ber

Stugfül^rung, namentlirf) bie „(Stimmen oug ber ^ö!^e", §eigen ung

eine eigentpmlid^e Sbeentjerbinbung mit ©runbgebonfen be§ „^or*

fifat". 9^atürlic^ blieb aud) biefe prödjtige Äompofition ^unäc^ft

oi)ne alle S5eacf|tung; fie fteUte an ben äRönnergefang §tnforbe»

rungen, bie unfere lanbeSüblic^en Siebertäfter entmeber nirf)t erfüllen

tonnten, ober rooüten.

3m Satire 1844 würben bie fterbtidien Überrefte ©. ÜJ?. t>. äSeber'S

üon Sonbon nac^ Bresben t)eimgebrac|t. 9f?id)arb SBagner war bei
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ber i^örberung biefcg ^jietätüoücn Untcrnel^mcnS äu^erft tptig ge*

tocfen; ber !ünftleri|c^e ©m^fang fetne§ £iebling§ in ^rcäben tcar

gonj fein SQ3erf. @r fc^rieb einen Xraucrmorfd^ (über SDiotiöe au§

„(Sur^antl^e") für S3ta§inftrumente ; er bid^tete unb fomponirte ben

ÖJefong an 2öcber'§ @rabe; er t)ie(t eine begeifterte aiebe, ttjorin er

u. 0. fogte: „S^Jic ^ot ein beutfd^erer SKufüer gelebt, al§ S)u! ®er

SSritte löfet 2)ir ©erc^tigfeit wiberfal^ren , ber ^^rcrnjofe bemunbert

2)ic^, aber lieben Jann ^ic^ nur ber ©eutfd^e!" —
2)a§ waren einzelne Sid^tpuntte in ?Ri(^arb äBogner'S ^apdV

meifterteben. 3m ©anjen füblte er fid^ aber in feinfer (Stellung

immer unbel^aglic^er , unb biefe Stimmung ftcigerte fic^ bi§ jum

Unerträglid^en, aU er nun feinen „So^engrin" tioflenbet l^atte, aber

mefir al8 ein 3a^r öergelien fal§, ol^ne ba^ mon Stnftalten mochte,

i^n in S)re§ben jur Sluffü^rung gu bringen, ^ie Sntenbanj toar

öngftlid^ geworben burd§ ben succes d'estime be§ „Xann|äufer" ; ber

Äomponift fteHtc für bie Sluffü^rung be§ „Sol^engrin" überbie^ noc^

erpf)te 5(nforberungen an bie SSerme^rung unb 95efe|ung ber

93to§inftrumentc 2C. — 3Kan machte SluSpc^te, gog anbere Opern

öor unb erregte baburc^ bie Erbitterung SBagner'S, ber üon feinem

„2of)engrin" nichts ju fjoren be!am, at§ ba§ erfte %xnak, ha^

er bei einem ^^^ft^ouä^rt jum SOüjä^rigen Subitäum ber |)of*

fapeüe (22. Sept. 1848) birigirte. ®rft 13 Sat)re fpäter fottte

er fein 2Ber! jum erften 3Rate gan^ t)ören! @r faft gule^t —
benn bamalS war „2of)engrin" fc^on auf ben beutfc^en 33üf)nen

t)eimifc^.

3lm „ßotjengrin" befc^ritt Sagner ben tjon i^m einmal al§

richtig er!annten S2ßeg nocli tiiel !onfequenter, als im „Xannt)äufer",

öötlig frei üon jeber Sflücffic^tnal^me auf bie Slnforberungen beg ba*

maligen ^unftgefc^modEg. @r fragte nic^t Hmad), ob ba§ ^ubli*

!um, ob bie Äriti! gefonnen fein würben, il)m §u folgen, i!^n ju

oerftel^en. 3m „2ol)engrin" fü()rte er feine ^rincipien jum erften

2Kale !onfequent burc^, unb jwar fo fonfequent, bafe er ^ier im

(Sinjelgefang bie gefc^loffenen ^^ormen ooUftänbig augfc^lo^.

2)a§ ^rincip ber Seitmotioe, b. f). ber, bie ^erfonen unb

entfc^eibenben SSorgänge auf ber S3ül|ne d^arafterifirenben ^l^rafen,

welche wieber!el)ren , fo oft bie fie betreffenben (Situationen ober

©ebanfen berü'^rt werben, ift im „Sol^engrin" jum erften ajJole mit

Äonfequenj burc^gefüt)rt ; ber be!lamatorifcf)e Stil ift burd^ ein reiches
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inftrumentote« fieben unterftü^t unb gel^obcn — ic^ erinnere nur

Qn bie (Srjätitung ßol^engrin'S oom tieitigen ©rot.

Sfiic^tg tft irriger, aU bie 93e^ouptung, Söogner ^obc feine

Srfinbung, !eine SD'Jetobie. 58ei i^m ift im @egcutt)eit §lUe8 SJielo*

bie. Stber biefe tritt nur nic^t in gejd|loffenen , wicberle^renben

formen auf; fie ift boburd^ im erften Wlomtni fd^wieriger ju oer»

folgen, »erlangt aber t)om Äomponiften auc^ eine um fo größere

®eftattung8fraft , um unfer Sntereffe feftjut)alten unb nic^t in

SD^onotonie ju öerfallen.

®a eS Söagner nid)t bo.rouf anfommt, abfotute ÜJiufif ju machen,

bie ot)ne Äenntni§ ber 2)id^tcrn)orie, ot)ne Äenntnig ber ©ituotion,

ober ber fcenifd)cn SSorgänge, biefelbe 3öir!ung machen würbe; \>a

e§ it)m no(i^ weniger barouf anfommen fann, bem oberftäd^tic^en D^re

burc^ SOietobien gu gefoUen, bie eben nic^t« ot§ 3KeIobien fein

wollen, nur um ju gefoHen
; fonbern bo er unabläffig auf Äorreft*

t)eit unb SSal)rI)eit be§ 2lu8bru(f§, auf intimen ßufammen^ang jwi*

fc^en SBort, Situation unb Xon bebac^t ift: fo fann er auc^

nur bann rid)tig erfaßt werben, wenn man bieg aüeä jugtric^ im*

mer im Sluge bet)ält unb Äcineg »om Slnbern trennt. @ine gcwiffe

©ebanfcnorbeit ift alfo ju feinem SSerftänbniS immcrt)in erforber*

lid^, ein SScrfcnfen in bie Stimmung, eine wiüige Eingebung an

feine f^ü'^^fwiiö-

Slber jebe cd^t bramatifc^e ^ic^tung öerlangt ganj baSfelbe.

SGBer fic^ in Scffing'§ „S^at^an", in ®oct^e'§ „3pl)igenie", in <Sopt)0'

fte§' „5tntigone", in (5f)afefpeare'§ „^amlet" nid^t oolt unb ganj gu

oerfenfen üermag, ber gewinnt eben fo wenig baS ooUe SSerftänbnig

bafür, ber t)at nid^t ben ooHen @enu^, ftet)t alfo bem Äunftwerfe,

je nad| bem Wa^t feiner ©mpföngli^feit, ferner ober nöl)er. S)aS

mufifalifc^*bic^terifcl)e tunftwcrf, ba^ 9flic^arb SSagner'ä

Sbeat ift, f)at oor ber bloßen SSortbid^tung aber ben großen SSor*

t^eil öorauS, ba§ bie Stimmung, welche ber ©ic^ter burc^ feine

SBorte allein t)eroorrufen mu§, l)ier burc^ bie äJiufif üorbereitet,

getragen unb get)oben wirb, ha^ bie äJJufif alfo t)ier bie ^^antofie

be§ .^örerS wefentlic^ belebt, beftimmt unb ^ebt.

®ie 2)icl)ter fennen ben SSorttjeil, ben bie 9Hufif i^nen bietet,

fet)r wot)l; fie »erlangen bepalb für beftimmte äRomente gerabeju

äJJufif. Schiller t)at bie§ oor Willem gett)an, unb jwar befonberg in

feinen fpäteren SBerfen: im „Xell", in ber „93raut oon 2Jieffina",
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bcr „Jungfrau üon DrteanS"; cbcnfo @oet^e im „^mSi". %\t

^ic^ter Ratten auc^ borauf, ba§ ju i^ren Dramen Ouücrturcn unb

3tüifd^ena!tgn!uftf gejpiett wirb , Icbigtic^ bc^l^alB , um (Stimmung

ju machen, um bcn ^M^ij^mn in eine ibeoterc (5pt)ärc ju lieben.

SBctd^c SBirfung babUT(^ erjiett wirb, wiffen wir ou§ „Sgmont", au§

bcm „@ommcmoc^t8troum".

9fl. SBagner crl^cbt nun in feinen 3Ber!en jum !onfcquenten

^rincip, jum orgonifd^en Äunftmittel, tt)Q§ bcr ^id^tcr immer nur

ats StccibenS, ote me^r ober weniger jufäßigeS Hilfsmittel betrad^*

tcn mu§, weit er eben nur Dramen, unb nid^t mufüatifd^e
Dramen fd^rcibt. SBir l^oben bei äöa^ner alfo ein 3ufammentt)ir!en

mehrerer fünfte, ba§, was er unter bem ©efammtfunftwerf
öerftel^t, in weld^cm me()rere fünfte fid^ ergangen unb gegenfeitig

unterftü|en. Denn auc^ on bie Äunft ber DarfteUung werben

bei fotc^en mufifalifc^en SGßerfen, bie nic^t auf ben einfeitigen Äunft^

gefang l^inwirfen, gang anberc, l^oc^gel^enbe Slnforberungen gu [teilen

fein. Der ed^te 2Bogner*®önger mu§ ©änger unb @^auf vieler

gugleic^ fein, unb jwar le|tere§ in folc^em 3Ka§e, 'üq^ man aus*

fprec^en !ann , "^0,% ber SBagner»«Sänger fogor in erfter Sinie Dar*

fteHer, in ^weiter erft Äunftfänger fein fott. ^ierauS f(^on ge^t

l)ert)or, wie ganj anberS bie SSebingungen finb, welche bcr SBagner'*

fd^e Stil an Sitte ftetten mu§, wenn er jur tiottfommenen Dar*

ftettung, unb bamit jum öottfommcncn SSerftänbniS gelangen fott.

SBagner ftel^t ^ier bcm Dramenbid^ter l^o^en Stils nätjcr, als bem

Dpemtomponiften alten ©tilS. De^^alb fann man i^n nic^t üer*

ftel)cn, wenn man i^n einfeitig, als D))ernfompomft, auffaffen Witt.

3c^ l)abe l)icr über ben (Stanbpunft, ben SBagner beim „Sol)en*

grin" erreichte, fc^on fiinauSgegriffen, unb bin bereits bei feiner

leiten unb größten ^eriobe angefommcn, welche bie britte ©ru^pe

femer SBer!e umfaßt, b. ^. biejenigen, um welche je|t noc^ heftig

geftrittcn wirb. Denn bie ßeiten, wo man über bie fünftlerifc^e

S3ered^tigung t)on „Xannpufer" unb „£ol)engrin" fic^ ftrcitcn mu^te,

finb glücEli(^ überwunben. SBagner !^at fein ^ublifum fd^on fo

weit nac^gejogen — ober rid^tiger gefogt, ^erangcbilbet — "ho!^ eS

ben SBerfen feiner jweiten ^eriobe, bie oottftönbig in bie üierjiger

Saljrc fättt unb mit „ßol^engrin" abfdöliefet, jc^t ein unbeftritteneS

SSerftänbniS , ja feine öotte ©^mpattjie entgegenbringt. @rft mit

bem großen S'JibeTun gen werfe, weld^eS er in ben fünfziger
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Sauren begonn, treten tiefe Äunftprincipfragen in it)rer gonjen (Schärfe,

mit atten i^ren tueitumfoffenben Äonjequenjen ^erüor. —
2)ic ©rfenntniS, ba^ e§ it)m unntögtic^ gemad)t würbe, eines*

ttjeitS mit bem ^ublüum fic^ ju öerftänbigen , onbernttieilg einen

entfc^eibenb günftigen (Sinflu^ auf bie ^reSbener X^eatertjer^ältniffc

ju gewinnen, ^atte SSagner feine amttid)e Stellung fc^on tängft

verleibet. 3tIS nun bog ^a^x 1848 fam unb ollentmben S^lefor'

men, S^Jeuorgonifationen, t^ortfdjrittsbenjegungcn t)ert)orrief, gloubte

SSagner enblid) ben äJioment gefommen, ouc^ für bie Stellung ber

2Kufi!, beS Xt)eüterg im Stoote f5rbemb wirfen ju fonnen. @r

arbeitete einen (Entwurf jur Drgonifation eineä beutfdtien S^ationot*

tt)eater§ für bo§ Äonigreif) ©adjfen aug — natürlich gauj öer*

geblic^. — @g blieb beim Sitten.

^ag mad)te SBagner jum 3flet)oIutionör. @r würbe burc^' bie

5rurf)tIoftg!eit aller feiner ^eformoerfuc^e, ber fünftlerifc^en, wie ber

obminiftratiöen, bat)in gefü()rt, bo^ nur noc^ eine gänjlic^e Umge*

ftattung aUer SSert)ältniffe l)ier ju t)elfen öermöd|te. @r ftrebte noc^

einer allgemeinen 9?eform ber politifcl)en unb focialen ^uftönbe , um
auf einem neuen ^^unbamente aud) neue ^unftjuftönbe ju geftalten.

®ie ^regbener SUiaitage öon 1849 !omen. Sflic^arb SBagner

ftonb nid^t auf ben Sarrifaben, wie man bet)auptet t)at — aber er

l)Qtte bie .„mufi!olifcl)e ^ireftion" ber 9fleöolution übernommen; er

leitete bie Signale, bie Sturmglocfen ; er organifirte aud) ben ^ujug

oon auswärts unb feuerte burc^ SHeben jum Kampfe an.

2)aS Äoifer«Sllejanber'9tegiment oon Söerlin bereitete ber 9f?eüO'

lution 'ein f^netteS, blutiges @nbe. Sßagner'S ^reunbe — barunter

fein treuer 9Kufi!bire!tor Sftöcfel — würben gefangen. @r unb Semper

entgingen bemStanbrec^t, bem 3ucl)tl)auS nur burcf) fc^neHe ^luc^t. —
3flicl)arb SSagner war politifc^er ^lüc^tling, ftedbrieflic^ »erfolgt:

baS wor baS @nbe feiner 5lapellmeiftertt)ätig!eit in Bresben

!

t^ür ben Slbfc^eu beS äReifterS öor allem, was moralifc^er

ober !ünftlerif(i)er ßwang war, fann nicl)ts beutlic^er fprec^en, als

baS S3c!enntniS beS mittellofen, auSfic^tSlofen ^lüclitlingS , als er

nun Bresben l^inter fiel) ^atte: „9Kit nirfjts fann ic^ baS SSo^lge-

fül)l oergteid^en, baS mid^ — nad| Überftei)ung ber näd^ften, fd)merj=

liefen (Sinbrücfe — burct)brang, als icf) mic^ frei füllte, frei oon

ber SSelt marternber, ftets unerfüllter 3öünfcl)e, frei oon ben Sßer*

t)ältniffen, in benen biefe SSünfclje meine einzige, oer^e^renbe ^a'^--
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tung getüejen toaren; aU nttc^, ben ©eöd^teten unb ißcrfolgten,

feine Slücffic^t xrn^t Banb ju einer Süge irgenbtt)el(^er %vt\" —
®ic Partitur feines „So^engrin" njor fein einziger S3efi^. @r

oerfaufte fie für wenige {)unt)ert Xf)oIcr in Äeipjig, um bo§ notl)*

wenbigfte ®elb ju erlialten. 3n SSeimar mai)te er $att. ^ier

ttjor auc^ fein ^att. §ier ftanb, feit Äurjem erft, ^xarii ßifjt

an ber (Spi^e ber |)oftapeUe, ^^ranj Sifjt, ben SBagner ttjä^renb

feines ^arifer 5(ufent^alt§ jttjar fc^on gefannt, aber no(^ nic^t erfonnt

i)Otte; ber it)n fpäter in 2)re§ben auffuc^te, aU ber erfte, welcher

„Xannt)äufer" (1848) jur Stuffü^rung üertangte. Sc^on biefeXl^at*

fac^e mu|te bie beiben Mnftler wefentlic^ nöfier führen; aber ttjel*

djeS burc^bringenbe SSerftönbniS, tteld^e f9m^3at!)if^e SSettoanbtfc^aft

Sifjt für SSagner'S ^unftintentionen befa§, !onnte biefer erft bc*

urt^eilen, aU er nun, auf feiner ^tuc^t, gum erften 9KaIe feinen

„Xann^äufer" unter Sifjt'S Seitung prte. „Sif^t ift mein stoeiteS

3c^! 3Ba8 ic^ füpe, al§ id) biefe 9Kufi! erfanb> füllte er, aU er

fie auffüt)rte" — rief SBagner au§, unb legte fofort bie Bu^^unft feiner

3Ber!e mit ooUftem SSertrouen in Sifät'S §änbe. 3n bem Slugen»

blide, voo er t)eimatto§ geworben, gettjann er bie lang erfe^nte,

biStjer immer am fatfi^cn Orte gefuc^te unb nie gefunbene ^eimat

für feine ^unft. — ®§ war eine munberbare i^ügung

!

Sifjt tjerbanfen wir e§ ganj allein, \>a^ gerabe ju ber ^dt,

wo SBagner für bie beutfd^e Äunft öerloren fc^ien, er ber beutfc^en

Äunft fiegreid^ unb bauemb gewonnen würbe. Qt^n 3al)re l^inburc^

log ber @(^werpun!t ber SBeiterentwidelung in bem Keinen Weimar.

@§ t)at, wie einft ju @oetl)e« ©exilier' § ßeit, oud^ bieSmal feine

aJJiffion öott erfüttt.

®ie ©c^idfale ber SBerfc S33agner'§ waren üon je|t an auf

3a!§re l^inauS üon ben perföntic^en ©c^icffalen i^re§ ©c^bpferS ge*

trennt — auc^ ein faum noc^ bagewefener ^atl, für bereu SSerbrei*

tung aber ein entfdiieben glüdtic^er. @§ ift ja nic^t ju bezweifeln,

ba§ bie SSagner'fd^en SCßerfe unter allen Umftänben burd^gebrungen,

unb 5ur Slner!cnnung gelangt wören ; aber wie lange ba§ gebauert,

ob i^r ©d^öpfer nid^t tjorl^er barüber gu ®runbe gegangen wäre —
wer fonn ha§ wiffen? Söenn 9?ic^arb Wagner in ber legten @tunbc

in Sifjt nic^t „fein jweitcS Sd)" gefunben tjätte, wer f)ätte fic^ feiner

angenommen, unb wem |ätte er feine fünftterifcöe ßufunft anüer»

Irouen foUen? @r, bem e§ nid)t einmal in 5)re§ben, aU er bort
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^apcUmcifter unb eine Qdi long ßiebling beS ^ubüfums getoefen,

gegtücEt war, feine neueften SSerfe einjubürgem , follte aU ^lüä)i''

Hing, oug ttjeiter ^erne met)r erreid)t fjoben? Unmöglich — nomcnt*

tic^ bo auc^ ben big()erigen „!ün[t(erijc^en" 93eben!en ber ^oftf)eater

bie ^otitifc^cn nunmet)r \)ö6)\i erttjünfd^t ju §ilfe fomen. ^ie

Dpem eineg fRetJotutionärg, eineg ftedbrieftid^ SSerfotgten onf ben

^oftt)eotern — ein faft unbenfborer ^qU!

^er(SJro§i)er5igfeitbe§®r Datier jogg tjon SBeimor — eine§

bem !öniglic^ fädifijc^en ^ofe nai)t üerwanbten ^^ürften — tierbanfen

ttjir e§, bo^ biefer, alle potitifd)cn 9lüc!fid)ten bei ©eite lofjenb, nur

bie !ünftlcrifd)en auf feiner §ofbüt)ne walten lieB ; ^a^ er, auf ßifgt'S

Stutorität f)in, bie Sinftubirung be§ „2ot)engrin" befahl, ben noc^

^iiemanb get)ört t)atte, unb biefeä SSerf auf feiner S3üt)ne !^iett,

tro|bem 3ot)re lang S^iemanb feinem 95eifpie(c ju folgen ttjagte.

9Son ber benfroürbigen Sluffüfjrung be§ „So^engrin" auf ber

SBeimarer |)ofbüt)ne (ju @oetf)e'g ©eburtstog 1850) batirt ber S3e=

ginn ber Utterarifd^en „2öagner=95ett)egung", bie gteid^faüä öon SBei»

mar i^ren Stu§gang na^m. Sif^t toax auc^ ^ier ber ®rfte, welcher

S5at)n bracfi in feiner iBrofdjüre über „2ot)engrin unb Xannt)äufer",

njät)renb gteic^jeitig ^^ranj 93renbet, ber 9leba!teur ber üon ^Robert

(ScJ)umann gegrünbeten „bleuen ßcitfdirift für 3Kufi!", mit fliegen^

ben ^5ot)nen jur „2Bagner=^artei" überging unb i^r überjeugungS^

öoU treu blieb. ®a^ gerabe bie beftc unb einftu^reic^fte mufifatifc^e

ßeitung bamoliger ßeit, bie nod) baju in ber SlJienbelgfol^n'Stabt

Seipjig erfc^ien, fiel) jum Organ ber SSeimarifc^en ©c^ule machte,

erregte nic!^t geringe ©enfation, gab aber ouc^ ba§ (Signal gu wütigen*

ben ©turmangriffen üon aüen (Seiten. (Sine ^eriobe ber t)eftigften

^olemi! begann, an ber fic^ bie beften Äöpfe auf beiben Seiten

betfjeiligten. ©ine befinitioe (Sntfc^eibung fonnte aüerbingS baburd^

nid^t t)erbeigefüt)rt tt)erben. ^iefe l)ing nur tjon ber S9üf)nenmirfung

ber SBerfe felbft ab. 3lber bie ^olemif erhielt bie Söagner
»
^rage

fortmä^renb im j^Iü^
; fie üerptete öor Willem baS gefä^rlid^e Xobt«

fcl)ttjeigen, unter njetdiem „^oÜänber" unb „Xannl)öufer" in Bresben

Sa'^re lang gelitten l^atten
; fie erregte junäd^ft bie 9ieugierbe, bonn

ba§ Sutereffe be§ ^ublüumS, unb jttjang fo inbireft bie X^eater*

bire!toren jur Slnnalime unb 5tuffüt)rung ber SBagner'fd^en SBerfe,

üon benen „Xanntjöufer" weit fd^neller al§ „l2ot)engrin" feinen äöeg

über alle 93üt)nen mochte.
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9Son gegnerijd^er Seite, bie mit aUen äKitteln Mmpfte, würbe

bomotS üerbreitet, bie ganje Slgitation fei nur eine fünftlid^ erzeugte,

burc^ untauterc SJlittel erhaltene. <Bo unbegreifti^ erjt^ien e§ SCuto«

ritäten, wie ^ouptmonn unb Scit)n, ba| man übergeugungätjott, auS

reiner 93egeifterung, fo unbebingt, fo rüdEfid^tSloS für bie SBagner'»

fc^e ^unft eintreten fönne. Unb boc^ war e§ fo — unb ift fo ge*

blieben. ®amot§ mar bie SSagner»®emeinbe ein Keines §äuftein,

je|t ift fie eine @ro§mac^t geworben. S)rei^ig 3a^re ^at biefer

^agner*Äampf gebauert — je|t wirb er batb genug beenbigt fein.

erften fünfje^n Sa^re ftritt man nur über „^oßönber", „Xann*

t)öufer" unb „So^engrin", bann über ^. SSogner'S ^unftprincipien

im Stttgemeinen. 2tt3 aber nun jene brei Opern auf aßen ffteper*

toiren ebenfo feft ftanben, wie in ber @^mpatl§te be§ ^ubUlumS,

forgte 9^1. SBogner burc^ feine neuen SBerfe reid^lid^ bofür, ba§ ber

Äampf nic^t jur 'Sivi\)t !am. äJiit jebem neuen begann er auf§ neue

— baS Sflefultat war ober immer ba§ gleiche.

@ine geraume ßeit l^inburc^ befolgten bie ©egner bie Xaftif,

SBagner'S SBerfe üon beffen X^eoric ^u trennen, erfterc (weit fie

fd^Iie^tic^ mußten) anjuerfennen, le^tere, at§ mit bem SÄcifter fetbft

gar nid^t ibentifd^, ju üerwerfen. Sll§ aber „Xriftan unb Sfolbe"

auf ber S3ü^ne erfc^ienen (1865), war e§ aud^ mit biefem divide et

impera ju (Snbe. §ier war ber alte Opembegriff abfolut nid^t

met)r feftjutiatten ; ba§ mufüaltfci^e ®rama, bi§^er nur eine X^eorie,

ftanb in SBa§r:§eit öor un§. %vx „unmöglich" fonnte man e§ nun

nid^t mef)r erRören, für „teben§unfäf)ig" aber aud^ nid^t. ®er ©d^ritt

öom „So^engrin" ju „Xriftan" war noc^ größer, olS ber üon „S^lienji"

ju „ßol^engrin".

Unterbeffen fa| 91. SBagner al§ ^^lüd^tting in Büric^ — einfam,

oft an Wim. üerjweifelnb — unb griff jur t^eber be§ ©d^riftftelterg,

um feinem ^ergen Suft ju machen. @r |atte leiber ie|t ^txi genug

baju ; aber e§ war auc^ eine Sflotl^wenbigfeit, \i({^ er baju gelangte,

feine Äunftprincipien im entwirfein. ^a^ „Sol^engrin" eine Über*

gangSform war, füt)tten ^reunbe, wie ©egner; nur ba§ erftere barin

\izn Einfang, le^tere ba§ @nbe erblicften. ^ie ma^gebenben ®runb*

fä^e beburften aber nunme'^r gu il^rer Äonfolibirung ber l^iftorifd^en,

wie ber öftl^etifd^en 95egrünbung, unb biefe !onnte man nur oom

(Schöpfer biefeS 3öerfe§ fetbft erwarten.

(Schlag auf @(^tag erfrf)ienen öon SBagner: „Äunft unb 9?eöo»
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tution" (1849;, „^o§ Äunftmerf bcr ßufunft" (1850; unb „Oper

unb ®rama" (1851). ®ie erfte 93ro|c^üre fd^o^ nur crft 93rejc^c,

fie toav inct)r negirenb, unb in ber ooUen Slufrcgung be3 Sflcöolu*

tionSia()re2 gefdaneben. 9^4. äöagner glaubte an bie ^iftorijc^e iöe«

rcci^tigung bcr 9ieüotution, er fuc^te aber auc^ ben SBeg jur 9fiettung

auf. ®te potittfd^e 3u!unft woßte er nicf)t propt)eäcten, aber er füi)tte

fid^ begeistert, ba§ Ä^unftroerf ju geid^nen, baS auf ben Xrümmcm
ber aften Äunft erftet)en foUte. „2öo einft bie Äunft fc^ttjieg, be-

gann bie (Stoat§tt)ei§I)eit unb ^tjilofopt)ie ; tt)o je^t biefe ju @nbe

finb, ba fängt ujieber ber Äünftter on" — ttjar ber ©runbgebanfe.

91. SSagner ftanb t)ier aU Äünftter auf bem 6tanbpun!te Subnjig

i^euerbac^'S alä ^{)üofopt). (Sr gab it)n fpäter fetbft tt)ieber auf,

unb njonbte fid) ju @d^opent)auer, beut er treu geblieben ift.

3Kan fann njol)l betiaupten, ^a^, wenn 9flic|orb SBagner feine,

fo öieIcS §luffel)en, aber auc^ fo oieten SBiberfpruc^ öerurfac^enben

Schriften nic^t oeröffentlic^t t)ätte, fein 2öir!en at§ Äomponift

weniger fjeftig angefod)ten worben wäre unb er fic^ feine princi*

pieße ©egnerfc^aft i^eraufbefc^woren l)ätte, bie it)m auf @d)ritt unb

Xritt Den SSeg auf bie 93üf)nen unb ju bem ^ublifum »erlegte,

unb bei jebem neuen 2öer!e immer auf§ neue it)m bie <S^mpatt)ie

ber Sfiation ju ent^ietjen fud)te, für bie er bad)te, bici)tete unb fd^uf.

^a| aße biefe feinbtic^en 5lnftrengungen fc^üe^Uc^ 9^ic^t§ erreid)t

'^aben, li>a^ 91. SBagner mit jebem neuen 3öer!e nur immer größere

©rfolgc errungen t)at, beweift um fo flarer it)re jwingenbe ÜJioc^t.

ä^ber ebenfowenig bürfen wir ung öer^el^len, bo§ ha^ SS er*

ftänbnig feiner bramatifd)»mufifatifd)en SBerfe unb inSbefonbere

ber 3^^^^' ^^^ ^^ "^^t ^^"^^ erreid)en, ber wichtigen Äunftfragen,

bie er mit i{)nen löfen woßte unb wirflic^ töfte, gerobe burc^ feine

©ctiriften gang wefenttid^ geförbert worben ift, fobo| beren ©r«

fc^einen wieberum aU burd^au§ notf)Wenbig ju betrachten ift.

2)ie ©teßung 91. 2Bagner'§ jum ^ubtüum wie pr ^ti! war

fomit fotgenbe: ^i§ jur ^ublüation feiner erften Schriften würbe

er nur otSOpern!omponift betrarf)tet; gwar allein origineßer,

oft fettfome, untierftänbtirfje SBege öerfotgenber , mit benen man

burc^auS nid)t immer einöerftanben war, ober immer!^in nur aU
Dperntomponift. ?iad)bem er aber öffentlich auägefproc^en l^atte,

rva^ er erftrebte unb wa§ er entfc^ieben öerwarf, ging Stielen, ja fogar

ben Steiften, erft ein Sidfjt barüber auf, wa§ er mit feinen SS er tcn
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eigentlich erreichen tootttc unb bereits erreicht t)atte. ÜKit ber ©rfennt^

nis, ba^ man eS mit einem Üleformator, ja mit einem wahren

„Äunft^SteüoIutionör ^n tl^un tiatte, brad^ bie Dppofition Io§

— benn nnn erft fa() man, ba^ e§ einen Äompf nm§ 3)afein ber

aften Oper unb ifirer Xrobitionen Qalt — 'äüt, mlä)t ein Sntereffe

baran tjatten, biefe alte Dper in i^rer bi§t)erigen SSeije ju pflegen

unb ju erljalten, jd^loffen fic^ inftinftiö oneinanber unb bilbeten

eine ?ßt)alanj, bie Söagner, ein ed^ter SQ3in!elrieb , allein burc^*

bred^en mu^te, wobei er jeboc^ freie S3al^n mad^te, ol^ne felbft ha-

hzi unterzugehen, ^ie SSorfämpfer ber SSagner'fd^cn ©d^ule

fprad^en eS gerabegu ou§, bafe man SBagner'S 2öer!e erft bann

ganj öerftel^en fönne, toenn man auc^ feine Äunftlel^rc richtig er*

fa|t tiabe- 2)o§ ^ublifum im ©ro^en unb ©angen l)at fid^ atter*

bingS mit biefen tl^eoretifc^en t5^agen nic^t öiel befaßt; aber e§ Ijotte

boc^ fc^liefelic^ ben @eminn batjon, inbem baburc^ für bie 93eur*

tt)eilung ein gan^ neuer @tanbpun!t gemonnen mürbe, ber jur 2tuf=

flärung, jum ^erftänbnis unb fomit auc^ ju größerer ©enu^*

fä^ig!eit fül)rte.

®a§ gro^e ^ublüum ftel)t mit feinen öollften ©Qmpatl^ien für

91- SBagner eigentlid^ fieute noc^ beim „Sotiengrin". 2)a§ ift ber

birefte SSemeiS, \>a^ biefer größere Xl^eil feiner übrigens ganj war*

mcn unb aufrid^tigen 9Serel)rer bamit nod^ üoßftänbig auf bem frü*

l)ercn Dpcmboben ftel)t. tiefem ^ublüum ift ber @tanbpun!t,

tion meld^em aus man ju bem öotten SSerftönbniS ber legten ^e*

riobe SBagner'S gelangt, noc^ nic^t aufgegongen. 5)aS !ann auc^

fo fc^ncß nic^t erreicht merben, meil eine langjötirige ®cmol)nl^eit,

l)unbertjö^rige Xrabitionen bagegen finb. (£§ mac^t nic^t meniger

ÜJlül^e, eine uns geläufig unb lieb geworbene ^unftgemö^nung ju

tterlaffen, als irgenb eine anbere ©emo^nl^eit ber (Sitte ober beS

Glaubens. — 93ei Seet^ooen !|aben mir ganj baSfelbe erlebt.

@S mu^te eine ganje Generation barüber l)ingel)en, beöor bie 95e*

rec^tigung ber britten ^eriobe feineS Schaffens anerfannt morben

ift. „SSerftanben" wirb fic l^eute nod^ lange nic^t öon Sitten.

Sn feinem ^^unbamentalmerfe „®oS ^unftmerf ber ßu*
fünft" gel)t SBagner öon bem @a^e auS: „SBie-ber 9Jienfd| fic^

jur katnx üerl^ölt, fo tterl^ält fic^ bie ^unft §um SWenfc^en".

y
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^ic Äunft tüirb nic^t et)er boS fein, tooS fie fein fonn unb

foU, bis fie boS treue Stbbitb be§ tioinommenen SOJenjc^en unb

feines tt)of)rt)Qften innerften SebenS ift; bis fie olfo nic|t me^r

oon ben Srrt^ümern unb (SntfteUungen unfcreS mobernen ßebenS

bie 93ebingungen i()reS ^ofeinS erborgen mu^. ^ie Äunft

barf Weber ber beSpotifc^en fiaune ber SRobe unterworfen fein,

nocf) fotl fie eine Wienerin bcS SujuS b. t). ber 93efriebigung ein*

gebübeter 93ebürfniffe werben. — 3nner^alb beS mobernen SebenS

mit feinen SluSartungen bringt eS bie Äunft in i^rem ©trcben nac^

9^aturtt)Qf)rt)eit nur bis jur 3Jianicr, mit it)rem ftöten unruhigen

SSec^fel. ^ie Ä'unft ift ober fein fünfttic^eS ^robuft; fie ent*

ftci)t aus einer inneren 9iott)Wenbigfeit. i)ie atte ^cUcnifc^e

5^unft ift bie tt)ot)re, bierein mcnfc^Iic^e Slunft; boS ibcotc Äunft*

wer! wirb ^ier jur lebcnbig borgeftellten Sfleligion.

333ie aber fein ©injetner eine Ületigion erfinben fann — bie

bieS öerfud^en, finb immer falfd^e ^ropf)eten — fo tiermag auc^

fein (Einzelner baS wo^re ^unftibeat allein ju fc^affen. 35ieS ift baS

^robuft gemeinfamen StrebenS unb ©d^affenS ber ganjen ^a»

tion; eS ift eben baS ^unftwerf ber ßufu^f^/ ^^^ ^^^ fuc^en. —
93ei biefem i5iii^^ßi"^"talfa|e t)altcn wir einen ajioment inne,

um uns ju fragen, ob SBagner'S ©cgner if)n jemals t)aben tierfte»

^en wollen? — 3t)re §auptanf(age war bie, SGSagner l^abe fic^

in grenjenlofer Über()ebung tjermeffen — gonj attein baS „Äunft-

werf ber 3ii^ii^ft" ctfunben unb ^ergefteüt ju f)aben. Unb f)ier

fagt er boct) mit ftaren SSorten, ^a% biefeS waf)re Äunftibeal baS

^robu^tgemeinfamen ©trebenS unb ©d^offenS fein foüe unb

muffe! — 3d) erinnere ©ie t)ier on ben ©ntrüftungSfturm , ben

SSagner'S SBorte am ©c^tu| ber erften 93aireutf)er ^^^ftfpielc ^er»

üorriefen: „@ie f)oben gefe^en, was wir leiften fönnen. SBenn Sie

nun wollen, fo f)aben wir eine beutfdie Äunft!" — 2)aS f)ie§ nichts

SlnbereS atS: „3c^ I)abe 3^nen gezeigt, auf welchem SSegc ic^ mein

Sbeat ber nationat«beutfcf)en ^unft ju erreichen fuc^e. SSie

weit wir eS gebracht, fjaben ®ie je|t gefefjen. Um eS noc^ weiter 5U

bringen, um baS Äunftwerf ber 3u"funft bauernb gu geftotten, bebarf

eS S{)reS gemeinfamen SöoUenS, l^^ireS einmütf)igen ©trebenS". —
2)rei fünftlerifrf)e ^auptföf)igfeiten beS SRenfrfjen f)aben fic^ in

Xan^funft, Xonfunft unb ®irf)tfunft jum breifac^en 5(uSbrucf

menfc^Uc^er Äunft i)erangebilbet , unb jwar junärfift im urfprüng«
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liefen Äunftwer! ber S^rif unb fobonn in pc^fter SSottcnbung im

!Droma. Urfprüngtic^ tooren fte untrennbar, fic traten auc^ im

gried^ifc^en ®rama t)creint auf. SBie aber beim X^urmbau ju SBabet

bie Sßötfer, aU if)rc 8pra^en (ftd^ üerwirrten, fic^ fc^ieben, um
jebcg feinen befonbercn SSeg ju gcf)cn, fo fc^ieben ftc| auc^ bic

Äunftartcn, al§ bo§ Sflationalgemeinfame in egoiftifc^e S3efonber*

tjeiten fid^ jcrfplittertc.

®ie urältefte aller Äunftarten ift bie Xanj fünft, bereu fünft*

Icrifc^er @toff ber leibliche 3Jlenfc^ fetbft ift; fie mirb burc^ ben

fRf)^tf)mu8 erft pr ^unft, unb ber fR^^t!§mu§ bilbet aud^ ha^

natürliche S5anb, n)eld^e§ bie Xonfunft mit ber Xanjfunft üer»

binbet. Snt ^rama öerebelte fid^ bie Xon^funft ju il^rem geiftigften

S(u2bru(f§t)ermögen, jur^Iaftif unb 3Jiimi!. §lber loSgetöft üon

ber @d^mefter!unft entortete fie aud^ om el^eften: fie fanf jum SoUet
tjerab, im beften ^aße gur ^ontomime, b. t). pm abfotut ftum*

men, alfo ttjibernatürlic|en ©d^aufpiele. —
®onj neuerbingS l^aben mir mieber on ben „©efd^öpfen be§

^rometf)eu§" erfafiren fönnen, t>a% bic Pantomime eine B^ittcr*

gattung ift, ber felbft bie SKufif eine§ S3eet§ooen fein havLtmht^

Seben, ja nic^t einmal eine burd^greifenbe SSirfung einju^aud^en

öermod^te. ©otc^c SSiebcrbelebungStierfuc^e bienen nur baju, S33ag*

ner'ä ^nftlef)ren ad oculos ju bemonftriren.

SIIS bie Xonfun ft fid^ auä bem Ureigen ber (Sd^mefterfünfte

(oälöfte, na^m fic, aU näc^ftc SebcnSbebingung — mie bie leicht«

fertige Xanjfunft fic^ oon i'^r ba§ r^^tfjmifc^e Wla^ entnommen ^attc

^^ üon ber finnenben ©d^mefter 2)id^tfunft ba§ SBort mit; aber

nid^t ^a^ geiftige, bic^tenbc SBort, fonbern nur ba§ förpcrlic^ uner*

(ä|tic^e, ben ücrbic^teten @c^aß. @o lange ha^ SBort imS)rama

bie füflaä^t ^attc, gebot e§ togifcfi Stnfang unb @nbe; fic^ felbft

übcrlaffcn, folgte bie Xonfunft nur noc^ ben ©efe^cn ber §armo*
nie, be§ meljrftimmigen @efange§, in meld^em ha^ SBort untergel^t.

S)er Äontrapunft gelangte jur ^errfc^aft, b. l). bie SD'iatl^cmatif

bc§ @efül)t§. 3n feiner ©rfinbung gefiel fid^ bie abftrafte Xonfunft

berma|en, ba| fie fid^ als abfolute Äunft fül§lte. SluS einem

|)er5en§bebürfniS mar fie jur SSerftanbegfac^e gemorben.

SBie bie Xanjfunft nur noc^ im S^lationaltanj ßl^aratter

unb urfprünglid^e @igentl)ümlid^feit fid^ §u benwliren mu^te, fo rettete

fid^ bie 3Rufif au§ bem Srrgarten be§ Äontrapunft§ in bie 9Solf§*

iWuüfal. Scttcäge. V. .13
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toeifc, in ba^ mit bcr ©ic^tung innig öerwebtc, üon it)r fielet

begrenzte Sieb. Oobalb bie fc^öntjeitgbebürftigc Äunftwelt enblic^

ttjieber 3Jienfc^en auf ber S3üt)ne bargufteUcn fuc^te, unb SDlcnfc^en,

nic^t mt\)x Orgelpfeifen, fingen liefe — eS war bieS jur 3^^* bcr

„Sfienaiffance", wie tt)ir früt)er gefe{)en t)aben — bemäc^ttgte fie

fic^ ber SSolf^weife , fonftruirte aber aug it)r bie Opern »Slrie,

ein 3wittergefc^öpf , baS ber S^latur ebenfo tt)iberftreitet , wie t>a^

Sattct.

So^gelöft t)on bem bis jum ©innlofen entftettten SBorte, ent=

mddk enblid) bie Xonfunft, ol§ ^tiftruntentalmufü, nnn ein

felbftänbigeS 2eben. W.^ Xröger ber Xon^roeife ()attc fie fic^ bie

rt)^tt)mif^e SD'ielobie ^erongebilbet
; fobalb fie aud) bie §ar =

monie beS meljrftimmigen ©cfangeg aufnoijm, würbe bie (larmo*

nifirte Xanjweife bie 33afi§ beS reic^ften Äunftroer!S: ber nio=

bemen S^mpl^onie, welche burd) ^a^bn, SJiojart unb 93eet =

t)oöen jur f)öc^ften SSoüenbung gebracht würbe, inbem biefe bie

ft)mpt)onifc^en formen, bie big bat)in gteic^foUS fontrapun!tifc^ ein«

gefc^nürt waren, burc^ ben warmen Slt^em^auc^ ber natürlichen

SSolfgweife burcffbringen unb befeeten liefe.

fR. SBagner c^arafterifirt nun bie ©^mp^onie ^a^bn'S, fSHo-

jart'S unb 93eett)oöcn'§ unb !ommt ju bem (Sc^luffe : 2)ie te|te

©^mp^onie 93eeti)ot)en'§ ift bie f^mbotifc^e ©rlöfung ber SPflufü, aus

i^rem fpecifi^c^en (Stemente ^erauä, jur gemeinfamen Äunft; fie

ift baS menfd)Ud)e (Soangelium ber Äunft ber 3"^""ft- ^^lac^ i^r

ift !ein ^ortfdiritt ber Snftrumentalmufi! al§ ©onbcrfunft mel^r

möglich gewefen, benn auf fie fann at§ t)öcf)fte Äonfequenj nur noc^

baS Äunftwer! ber 3ufunft, ha^ gemeinfame S)rama folgen, ju

beffen 9Serftänbni§ un§ 93eett)ot)en ben fünftlerifc^en @c^iüffel Ige»

geben t)at. —
9f{. Söagner get)t nun jur S3etrarf)tung ber 2)ic^t!unft über

unb legt bar, ha^ überall \>a, wo juerft ba§ 9Sol! bic^tete, bie biegte»

rifcl)e Stbfic^t nur auf ben ©c^ultem ber ©d^wefterfünfte, oor Stücm

ber Xonfunft, in§ Seben trat. S^lid^t nur ber S^rüer, auc^ ber

@pi!er, ber ilt)apfobe fang. Sll§ nun bie 3cil föm, wo ha^ SSolfg»

epoS tierloren ging, war fc|on Xl)eSpi§ mit feinem Darren in Sltl)en,

errichtete bie 93üf)ne, betrat fie, au§ bem ß^ore be§ SSol!§ tjerauS»

fc^reitcnb, unb fcl)ilberte nicl)t met)r bie Xl)aten ber gelben, fon»

bem ftellte biefe felbft bar. ^ie Xragöbie ber alten Hellenen
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tüQr baS, in \)a^ öffentliche Beben eintretenbe SSoIf^funftwerf.

2)ic S9lütt)e ber Xragöbie bauerte aber nur genau fo lange, aU fie

aus bem gcmeinfamcn SSottSgeifte ^eraug gebic^tet würbe. 5)ie 2)ic^t'

fünft ttjutbe noc^ ber 5lufI5fung ber Xragöbie unb nac^ ü^rem StuS^

fd^eiben ouS ber ®emeinfam!eit mit ben ©d^wefterfünften , ju einer

fc^reibenben unb befc^reibenben ; bie ©id^tfunft würbe jur SSiffen*

fc^oft, jur ^^üofopl^ie, bi2, abermals aus bem SSoIfSgeifte l^erous,

am ©d^luffe beS SWittetatterS wieberum bie ©c^aufpieler*
genoffenfd^aften fit^ bilbeten, beren bid^terifd^ fc^affenben

§öl§epttn!t ttjir in @t)a!efpeore fe^en — ein unerprteS ©enie, ba

er burc^ bie 3Jiad^t ber 9lebe aßein, unb nur mit ^itfe ber ^^an-

tafie feiner ßufc^auer, bie pd^ften SSirfungen erhielte.

Slber fottjie ber bramatifc^e ©id^ter fid^ auS ber ©enoffenfd^aft

ber ^orftetter Ijoc^müt^ig loSlöfte unb fic^ über biefe ftettte, ging

bie 2)ic^t!unft wieber jurüdE; felbft ©oet^e'S SSerfud^e, bie Sü^ne

ju befreien tjom afabemifc^en B^^J^Ö' gelangen auf bie ®auer nid^t.

— ©0 würbe boS 93üf)nenbrama geboren, baS ber Sitteratur,

aber nic^t bem SSolfe geprt. S)ie SSerfud^e, aus biefem 3«ftönbe

wicber !^erauSju!ommen , fül^rten nur boju, bo^ bie @d^aufpieter

fi(^ tjom 2)id^ter emancipirten , \)a^ bie ©c^aufpielfunft nun jur

Äunft beS ©c^aufpieterS, jum perfönli^en SSirtuofent()um

würbe. Unfere beutfd^en 2)Tamati!er, wenn fie bargeftettt werben

wollten, mußten „^Hollen" für bie ©c^aufpieloirtuofen fc^reiben ; aber

bie x5fWn^ofen l^atten i^nen l^ier ben 9lang üottftänbig abgewonnen.

„®rft wenn bie beiben ^rometl^euS — @t)a!efpeare unb 95cet^

pijen — fi(^ bie ^anb reid^en ; wenn bie marmornen Schöpfungen

beS ^l)ibiaS in f^leifc^ unb 33lut ber fcenifc^en ^taftif unb ÜKimif

übergei)en; wenn bie nad^gebilbete 9'latur auS bem engen Sdal^men

an ber ßi^i^^wanb beS 0leic^en,;. in ben weiten, üon warmem

Seben burc^we'^ten 9flal§men ber Sü^ne für 5ltle fic^ auSbelinen. wirb
— erft bann wirb in ber ©emeinfc^aft aller feiner Äunftgenoffen

auc^ ber ^ic^ter wieber feine öotle ©rlöfung finben."

SSagner betrachtet nunmet)r bie biSl)erigen SSerfud^e jur Söieber»

tiereinigung ber brei Äunftarten näl)er unb\legt gunäc^ft bar, t>a%

genau ba, wo bie eine Äunftart bie anbere beitlfrt, wo bie i5äl)ig*

feit ber anberen für bie ber einen eintrat, fie auc^ i^re natürliche

®renje fanb. SRux bie Äunftart, bie ein gemeinfameS ^nft=
werf will, erreiche auc^ bie l)öc^fte ^^ülle il)r^S eigenen, befon*

13*
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beten 3Befen§, wogegen biejenige, bie nnr fid^ will, befd^ränft unb

unfrei bleibe.

SSon oQen Stunftarten beburfte feine ber 9Sermät)Iung mit einer

anberen fo fef)r wie bie Xonfunft, weil fte wie ein ftüffigeS

?laturetement jwifcfien ben beftimmter unb inbibibueHer fic^ geben*

ben SBefcnl)eiten ber @d)Wefterfünfte auSgegoffen ift. SfJur atg

Xrägerin beS SSorteS bermoc^te fie auS it)rem üerfc^wimmenben

SBefen gu cl)orafteriftifc^er ^örperlic^feit ju gelangen. 2)em (Streben

ber anberen fünfte, au3 ber Xon!unft nur ju fc^öpfen, foweit e^

it)nen ju it)ren fpecieUen 3^^^^^" bienlic^ fc^ien, fe^te bie Xonfunft

ha^ löeftreben entgegen, bog 3Bort fid^ ju offimitiren, um nad^

33elieben bomit ju fcf)alten. 3n ber fati)olifd^en Äirc^enmufif
oerfügte fie über bo§ 3Bort nac^ unbebingter ©efü^lSwiUfür ; ha^

SBort öertor baburd^ ober feine 93ebeutung oI§ Äern ber mufifali*

fc^en Stuggeftoltung. ®rft in ber proteftontifd^en Äird^en*

mufi! gab fid^ ein neues, fröftigeS @rfoffen be§ SSorteS funb unb

bröngte in ber ^offionSmufif biä §um firdEjtic^en Xiroma l)in.

Slber aus ber ^rc^e in ben 5lonäertfaot oerpflanjt, würbe fie jum

Oratorium, eine 3wittergattung , weldje X)rama fein will, aber

nur fo weit, olS eSberSUiufif ertaubt ift, bie unbebingte ^oupt*

fadje, bie tonongebenbe Äunftart im ^romo gu fein. Umgefctjrt

oerlongte bie ^id|tfunft im recitirten ©c^oufpiel bie X)ienfte ,ber

SKufif ^u Sflebenjwecfen, jur 5(uSfütlung.

2)ie Dper ift nur eine fctieinbore SSereinigung ber brei ber*

wonbten ^unftorten. Denn fie ift jum ©ommelpunft ber eigenfüc^tig*

ften Seftrebungen biefer ©c^weftem geworben. Unleugbar fpric^t

bie Xonfunft in it)r boS Üiec^t ber ©efe^gebung ou; i^rem egoiftifd^

geleiteten X)range jum ®rama f)in fjoben wir bie Dp er gu oer»

banfen. Slber in bem ®robe, olS Xon^* unb ^ic^tfunft ber Xon»

fünft f)ier nur bienen folten, tritt ou^ wieber eine 9l?eaftion ha--

gegen ein, <Sowie bie X)ic^tfunft ben patfjetifc^en, ber Dper

oüein jufogenben ®efüf)lSboben oerlö^t, mu§ bie Xonfunft ben

Saunen ber X)icf)tfunft bienen unb eine gonj untergeorbnetc 9toltc

fpielen, b. ^. nur bo eintreten, wo eS bie X)ic§tfunft gerobe brau*

rf)en fonn; jo fie mu^ fiel) fetbft burc^ ^rofo oerbröngen loffen,

Huc^ bie Xanjfunft moc^t fiel) im 93allet für fic^ allein breit, wo

fie nur irgenb einfpringen fonn. Sie bröngt bann boS Xromo jur

Seite, um für fid) oÜein ^u gelten. So tjoben wir eine Slufein«



53]
• '3lt(^arb SBagtter. 173

onberfolge, ober feinen inneren ^ufflwimen^ong öon 2)iatog, @efang,

Xanj, ^anblung — unb qu§ biejem Äongtonterat fann !ein @e»

fammtfunftwerf refuftircn.
j

@o ttjurbc bic Oper jum gemeinfamen SSertrag^ beS ®goi§muS

ber ®injclfünfte ; aber fo glänjenb bie Xonfunft auc^ ^ier ju l^err»

fc^en fc^ien, würbe fie \>o6) batb iJirer Slb^öngig!eit inne. SBol^I

^abcn 2Reifter ttjie ®tüd, SJJojort, S3eett)ot)en, SScber ha,

ttjo bie Oper nur irgenb bie S5ebingungen in \x6) fa^te, bk ein

öoUcS aufgellen ber SJiufi! in bie ^i(^t!unft ermöglid^en

tonnten, bie ©rlöfung i^rer Äunft ^um gemeinfamen Äunftmcrt t)oU*

brad^t. Slber tt)o§ unter befonberS glüdftid^en Umftdnben bem ein*

jelnen ©enie glüdte, giebt ber SKaffe ber ©rfd^einungen noc^ fein

®efe|. ®ieje großen SJieifter finb un§ in ber Dpernmufif bie Seit*

fterne, ^um ©rfennen ber fünftterifc^en SD'iögUc^feit be§ Slufgef)enä

ber rei^ften SJiufif in b er ^ic^tfunft, bie, burc^ biefeS freie Slufge^en

ber SDlufif in if)r, erft gur atttjermögenben bromartfd^en Äunft wirb.

®ie großen SSorbilbcr blieben immer nur öercinjette ©rfc^et*

nungen; bie Oper fanf fofort wieber oon i^rer ^öf)e l^erab, fobalb

bie großen SKeifter gejc^ieben waren.' Unb bie X|aten eine§ ®tudf,

©iogart 2C. woren infofern auc^ immer nur einfeitigc Xf)oten, als

fie nur bie ^öfiigfeit unb ben SSiUen ber SO^ufif aufbecften, of)ne

ba^ biefe öon ben ©d^wefter fünften tjerftanben warb, unb o|ne

ha^ jene fic^ auf bie §ö^e ber SDlufif ju erf)eben tiermoc^ten.

9^ur au§ bem gleichen, gemeinfc^aftlid^en orange otler brei

Ä'Unftorten fann alfo if)r SSerfc^meljen §um wafjren Äunftwerf , unb

fomit biefeS Äunftwerf felbft, ermöglicht werben. @ie muffen i^re

©elbftönbigfeit au§ Siebe gum ©an^en aufgeben fönnen. Somit

wirb ha^ „®roma ber ßufunft" bann entftel^en , wenn ©c^aufpiet,

Oper unb Pantomime nid^t mel^r für fid£) oßein leben wollen ober

— fönnen.

®ie moberne ^unft, foweit fie cc^te ^unft ift, ift ba§ (Sonber*

eigentl^um einer gebilbeten Ätoffe geworben, bie fie allein ju »er*

fte^en glaubt, b. l). ju genießen oermag. * ^u i^rem 35erftänbni§

erforbert fie ein befonbere§ ©tubium. Unb tro^bem ift biefe§ SSer*

ftönbniS oft nur ein tfieilweifeS, jebenfatlS nid^t ein weit tterbreite-

te§. ®ie l^olie Slufgabe berÄunft ift aber bie, S3ilbung ju üer*

breiten. @ie fann bie§ jeboc^ nid^t, wenn fie oon oben l)erab

S3itbung ouSgie^en foU. @ie mu| öielmetir, um wirfen §u fönnen.
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felbft bie 93Iütt)e einet natürlichen, t)on unten ^eraufge»
roa offenen Silbung jein.

Sm Xt)eater liegt ber Äeim unb Äern aller notionat'

fünftlerifc^en Äultur; ja, e§ fann !ein anberer Äunftjttjeig ^u

tt)a()rer, öoÜSbilbenber SBirffamfeit gelangen, wenn nic^t bem X^eoter

jein njicf)tigfter 5(ntt)eil ()ieron öottftänbig perfannt unb jurüd*

erobert tt)irb.

?R. SSagner gelangt {)ier, ujie wir jet)en, auf anberem S33egc

ju bentfetben ?Refuttate, njie © (Ritter, ber bog Xfjeater gleichfalls

junt §aupt!utturmittel et^ob unb bie (Sc^aubüf)ne aU eine mora«

iif c^e Slnftalt betroc^tete. X)o^ biefer ibeole @tanbpunft junöc^ft

nur ein t)9pott)etifc^er ift, beeintröc^tigt feine ()ot)c 95ererf)tigung

gett)i^ nic^t. SBenn bie Söeften ber 9?ation nac^ biefem ßiele ftreben,

fontmen wir it)m eben immer nöl^er.

„X)ie ©cf)aubü{)ne ift ber gemeinfame Äanal, in ttjeld^em öon

bem benfenben, befferen X^eile be§ SSotfeS baS 2ic^t ber SBeiSfieit

t)erunter ftrömt", — fagt Schiller in feinem eben citirten SSortrage,

— „unb t)on ba auö in milberen @trof)ten burd^ ben ganzen @taot

fic^ verbreitet. 9flicl^tigcre 95egriffe, geläuterte ©runbfä^c, reinere

®efüf)Ic fliegen tjon fjier burc^ aße 5lbem beS SßoIfeS. — Unmög*

tic^ fann \ä) ^ier ben großen (Sinftu^ übergeljen, ben eine gute

ftet)enbe S3üt)ne auf ben @eift ber 9'lotion l^aben würbe. — SSenn
wir e§ erlebten, eine 9^ationatbüt)ne ju t)aben, fo wür»

ben wir aurf) eine ^iotion! SÖSaS fettete ©ried^enlanb fo feft

ancinanber? 3ßaS jog ba§ SSolf fo unwibcrftel)lic^ noc^ feiner

93ü^ne? — '?flx(i)t§> anbereg, aU ber oatertänbifd^e Sn^ottber

©tücfe, ber griec^ifc^e ®eift, ba§ überwältigcnbe Sntereffe ber

befferen SJJenfc^tieit, ^a^ in berfetben otf)mete." —
^ier ftet)en wir nirfit mcfjr auf bem ©oben ber Unter{)aÜung,

ber ßctftreuung, be§ ©innengenuffeS , t)ier ftetjen wir oor einer

großen Kultur frage, an weldfier bie S3eften unferer Station ge«

arbeitet :^aben. — 2Ber beuft ba nod^ an bie alte Dp er? 2öa§

fann biefc f)ier noc^ weiter bieten, toa^ wirfen wollen? SBagner

ftrebt nac^ einem Äunftwerf, ba§ fo t)ocf) über ber Oper ftef)t, wie

eine Xragöbie be§ (5opt)o!Ie§ etwa über einer tragedie oon

SSoUoire.

SBenn man nun aber geltenb madf)en wollte, ba^ 91. SSagner

bei feinem ^beale be§ mufifalifcl)en Xrama§ ber ÜJiufif nur be^»
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i^alh eine fo {)cröorrogenbc S3ebeutung, einen fo wejentlid^en (Sinflufe

jufc^reibe, toeil er jo fclbft 3Rufi!er gewefen fei, jo mbge ^ier

an einige SluSf^rüd^c unferer größten S)id^tcr unb Genfer erinnert

werben, bie, öon il^rent @tonbpun!te auSge^enb, §u bent ganj gleichen

(Snbrefnitate gelongtcn.

Scffing fogt in ben nad^getaffcnen ^^i^agmenten jum „Saofoon"

:

„^ie S^Qtur jd^eint bie ^oefie unb äJJufi! nid^t jottJol^t jur SSerbin*

bung, otS öielmetir ju einer unb berfetben Äunft beftimmt

ju laben. @§ f)at aud^ ttjir!tic^ eine ß^it gegeben, wo fie beibe

jujammen nur eine Äunft auSmad^ten. — SSenn man je|t noc^

baran ben!t, mac^t man bie eine Äunft nur ju einer §iif§!unft

ber onberen, unb mei^ nichts mefjr öon einer gemcinfd^aftlid^en

SBirhing, welche beibe gu gteid^en X()eiten l^eröorbringen. 3Kan übt

nur eine SSerbinbung ou§, in Welcher bie ©ic^Üunft bie t)etfenbe

Äunft ift, nömlid^ in ber Dp er. ®ie SSerbinbung aber, wo bie

SOtufi! bie fielfenbe Äunft märe, l^at man nod^ unbeorbeitet ge*

laffen."

Über bie ©tud'fc^en 9(?eformen fc^reibt § erb er bei S3efpre=

c^ung ber „Sttcefte": „SSon jener §errjd^er^öl§e, auf metd^er fic^ ber

gemeine 2Rufi!u§ brüftet, ba^ bie ^oefie feiner Äunft biene, ftieg

®tuc! lierab unb lie^, fomeit e§ ber ©cfc^madf ber Station, für

bie er in Xönen bietet, jutie^, feine Xöne ben SBorten, ber

@m^)finbung, ber ^anblung felbft bienen. ®r t)ot 9lac^«

eiferung gefunben, aber öielteic^t eifert it)m batb einer öor: ha^

er nämlic^ bie ganje S3ube be§ jerfd^nittenen DpemftingflangS um*

wirft, unb ein Dbeum aufrid^tet, ein jufommen^ängenbe§ iQri*

fc^eS ®tbänht, in welchem ^oefie, SJiufü, 2l!tion unb ®eto*

ration ®in§ finb,"

3c^ erinnere femer an ben be!onnten 85rief ©c^itler'S an

®oetf)e (öom 29. 2)ecember t797), worin (Schiller fagt: „3(^ l^atte

immer ein gewiffeS SSertrauen jur D^Jer, \)a^ au§ i^r, wie au§ ben

Stören be§ alten 93acd^u§fefte§ , ha^ Xraucrfpiet in einer

ebleren ©eftatt fic^ loSlöfen foltte. Sn ber Dper erläßt

man un§ hk ferüile 9'iaturnac^al^mung, unb e§ fönnte fic^

auf biefem SBege ha^ Sbealc auf ha^ Xl^eater fte^Ien. S)ie Dper

ftimmt bur(^ bie ÜRad^t ber 3Kufi! unb burc^ eine freiere l^armo^

nifc^e^ Steigung ber ©innlic^leit ha^ ©emütt) ju einem fd^öneren

©mpföngnig. §ier ift wirüid^ oud^ im ^at|o§ felbft ein freieres

;,

.
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<Bpid, weit bie äJfufi! e§ begleitet; unb bog äöunberbare,

toeld^eg t)ier einmal gebulbet tüirb, mü^te nottjtocnbig gegen bcn

(Stoff gteid^güttiger mad^en."

5lud^ ein ibeoler Xonbid^tet, ein ßiebling ber Station, möge

Ijier noc^ get)ört tt)erben, ß. Wi, t>. SBeber. SllS ber afabemifc^e

9Kufifoerein ju 93reSlau (1824) bie Slbfid)t funb gab, bie aKufif

jur „Sur^ant^e" im Äonjert Qufjufüt)ren, jc^rieb SBeber : „®ur^antt)e

ift ein rein bramatifc^er SSerfuc^, feine SBirfung nur üon
bem öereinigten 3ufommenn)ir!en oller ©d^njefterÜinfte

l^offenb, aber fidler tt)ir!unglo§, wenn il)rer ^ilfe beraubt."

3c^ tonnte biefe ßitote nod^ tiermel)rcn , fie genügen ober t)ier,

um ju jeigen, bo^ 91. Söogner mit feiner Äunftlel)re ebenfo orga*

nifd^ öerbunben mit ben beften ©eiftern ber Nation boftet)t,

wie feine Äunftbeftrebungen Ijiftorifd^ fotgerid^tig oug bem

^unftbebürfniS tjerouSgemod^fen finb.

91. SSogner blieb bei feinen erften fc^riftftellerifc^en Äunbgc*

bungen feineSmegS fteljen. @r !onnte boS gor nid^t, meil fie eine

i^lut!^ öon ©rmiberungen , einen (Sturm üon (Sntrüftung l)eröor*

riefen, unb feine §ol)ltofen ®egner il)n einer ma^lofen Übcrl^ebung^,

einer reöolutionören Xenbenj jeititen, ber man entgegenarbeiten

muffe. 2)ie§ mar nur notürlid^, benn bie ^rincipfrogen mürben

t)ier gu Sjifte Umfragen. SSenn man bie Söagner'fc^en Se^ren

gelten lie^, fo mar eS mit ber alten Dper ^u ®nbe. Um fic^ nun

biefe gu molaren, ftreuten feine (Segner bie SSerböd^tigung oug, bie

oud) im ^ublüum fofort SBurjel fa|te unb noc^ immer fortmud^ert

:

SSogner l)abe bie SSerfe unferer Äloffüer öermorfen, er moHe öon

it)nen otten nid^tS mef)r miffen, unb gloube, mel^r ol§ fie oüe gu*

fommen leiften gu !önnen. ^- SSenn man ben biötierigen ©ntmide*

lungen gefolgt ift, erfennt mon fofort, bo^ bie§ eine miberfinnige

S3e]^au^tung, ja, eine obfic^tüc^e SSerleumbung ift.

Söogner mar baburd^ gejmungen, feine X^eorie in einer gonjen

ffteil^e öon Schriften meiter §u entmideln, refpeWöe ju öert()cibigen.

3c^ nenne öor Slttem fein ^ouptmer!, „Dper unb 2)romo", in

beffcn erftem Z|eil er „bie Dper unb bo§ Söefen ber äJJufü", im

jmeiten „ba§ ©c^oufpiet unb ba§ SSefen ber bromotifc^en 2)ic^t»

!unft", im britten „X)ic^t!unft unb Xon!unft im X)rama ber 3u!unft"

nod)mol§ gon^ betoillirt bet)anbette.

X)iefe ^unbamentotfd^rift bel)onbelt bie ^oge fo einge^enb, ba§
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tc^ fic I)tcr ntc^t im 6in§etnen jergliebern fann; fie ift aud^ ttjett

mel^r angefcinbet aU — gelejcn toorben, ttjcilt^r tiefge^cnber !unft»

tpiffcnfd^oftltc^cr 3n()att feine Seftüte für ein nur oberftöc^Iic^ ur*

tt)eilenbc8 ^ublifum ift. Söogner fo^ fic^ ferner genötl^igt, einzelne

i^vagen in einer ifteif)e in ipo^ulärer ^orm gefd^riebener SSrofd^ü*

ren ju bct)onbe(n, — batjon ic^ nenne: „äRittfjeitung an meine

t^reunbe" (tt)orin er feinen eigenen @nttt)ic!etung§gang bartegt), „ßu*

funftämufi!" (jur ©infü^rung be§ „Xannl^äufer" in ^arig), „93eet*

t)oöen" (worin er jum S3eetf)ot3en'Subitäum über SSefen unb ®eift

ber SWufi! bie tiefften STuffc^tüffe, eine ^^itofop^ie ber 9)lufi!,

gab) , „ Über bie SSeftimmung ber^Dper" (ein atabemifc^er Vortrag

in Serlin), „Über ©c^aufpieler unb Sänger" unb „Über bo§ 2)iri*

giren" (eine lic^tüotte Sel^anblung ber ))ra!tifc^en f^^^agen ber fünft*

krifc^en Interpretation) , unb noc^ anbere «Schriften , bie ie|t in

9 SSänben gefommelt oor un§ liegen.

2IUe tragen werben ^ier mit einer ©rünblic^feit unb Sinbring*

lic^feit bel^anbelt, ba| bie ganje ^nftt^eorie baburd^ in ein ©Aftern

gebracht werben ift, weld^eS aH 95afi§ für unfere Äunftanfd^auung

bienen foß. 3|te SSirfung in§ 5lIIgemeine beginnt ober erft oon

ber 3fit ön, wo 0i. S33ogner'§ mufifalifd^ * bramatifd^c ©d^öpfungen

ber britten ^eriobe fic^ überaE S3a^n gebrochen ^aben, alfo erft

feit nic^t öiel mefjr al§ einem Sa^rje^nt.

diejenigen täufc^en fid^ aber, welche glauben, ba§ bie SSagnef*

fc^e ^nfttf)eorie je^t fc^on abget^an fei. Sm ©egentl^eit, fie wirb

nac^ feinem Xobe erft red^t aufleben. ®enn wenn auc^ junäc^ft

biefe Xt)eorie baju biente, un§ ba§ SSerftänbniä ber feinen Söerfen

ju ©runbe Uegenben ^rincipien, unb baburd^ ben richtigen fritifc^en

©tanbpunft ju i|rer S3eurt^eitung felbft Iju erfc^lie^en, fo wirb

bann, wenn biefe§ SSerftönbniS erft ein attgemeineS geworben —
unb wir finb nid^t met)r weit üon biefem ßeitpunfte entfernt — bie

Xfjeorie, auf welcher fotd^e SSerfe fu|en, unb au§ i^r geftaltet

Werben fonnten, einen weit bebeutenberen ©influ^ auf \>a^ fünft*

lerifd^e ©d^affen im ^lögemeinen gewinnen, im @egenfa| ju früfjer,

wo mon nod^ zweifelte, ob jene Xtjeorie überfjaupt leben^fäl^ige

Äunftwerfe §u fd^affen oermöc^te, wo man atfo bie „ßufunft" ber

SSagner'fc^en Schöpfungen felbft no^ in i^i^age ftellte.

SSenn aucfi 0licf)arb Söagner in jenen erften Salären feines @jil§

mufifalifd^ fd^öpferifd) nid)t t^ötig war — oon 1849 bi§ (inhz 1853
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t)ot er faftifc^ 9lic^tg fomponirt — fo Ratten feine bromatijrf)'

mufi!ali|c^en ©nttuürfe boc^ !eine8tt)egS geruht. ®rf|on toätirenb

ber mufüatifd^en SluSfü^rung be§ „2ot)engrin", bei ber er ficf) „tuic

in einer Doje in bcr^^üfte gefüf)It tjatte", bemächtigten fid) jwei

Stoffe feiner bid)terifc^en ^^antafie: „©iegfrieb" unb „^riebric^

Sarbaroffa". SRod^mai^, jum testen 3Kate, fteUten fic^ SK^t^oS

unb ©cfd^i^te it)m gegenüber |unb brängten it)n bieSmol fogor ju

ber (Sntf(Reibung, ob er ein mufÜQÜfc^eS ^roma, ober ein recitirteä

8d)aufpiel fc^reiben foüe. @r entfi^ieb ficf) gtiidtid^ettoeife für ben

9J?Qtf)o8 unb für bo§ mufifalifc^c ^ranto, unb öoHenbete „Sieg*

frieb'S Xob" (in brei Elften unb einem SSorfpicl) bereits im ^erbft

1848. damals badete er an bie 9Kbgtid)!eit einer Sluffü^rung

nic^t; bie bic^terifc^e SSoUenbung unb einjelne SSerfuc^e jur mufi--

fatifd^en S(u§füf)rung (j. 93. ber „©efong ber äöalfüren") gaben it)m

nur eine innerliche ©enugt^uung, ein S^Jittel, um ficf| oon ber i^n

umgebenbcn äußeren SSelt, mit ber er fid^ nid^t oerftänbigen fonnte,

abjufd^Iielen. 5(ud^ mit bem ^lane ber ®irf)tung eines 2)ramaS

„SefuS öon S^ajarett)" I)at er fid^ bamats getragen. @r gab it)n

auf. einerfeits megen ber ttjiberfpru(^t)otten SRainx beS ©toffeS, ber

oom 2)ogmatifc^en nic^t ju trennen, in ber überlieferten i^orm aber

bramatifd^ nic^t ju be()anbeln tt)ar; anbererfeits in ber @r!enntnis

ber Unmbgtic^fcit, biefeS SSer! jemals jur offentlid^cn §(uffüt)rung

gu bringen. Slber ein Sllefultat t)at bie 93efc^öftigung mit biefem

^^lane i^m boc^ gebraut: ben Äeim ju „^arfifat", ber junöc^ft tt)ot)l

aus ber 95efc^äftigung mit ber ©ratfage beim „So^engrin" ^erüor»

ging, aber (im britten 5l!te namentlich) auc^ eine unoer!ennbare

innere SSerttjanbtfc^aft mit „3efuS oon Sfiajaret!^" geigt. —
SlIS nun Sifjt ben „Sol^engrin" in SSeimar nid^t nur jur 3luf*

fü^rung, fonbern aurf) jum SSerftönbniS, ja gum ©iege gebracf)t

f)atte, rief er SSagner ju : „®ie^, fo meit ()aben mir'S gebracht. 5iun

fc^aff' uns ein neues SSer!, bamit njir'S noc^ weiter bringen!"

SÖ3agner na()m je^t feinen „©iegfrieb" emfttid^ in Eingriff, obgleidfi

eine fofortige ^arfteHung ouf ber 95üt)ne it)m immer noc^ unmög«

lid^ f(^ien. (£r erfanntc jugteirf), ba§ er mit „Siegfrieb'S Xob"

allein feine Hufgabe nic^t löfen !onnte. (Sine %Mt oon 93egie*

l)ungen jur ©iegfrieb « SJJ^t^e , jur Söälfungen * (Sage ,
ju atten

mt)tt)ifc^en $8orauSfe|ungen biefeS Stoffes überl^aupt mu|te er ent*

roeber als allgemein befannt oorauSfe^en (unb baS waren fie nic^t),
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ober fonnte fic nur anbeutcn, of)nc fie jum tjoöcn SScrftönbniS ju

bringen. SlnbernfoHg mu^tc er fid^ in einer epifc^en breite t>er*

. liercn, bie bcm 2)rQma fernbleiben joß. ^^^f* untt)illfürlid^ würbe

alfo ber 2)ic^tcr barouf geführt, ben X|eil be§ SK^t^oS, ber nnr

erjä^lunggttjeife f^ättt mitgettieilt werben !5nnen, felbftänbig al§

2)rama anSjufü^ren. @o entftanb „®er junge ©iegfrieb", ber ®e*

»inner beS ^orteS, ber ®rtt)ec!er 95rünnf)itbe'§. Um aber ttjieberum

bie ®ntfte^ung be§ S^ibelungen^orteS , fowie bie @c^ic!fale 93rünn»

flitbe'S tJoUfommen ftar ju machen, unb jwar in finnlic^en §onb»

lungSmomenten , ni(^t in epifc^en ©rjö^tungen, mufete er noc^

weiter ge{)en, unb fo entftanben „SH'^eingoIb" unb „SBalfüre" 5ule|t

in feiner ^^antafie, wie ini bid^terifc^en ©ntwurf.

2Rit welcher Ätarl^eit ^ier ber ®id^ter auf fein großes ©nb^iel

gufteuerte, mit meld^er ©ic^erl^eit er e§ erreid^te, erfennen wir um

fo mel^r, wenn wir bie früher öorl^ünbenen Söeorbeitungen ber @ieg»

frieb«@age bamit ttergteid^en. ®er §ouptunterfd^ieb mit bem „S^iibe*

lungentieb" ift eben ber, ba^ e§ ein @po§ ift, welches nic^t nur

anbere ^^o^^» fonbern au^ gang anbere (Subgiete l^at (^eml^itben'ä

?Ro(^e unb ben Sieg be§ Sf)riftentl^um§) , unb jugleid^ auf m^t^ifc^e

SSorouSfe^ungen fi^ ftü^t, bie jur 3^^* ^^ ®ntftef)ung be§ S^ibe*

lungenliebeä noc^ bem ^olfe geläufig, in ber mobemen c^riftlic^en

3eit aber öerfc^oUen waren, bis erft in ben (e|ten Sal^rgellnten un*

fere beften Äöpfe fic^ an bie 3lrbeit machten, bie ©c^ä^e ber Sbba :c.

wieber auszugraben unb ber ©efammt^eit nä'^er ju bringen. Hebbel,

ber in feiner Sflibelungen^^id^tung bie auSgefproc^ene Slbfi^t ^atte,

unfer ^lationalepoS ju bromotifiren , !ämpft gegen bie §inbemiffe,

bie SSorgefc^ic^te feines 2)ramaS in bie (Sypofition gu bringen, jeboc^

bie m^t^ifc^en SSorauSfe^ungen barauS ju verbannen, entfc^ieben

ungtüdtic^ an. ®ie Scbeutung 93rünnl^i(be'S bleibt bei i§m oöttig

unflar, bie beS 9libeIungenf|orte§ ebenfo ; ©iegfrieb erfc^eint fjier aU
ein junger Sflaufbolb unb fRenommift, ber üon unglaublichen gelben*

tfiaten berichtet, bie man nic^t fielet, beren SBertf) man auc^ nic^t

beurt{)ei(en !ann.

@o wie 9flic^arb SBagner aber ben Slibetungen^äR^t^oS bra*

matifd^ geftattet l^at — unb jwar nid^t nad§ bem ^flibelungenliebe,

fonbern nac^ ber Urqueöc, ber @bba, — fo, wie er \>a^ öielfac^

SSerworrene ftar auSeinanberlegt, bie jerftreuten ©lieber öerbinbet,

bie ^anbtung fortlaufenb motiöirt, i)at er nic^t nur ben altger»
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manijc^en ü)ii)ti)cn!reiä jum crften ü)iale im 3ufQmmeut)an9e bei«

beutfc^en SSoIfe auf ber i8üt)ne öorgefüt)rt, jonbcrn er t)Qt boburd)

jur (Srtücdung be« ^ntereffeg an ben Sogen unferer SSorcUent mef)r

gett)an — aU ofle ^^t)itotogen tt)un fonnten. ®enn eä ift un«

jtt)eifelt)Qtt, bafe inet)r otä oUe Slb^onbtungen , ja mef)r, ots oUe

cpijd)cn ^ic^tungcn, ^a^ ^roma mit feinen finnlid)en ^anbtungg»

momcnten jum SerftänbniS mirft unb jum ©emcin^ut ber Station

tüirb.

§tber fetbft biejenigen , njetc^e bie Sßat)r^eit unb ^^o^G^^^t^Ö'

feit ber SBagner'fc^en SDebuftionen er!annten, i)ielten öor ber ^i^ogc

ftill: „3Bie bieä nun au§jufüt)ren, xoit bie X^eorie in bie ^rojiS

umjufc^en fei'^' — ?ttteS jugcgeben, mufete man erft obmorten,

xoxt ^. Sßogner nunmetjr fein ncue^ SJunftroerf geftolten »erbe, ha^

er in ber „3Jiittt)eitung on feine ^reunbe" in 5(ugfic^t gefteöt ^atte.

^iefc SöJittljeitung ift botirt öom 9'iooember 1851, fein S^libetungen*

wer! — benn biefeS ift t)ier gemeint — erfc^ien erft 1876 in

iÖQireutt). ©§ beburfte atfo eines tjotten S^ierteljafir^uu'

bert§, um biefen großen ^lan inS SSer! gu fe|en.

^. SQSagner fc^rieb bamals : „3c^ beabfic^tige, meinen 9}lt)tt)o§

in brei öoüftänbigen Dramen öorjufüfiren, benen ein SSorfpicl öor^

QuSjuge^en ^ot. 9Jiit biefen Aromen, obgleid) jebeS öon i{)nen ein

in fic^ obgefd)Ioffene§ ©onjeS büben foU, tjobe ic^ fein „9leper»

toircftüd" nod^ ben mobemen Xl^eoterbegriffen im ©inne, fon*

bcrn für if)re S)arfteUung l^olte id) fotgenbcn ^lan feft: 5ln einem

eigens baju beftimmten ^efte gebenfe id) bereinft im Soufe breier

Xoge mit einem SSorabenbe jene brei Dramen mit itjrem SSorfpiete

aufjufüt)ren : ben Qmd biefer Sluffüt)rungen erod^te id^ für tJoH»

!ommen erreid)t, menn e§ mir unb meinen !ünftlerifc^en ©enoffen,

ben mirflic^en 2)arftetlem, gelang, an biefen üier 5lbenben ben ^u--

fd^auem, bie, um meine Slbfid^t fennen gu lernen, fic^ öerfammet*

ten, biefe 5(bfic^t gu mirftic^em ®efüt)t§' (nid)t fritifc^em)

SSerftänbnig fünftlerifd^ mitjutfieiten. 2)a§ (Sine merben

meine ^^i^cunbe fofort begreifen, ba^ id) bei biefem Untemet)men

nichts met)r mit unferm t)eutigen X^eoter ju f^un ^^ahe. SBenn

meine t^fteunbe biefe ©emifel^eit feft in fid) aufnefimen, fo geratf)en

fie bonn mit mir tt)o()I aud) barauf, »ie unb unter meldten

Umftänben ein folc^er ^lon au§gefüt)rt merben fönne, unb öiel*

Ieid)t ermäc^ft fo mir aud) it)re einzige ermögtid^enbe §itfe baju. —
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S'iun benn , icf) gebe @ucl^ ^di unb äJiufee , barüber nac^jubcnten.

^enn nur mit meinem SBcrfe fe{)t 3^r mic^ mieber!" —
. ^ag war ein großes Problem, oor ba§ man \iä) t)ier geftcttt

faf) ! Um ben Pan inS Seben ju rufen, baju beburfte eS gemein*

jamer, großer, bouember Slnftrengungen. fR. SBagner l^atte auf bie

ÜJlitwirtung ber beutfc^en Sflation get)offt — biefe Hefe i^n ober im

@ti(^! ©eine Gegner treten auc^ ba§ SRögtid^fte, um eine atl*

feitige X^eilna()me für feinen ^tan, ja nur ein allgemeines SSer*

ftönbnig feiner Intentionen nic^t auffommcn ju (offen. 9Äon mochte

öor SlUem geltenb, bo^ bie ßöfung biefer 5lufgabe bie Gräfte eines

©injctnen obfolut überfteigen muffe ; bo§ eine praftifc^e StuSfü^rung

oud^ bel^olb nic^t möglich fei, weil bie !ünftlerif(^en Slnforberungen

an bie SWitmirfenben, bie fcenifd^en Slnforberungen on bie ®orfte(»

tung otteS 3Ko§ beS SD^cnfc^enmöglid^en überfteigen; weil auc^ fo

gro^e (Summen boju erforberlic^ feien, ba§ biefe niemots oufju*

bringen mören.

®iefe ©inmürfe mürben nod^ t)erftär!t unb er()ie(ten eine fd^cin*

bore Seftötigung, oIS 9t. S93ogner feine 9^ibetungenbic^tung (1853)

oeröffentlic^te , unb nun felbft feine f^^eunbe betroffen oor biefer

fRiefenaufgobe ftonben, wobei mon nic^t einmal wu^te, wie e§ nur

möglich fei, eine fold^e ^ic^tung überl^oupt ju !omponiren. @S

fc'^lte baju obfolut jeber SRo^ftob, felbft bei SSogner'S eigenen frü»

()eren Söcrfen.

konnte nun ouc^ bie mufüotifd^e Söfung beS Problems

bem SKeifter getroft überloffen werben, fo !om als britte, oller»

fc^wierigfte ^oge noc^ bie l^inju, wie unb wo ein fol(^eS, in ieber

Se^iel^ung nod^ nicl)t bogewefeneS SSerl, jur Sluffül^rung ju bringen

fei? ®aS ©c^idEfol beSfelben liot ouc^ gezeigt, bo^ mit biefer pro!«

tifc^en groge boS oHergrö^te Problem ju löfen wor. Sifjt, mit

feinem weiten S3lic!, war ber ©injige, ber bomols ben 2Kut^ nic^t

oerlor, unb fogleidi @d^ritte oorbereitete, um :^iefür einen S9oben

ju bereiten, ünb 'jwor in SBeimor felbft. @r entworf ben ^lon

jur @oet^e*(Stiftung, mit SluSfc^reibung eines S^ottonolpreifeS, mit

ber SSerpflic^tung ber Sluffüfirung beS gefrönten SSerfeS — offen*

bor im §inbli(f ouf bie „^f^ibclungen" , benen ber ^reis unjweifel*

^oft l^ötte jutfieil werben muffen. ®er ^lon fc^eiterte ober; nic^t

minber ber, ben weimorifd^en §of bofür ju gewinnen, bie ^^^ft*

bü^nc jur Sluffü^rung ber „g^libelungen", bie je^t in S8aireut| fte^t.
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nac^ aScimor ^u öerlegcn. 3Kan fc^eute öor ben Soften, oor

ben nod^ unobfe^boren ^inbernifjcn jurücf. ®ic ^^age blieb un»

getöft, fie rut)te jute^t gonj.

^$ünf 3at)re !ämpftc SSogner öcrgcblic^ gegen biefe ^inbemiffe.

3)ie Äotnpofition ber S'libetungenbid^tung toor fc^on big jum britten

3tbenb, bis jum jtüeiten 5lft beS „©iegfrieb" tjorgerücft, bie ^orti=

turen oon „9f?I)cingolb" , „SSalfüre" waren jc^on in ben ^änben

2if jt'§, beS Sinnigen, bem er bie 3tu8füt)rung anoertrauen tonnte;

ober bie i^rage, too, xok, mit tt)el(i)en SP'iitteln bog SSer! tjerjufteüen

fei, tt)or nod^ feinen (Schritt oomjörtg ge!ommen. 2)o erIot)mte SBogner

enblid^, e8 roor im Sommer 1857. @r gob feinen ^lon nid)t

ouf — boju war er nid^t ber äJ^onn — ober er »ertogte it)n ouf beffere

Reiten, legte boS Sflibetungenwer! bei Seite unb griff nod) einem

neuen ©toff.

Sr woöte nunmel^r ein ^romo fd^reiben, bog für einen ^benb

beftimmt unb leicht ougfüt)rbor fei; ein Sßer!, bog nur wenige

Sänger erforberte, foft gor feine fcenifd^en 2tnfprüd)e mod)te unb

überoU gegeben werben fönnte.

(Sr bic^tete unb fomponirte „Xrifton unb 3foIbe", ein

üJteifterwerf oon 6int)eit unb Slugbrucfgfofiigfeit beg Stileg, oon

©ewolt ber Seibenfc^oft, ©röfee ber mufifolifc^en Sf)orofterifti!. —
Soor eg fd^on tounberbor, wie 9i. Sßogner ^ier, unmittelbor noc^

fünfjötiriger Slrbeit on ben „Sfiibelungen", in einem oon biefem gonj

unobl^öngigen, eigenortigcn Stile fd^rieb : fo wor eg nid^t weniger

erftounlic^, in wie fur^er ßeit, in einem ßuge, er biefeg Söerf

oottenbete, frei oon ollen 93eben!lid)feiten, bie feine big^erigen nieber=

fcl)tagenben 6rfal)rungen wol)l in i^m t)ätten erzeugen tonnen. @r

fogt felbft, bo^ er big bot)in noc^ teineg feiner Söerte mit fotdicr

Suft, folc^er i^reit)eit gefctirieben l)obe; eg wor eine 5(pot^eofe ber

Siebe, bie Sllleg befiegt, it)re (Srlofung ober nur burc^ bie SSer»

einigung im Xobe finbet. §ier jeigte ung SSogner jum erften SDlole,

wog er unter oöUig freiem betlomotorifrf)en Stile oerftonb; Ijier

geigte er ung bie gonge äJioc^t beg fQmp^onifcf)en 35eett)ooen'f(^en

Orc^efterg, in feiner 5(nwenbung auf ben bromotifc^cn Slugbruct:

eg war ein ergreifenbeg Seelengemölbe, ein auggefüt)rteg ®romo unb

eine grofee S^mp^onie gugleic^.

^ier wor nun bog ^beol beg bromotifdi^mufitolifc^en Stilg in

ber Xf)at erreicf)t — unb bie 3(ntwort borouf wor, bo^ fic^ wieberum
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!cine SSü^tte fanb, bie c« yax 5(uffu^tung gu bringen wagte. Sn
Söten, wo man bcn SSerfud^ nmd^cn wollte, legte man \>a^ SÖSerf

nac^ ga^treic^en groben aU unauSfül^rbar §ur Seite ; in Äarl§ru^e

(bie Partitur war ber ©ro^l^erjogin öon Saben, ber ^o^en

^roteftorin SBagner'S, gewibmet) erlahmte man nac^ ben crften 95er*

fud^en unb motioirte bie Unmögtic^feit ber oon ber ©ro^l^erjogin

gewünfc^ten Stuffü^rung burc^ bie SBiener ®rfo^rungen. Slljo wieber

oergebli^e Slrbeit, Wieberum jerftbrte Hoffnungen ! 2öer I)atte ha ben

2Kut() nic^t öertoren? — 3Öagner nic^t.

2)eutfc^lanb war i^m noc^ immer »erfc^loffen. @r !onnte

perfönlid^ nid^tS jur ^^örbcrung feiner ^läne tl^un, ia er i)attc noc^

nic^t einmal feinen „ßol)engrin" gehört. 5)ennoc^ l^atte er ha^ unab»

weisbare SebürfniS, enblid^ wieber fid^ fünftlerifd^ ju bet^ätigen,

wiebet feine SWufif ju l^ören. @r ging jum jweiten 9Kale nac^

^ariS. 3Kerfwürbig genug bleibt biefer gel|eimni§oolle ßug bort=

l)in, wo er fc^on einmal ^ilfe gefuc^t, aber nid§t gefunben ^attt.

SBagner wollte eine beutfd^e Zruppt anwerben, um in ^ariS feine

SBerfe %ux 5luffül§rung ju bringen. 2)ie Unmöglid^feit ber Mn^-

fül^rung biefe§ ^tane§ mu^te er balb er!ennen. ^ber er fül)rte

i^ragmente feiner 2Ber!e bort in Äonjerten auf, unb gewann fic^

baburc^ i^eunbe unb 2Serel)rer, errang fid^ Stoben genug, um in

ber Xliat baju ju gelangen, ben „Xannl)äufer" in ber großen Dper

aufgeführt ju fe^en. ÜRit welchem lünftlic^ l)ert)orgerufenen 3RiB=

erfolg — ift befannt. — 2)amit war Söagner'ä SBir!en in ^ari§ ein

für äße 9Jial ein @nbe gemacht.

©lüdttid^erweife war e§ jur felben ^dt (1861) ben Semü»

l)ungen ^oc^fürftlic^er ©onner — üor SlHem ber ©ro^erjoge t)on

Saben unb SSeimar — gelungen, ben foniglic^ fäd^fif^en §of ^u

einer Slmneftirung SSagner'ä ju beftimmen. @r burftc nac^ 2)eutfd^»

lanb gurü(!fel)ren unb — fanb fic^ in feinem SSaterlanbc faft öer»

laffen, ot)ne §ilfe, oljue feften (Stü|pun!t. 9'lad^ feinem Qnxüä''

fet)ren mufete er allfeitig nur bie Sorge gewal^ren, it)n oon fic^

fem ju Ijalten. S)ie X^eaterleitungen fürchteten feine perfönlic^e

(Sinmifc^ung, feine l)ol)en Slnfprüc^e, feine „unmöglichen" Stufgaben.

3wei SSerfuc^e, i!^n an ben ^öfen üon Äarl§ru!^e unb SSeimar als

Äo^ellmeifter p feffeln (Sifjt l)atte SSeimar bereits üerlaffen, weil

aud^ er feine Seftrebungen get)emmt fa^), mußten fc^on be^^alb fc^ei«

tem, weil bie betreffenben ^ntenbanten — ^eorient unb 5)ingelftebt
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— mit SBngnev nie f)ättcn jufammengetien fbnnen unb tüoflcn.

5^a§ blieb 93?agner mm übrig, ot§ in bev SBett umt)cr ju jie^en

— unb ^ongcrtc gu geben, Äonjerte mit S9rud^ftildfen qu§ ben

„9?ibetungen" unb „"Iriftan unb 3fotbe"; tl)eitg, um boc^ mcntgften«

Einiges baoon gu ®et)ör ju bringen, tt)eit§ um ®elb ju geminnen.

9lu(i) biefer le^tere 3^^^ ujurbe nur ttieilineife erreicht; bie Äon»

jerte !ofteten Wagner jumeift mebr ®etb, aH [te i^m einbrockten.

(5r 50g in ©uropa umber, t)on Öonbon bi? @t. Petersburg unb

3(J?o§!au; er burc^manberte ^eutfd^tonb, (in feiner S^oterftobt 2eipjig,

mo^in er gunö^ft ging, birigirte er ein ^on^crt, bog foft nic^t be*

fuci^t ttjor), er erntete 9^ut)m, in ?Ru^lanb enblic^ quc^ ®elb — ober

e§ mar !ein (Snbe abgufet)en, fein '^kV.

§ierju tarn noc^ ber C'>ol)n feiner ©egner: bo^ SBJogner feine

SSerfe, für bie er eine eigene ^f^ationalbütine l^abe l^crftcUcn motten,

ie|t in Äonjcrten aufführe, moburd) ja ftar bemiefen fei, bo§

fie nic^t bü^nenfät)ig feien, unb bo§ er fein eigene» ^rincip tjer*

leugne, aufgebe. ®a§ er e§ tt)un mufete, um nid^t tobt ge*

fc^miegen gu werben; "i^a^ er c§ mit blutcnbem §erjcn tt)at,

meil 9iicmanb tiefer, aU er felbft, empfinben !onnte, wie fe^r fein

3Ber!, feine ^rincipien barunter leiben mußten, beba(^te feiner.

SBagner fd^ien enblirf) latim gelegt in feinen ©eftrcbungen. ^ie

Gegner trium^fjirten.

Äaum für möglich fottte man e§ fialten, \ia^ unter biefen ^emm*

niffen unb ©orgen — benn SSagner geriett) baburd^ obermalS in

9iot!^ unb t)atte, roie einft in ^ari§, je|t in SBicn um feine (Sfiftenj

ju fömpfen — ein neue§ SBerf entftanb, unb jmar ein 993erf tjoüer

SebenSfraft, ^umor unb Farbenpracht: „2)ie 9Kciftcrftnger". §ier

betrat SSagner roieberum eine neue S3af)n ; er fc^uf eine ec^te SSolfä»

Oper, ein lebenbigeg Äulturbilb mittelalterlid^en 2eben§, mit ber

populären (^eftalt oon §an§ @ac^§ aU Sßittelpunft. @r backte

nic^t on bie Sluffüt)rung— er fcfirieb e§, meil er nid^t anberä fonnte.

^ie 5lu§fül)rung mar oon mufifatifc^er ©eite eine fo au^erorbent*

licEie, ha^ er gerabe mit biefem SBerfe fpäter bie meiften (Gegner be=

fiegte. ©r geigte ^ier fic^ aU fo imponirenber 2Jiufifer, a(g SKeifter

be§ Äontrapunfte^ unb ber ^orm, al§ 93e^errfd^er ber fc^mierigften

mufifattfc^en Xerf)nif, ha^ felbft feine ehemaligen Ä'ottegen, bie

Äapeümeifter, 3lefpe!t üor foldjem SSiffen unb können befamen, ba2

bod) mieber p gang anberen, abfotut neuen ^itefultaten füt)rte.
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1)ainit mat Sßogner anä) 9?cformotor be^ @tifö ber f omif c^en D^
qenjarben, btc in ^eutfc^tanb gonj bamtcber log.

Sn;5»tf4en ^attt er 1 863 feine S^betungenbic^tung (c3 war ein

^nd) öon 443 Seiten) gnm ^weiten 9Ratc veröffentlicht. 35o^ erftc

'S)M roQx fie, nur ot^ 3Ronuffript gebru(ft, nic^t in bic gro^e

Öffenttid^feit getongt. @r fc^rieb ein S5om>ort baju, in wetc^em

er nod^maU feinen ^lan bartegtc, auc^ über bo^ Sü^nenfeftfpiel^

l)ou« unb boä oerbecfteOrc^efter, bog er plante, SRitt^eilungen

machte. SBagner erflärte nod^ntatS, bo^ er feinen ^lan nie aufge=

geben ^obe, ober frcili^ je|t nid^t nte^r ^offen bürfe, bie 35cr*

roirflit^ung ju erleben. @g fei je^t fogar froglic^, ob er 3Ru§e

finben werbe, bie Äompofition ju tjotlenben, bie beim „Siegfrieb"

ftitt gcftonben wor. ^uf eine Unterftü^ung feiner ^täne burd^ eine

SSercinigung funftliebenber ^reunbe l^offe er nic^t mel^r. 3i^m fbnne

nur ein beutfc^er f^ürft Reifen, ber burd^ eine Unterftü^ung

feiner ^löne eine Stiftung grünben !önne, bie ouf ben beutfc^en

Äunftgefc^marf üon großem @influ§ fein werbe.

— ,3ßirb biefer gürft fi^ finben^ fragte?. Söagner in

wa^r^aft oifionärer ®lauben§ftär!e! „3ni Slnfong war bie

Xl)at!-—
— Unb biefer i^rürft fanb fid^ — genau ein 3a|r nad^ SSer=

bffentlic^ung biefe§ ^ilferuf§ eine§ fc^wer bebrängtcn ^nftler^er^

jenö. (5§ war ber erftaunltc^fte 2Benbepun!t in be§ SJleifterg üiel^

bewegtem Seben. Stic^arb SBagner ^at btefe§ (Ereignis felbft ein

SBunber genannt. Unb e§ war aud^ ein SEunber!

^er jugcnblic^e Äbnig ^ubwig II. tjon SSaiern gelangte ptö|'

lid^ jur Stegierung, unb feine erfte ^flegierungä^anbtung war, 'öa'^

er 9J. SBagner nac^ SKünc^en berief unb it)m eine Stellung gab,

bie i^n, frei oon allen Sorgen unb allen .^»inberniffen, fo fc^affen unb

geftatten liefe, wie ber @cift i^n trieb. S^önig Subwig war einge*

benf beS SSorteS »on Schiller:

„2)er fettne 3)iann will feltenc'g Settraucu,

®ibt H)m ben 9tautn, baig ^iü »iib er [i(^ fe^en."

Unb @r gab i^m ben 9taum — er fc^enfte i^m bie @unft

Seines öoüen S^ertrauenS, Seiner föniglic^en ^eunbfc^aft.

®ie ©rtebniffe ^lid^arb S53agner'§ in 3Jlünd^en, bie Vorgänge,

bie fid^ an bie bortigen 5luffü^rungen feiner neuen SBerfe fnüpften,

finb noä) lebenbig in ^tler (Erinnerung. ®er 9)ieifter ^at in 93aiernS

aKufifal. «crttääf. V. 14
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^auptftabt met)r SSerftänbniS , mef)r SSere{)rung unb ^^förbetung

gefunbcn, at§ irgenbtüo ;
— ober an ^cmmniffen, on ®egncm, on

SScrfotgung t)Qt e§ if)m ouc^ bort ebenfotoenig gefehlt ! (Seine S3o{)n

ging i)ier, wie otlernjärtg, per aspera ad astra.

(S§ gott in a)?ünd)en äunäd)ft (1865), „Xrifton unb Sfotbc",

biefeS @d^mergengfinb 9tic^Qrb SSagner S, jur ^(uffü^rung ju bringen.

STuf b^g 9)Zeifter§ SSorf(f)lag würbe §Qn8 ö. S3ülonj tton S3erlin

jur ^ire!tion eingraben unb aU ^offapeümeifter, fpäter auc^ atä

3)ire!tor ber neu gegrünbeten SKufiffd^ule , für SUiünd^en bauernb

gewonnen. ®ie wunberooHe 3luffüt)rung beS in feiner 9lrt einzigen

SQ3er!cS, mit bem (S^epoar (Schnorr in ben Xitelrotten, würbe e^oc^e»

mac^enb. SSon Sonbon, ^ori^, @t. Petersburg, 3öien, S3ertin :c.

!amcn SBogncr'S ^reunbe i)erbei, um biefe p^önomenale Seiftung ju

fef)en; benn e§ ^atte fic^ ber ©loube verbreitet, bo^ biefcä SBerf

unauäfüfirbar fei. 9^un erfd^ien eS t)or einem erftounten, t^eilweife

entjüctten, tfieilweife aber aud§ feinblidt) gefinnten Slubitorium. ©3
f)at fid^ bauernb bewährt, e« bitbet je^t einen ©tanjpunft ber SJiün«

ebener 95üt)ne — 2)anf ben unoergkic^Iid^cn Seiftungen be8 SSogt'*

fc^en Äünftlerpaareg — unb eS ift nic^t in Slbrebe ju ftctten, ba^

bie äRünd^ener 2luffüi)rungen aßein eS gewefen finb, mctd^e ein

3a^rje!^nt ^inburc^ „Xriftan unb 3foIbe" auf ber 93ü^ne fiegreic^

gel^attfn l^aben. ^er ®runb bafür mar aüerbingä junäc^ft in bem

burd^aug neuen ©tile gu fud^en, in welchen fogar feine SSere'^rer

fid^ crft einarbeiten mußten. Stber er lag nic^t minber in ber

©d^mierigfeit, für bie XitelroEen Äünftler §u finben, bie i^re großen

Slufgaben erfd^ö^fenb löfen tonnten. X)ie „äJieifterfinger" bieten

ebenfalls gro^e ©d^mierig!eiten in ber 2(uSfüf)rung
; fie ^aben fic^

aber Weit rafc^er verbreitet, ja fie finb (fogar fd^on in ©nglanb)

bereits populär geworben. @ine ^aupturfac^e liegt barin, ha^ t)ier

bie entfd^eibenbe Partie beS ^anS @ac^S oon einem 93ariton unb

nic^t von einem Xenor barjufteßen ift, unb wir t^atfäd^lic^ auf

minbeftcnS jel^n, mit Stimme, Snteßigenj unb X)arftelIungStaIent

begabte Soritonfönger faum einen gteid^begobtcn Xenoriften rechnen

fönnen ! 3n ber „Dper" genügte eS, wenn ber ©änger nur Stimme,

bie Sängerin Schule t)atte
;
jur Interpretation SBagner'fc^er Äunft*

werfe gebort aber jugleic^ SnteUigenj, X)arfteIIungSgobe — unb

tiefe, leibenfc^afttid^e (Smpfinbung.

§luf „Xriftan unb Sfolbe" folgten 3Kufterauffüt)rungen oom
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„f^Uegenben §oüänber", „Xonnt)äufer" unb „So{)etigrin", wie fie bie

SBctt bis bo{)in noc^ nic^t gcfef)cn l^attc. SStr bürfen nid^t öcr*

gcffcn, ba§ SBagncr, feit er ^reäbcn oertoffen, öon aßer ©inwir*

!ung auf bie 33üf)nen entfernt geblieben war, ha^ er feinen „Sollen*

grin" niematä felbft einftubirt f)atte. Sn SRünc^en, wo burc^ bie

^o^e ®unft feines fönigtic^en ^roteftorS i()m aide 3Kitte( sur un«

bef(graniten SScrfügung ftanben, fonnte SBagner enbltc^ einmal feine

Intentionen t)ott oerwirttic^t fefjen, unter ber Üinftlerifc^en 9)lit=

^ilfe eines auSgejeid^neten ©änger* unb Drc^efterperfonatS unb

jweier ^cunbe, bie i^n fo tjottfommen öerftanbcn, wie §an§

ö. S5ü(ow unb ^anS ülic^ter. ®iefe SJlünc^ener 9Ruftcrauffül^run*

gen würben jur 9flomi für ben ©tit ber ^orfteüung ber SBagnef*

fd^cn SBerfe überl^aupt, ber bis bot)in — au^er bei ßifjt'S Huf*

fü^rungen in SBeimar, l^ier aber aud^ nur mufüaüfd^, nid^t fcenifc^

— überfiaupt noc^ nirgenbS eine enbgültige geftftellung ^attc finben

fonncn. SBenn noc^ bicfer SHic^tung für bie befferen 95ül^nen je|t

ein bebeutenber gortfc^ritt gegen frül^er gu !onftartren ift, fo waren

bie ajiünc^ener SKuftertJorftettungen ^iefür \)a^ SJlobeß.

3u3of)anniS 1868 erft^ienen bie ^äKeifterfinger" auf ber 3Jlün-

c^ener 99ü^ne — wieberum eine ibeate Sluffül^rung, ja oietteid^t bie

ibcalfte tion allen, fowo!§l in ber S3efe|ung (^äutein 3KaEinger,

S9e^, Sflac^baur, ©c^toffer, ^öljt) als in bem wunberbaren Snein^

anbergreifen fämmtli(^er ^äftc ju einer ©efantmtleiftung , bie bem

^ublifum — welches bem nationalen Stoffe fowol)l, als bem lebenS*

t)citeren, farbenretd^en (Stile ber „SReifterfinger'' oiel nä^er ftanb,

olS ber Xragöbie öerje^renber SiebeSgewalt im „Xriftan" — baS,

was 9fl. SBagner unter bem ^efammthxnftwer! oerftonb, lebenbig

üor Slugen fül^rte. ®aS war fein ©d^aufpiel, feine D^er, baS war

ein ibealeS SJulturbilb, ein 'Btüd beS l^errlic^ften beutfd^en SebcnS

aus ber mittelalterlichen ©langgeit. — ®aS l^aben bie äWünc^ener

Äünftler auc^ fofort erfaßt; fie waren bie erften, weld^e ben „HReifter*

fingern" oolleS SSerftänbniS, oolle @^mpatl)ie entgegenbrad^ten, unb

bie „ÜÄeifterfinger" finb auc^ ein Siebting ber äJlünd^ener geblieben.

9Sor bem „S'iibelungenring" ^ielt aber bie SSeiterentwicEtung

wieber ftitt. ^ier fonnte felbft ber föniglic^e SBilte nic^t aßc ^emm*

niffe befeitigen. Söagner l^atte burd^ feine ganj ejceptionetle Stellung,

getragen öon ber pd^ften @unft unb @nabe, fid^ in 3Jlünd^en oiele

perfönlid^e S'Jeiber, aber auc^ principielte (Segner heraufbefd^woren,

14*



bie in jeiner ^erjon ein §inberni§ für it)re ^täne jot)en. @ä ^on»

bcitc fic^ I)iebei feine8tt)eg§ um ^unft=, fonbern um ®unft» unb

aJkdjtfragen. ^oIitifd)e unb flerifale 3JJotiüe traten t)inju — wir

woUen an bem frifd)en ®rabe beg 3Jiei[terg bie Erinnerung an jene

^^erinungen unb SSertoirrungen nic^t ttjieber lebenbig machen — ge=

nug, Sßogner tjatte nic^t 2uft, jotd^eu Sntriguen Stonb ju t)olten.

Söo man it)n nid)t öerftanb, 50g er fic^ jurüc! — je^t fonnte er

t>a§> ru()ig abmarten. @r ging lieber in bie ©dimeij — bieömat

nac^ üu^ern — um beu ,3iibelungenring" ju üoUenben , ber feit

je^n Satiren nic^t weiter gebiet)en war, je^t aber üotlenbet werben

fonnte unb mu|te, ^anf ber !önigUd)en §ulb, weld)e 9i. SBagner

bie 3Jiittel t)ieju gewötjrte.

3n jene ibi)tlifct)e, frieblic^e ^t\i in ber reijenb gelegenen Scilla

1riebfd)en bei J^iu^ern, fällt bie $8erl)eiratl)ung 9iid)orb SBagner'S mit

ßofima i^ifjt. 35on feiner erften <Siattin ^otte 9t. SBagner, feitbem

er nad^ ®eutf(f)lanb jurü(ftet)ren burfte (1861), getrennt gelebt;

ÜJänna Si^ogner l^atte fic^ junöc^ft in SSeimar, bann in Bresben

niebergelaffen, wo fie 18G4 ftarb.

ßofima ilifjt fannte 9t. SSogner fcl)on feit itjrer 35ert)eiratt)ung

mit §ang öon Söülow, wo ba§ junge (S^epaar ouf feiner §ocl)jeitg»

reife (im ?luguft 1857) ben 9Jteifter in S^ni6) aufgefuc^t ^atte.

ßur nät)eren 83efanntfd^aft t)atte inbeffen erft bie Überfieblung §an§

t)on S3ülow'§ nac^ 9)?ünd)en (1864) gefüt)rt, wo im ftäten 93erfet)r

mit 9t. Sä^ogner fid) balb bie innigfte 8t)mpatt)ie, unb in weiterer

t^olge eine leibenfc^aftlic^e Steigung entwidelte, wetd^e fc^liefe-

lic^ jur Irennung ßofima'g t}on ^an§ oon S3ülow unb jur Sßer»

mä^lung mit 9ticl)orb SBagner (1870) füf)rte.

SBie mon aud) über biefe perfönlicl)en SSejiefiungen beulen mag—
foüiet ift gewi^, ba^ biefe @t)e für 9t. SSagner ju einer Duelle bcg

®lü(fS, jum ©egen für fein fünftlerifdjeS ©d^affen warb. 2)ie

2öot)lt^at einer ^ormonifc^en ^äu§licl)!eit, eine§ auf innigftem SSer»

ftänbnis unb unbegrenzter SSere^rung bafirten ^uföwmenlebenS t)atte

ber aJieifter wötjrenb feinet unrut)t)ollen 2ebenS in feiner erften

@^e nie gefannt. Se|t lebte er jum erften 9Kale in einem glücf«

liefen i^amilienfreife, an ber ©eite einer geiftüollen, t)oc^begabten

t^rau, bie 5(lleö öon it)m fern l)ielt, wa^ i^n äu^erlid^ beunrut)igen,

ober im inneren Öieftolten ftören fonnte; bie i^n t3erftanb, wie 9lie-

manb, unb feine treuefte S3cratf)erin unb Helferin war.
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Unb q1§ nun in Xriebfc^en bcr Heine (Siegfrieb geboren njorb,

bo tDor biejeg f)äuSli(i)e @Iücf ein öoHfomniene^. ^a§ reijenbe

„@iegfrieb*$^b^tt", njctd^eS ber SReifter in jenen fonnigen Xogen

jum ©eburtstoge feiner ©attin fontponirte, fagt un§ ntetjr, ai§> otte

SSorte, ttJOS er hamaU empfanb. — ®ie Äonipofition be§ „@ieg*

frieb" ninrbe aüä) fo fc^nett gefbrbert, ba^ biefer X^eit ber ^i^ibe^

tnngcn * Xetratogie um bie ßeit ber ©eburt öon 2Bagner'§ @o{)n

öollenbet unb unmittctbar borauf bie ber „©otterbämmerung" in

Eingriff genommen würbe.

Ktg nunme'^r biefe§ nationale Üliefennjer! feiner SSottenbung

fic^ nät)erte; aU bie ^tii tarn, tt)o fein ©d^öpfer emftUc^ baran

tt)iebcr benfen burfte, »ie unb tt)0 er e§ §ur ?luffü^rung bringen

lönnte — bo war e§ oud) mit ber Xriebfc^ener Sb^lle ju Snbe.

9t. SBagner mufete gu neuen kämpfen abermals in bie SBctt l^inauS.

®enn er ^ielt unerfc^ütterlid^ feft on feinem ^lane, bie „^libclungen"

nic^t auf ben gembljulid^cn Dpemt^eatem gur Sluffül^rung ju brin*

gen, fonbern bafür eiu eigenes ^eftfpiel^auS ju grünben. „Xriftan

unb Sfolbe'' unb „3Jieifterfinger" l)atte er ben SBü^nen überlaffen

muffen, bie fid^ langfam unb jögernb genug boju entfd^loffen. ©eine

„S^übelungen" aber mottte er ben 93üt)nen ni^t freigeben. ®iefe§

^tationotwer! foUte ganj fo, toie er feit nunmel)r einem SSiertel^

ja^rl^unbert plante, ober gar nic^t jur 5tuffü^rung !ommen. ®amit

war e§ ouc^ für SKünc^en unmöglid^ geworben. ®enn gegen ein

t5cftfpielt)au§ in SÖJünc^en ertjob fic^ eine allgemeine, nid^t gu über^

winbenbe Dppofition; man erflärte bie Soften für unerfc^winglic^.

3n biefer für if)n fo wichtigen ^^i^age fanb ber Meifter au^'je^t

nod) bog aUerwenigfte 3^erftänbniS.

^ier war nun ber ^unft, wo bie Söagner^SSereine einfe|=

ten, bie fid^ nad^ bem SSorgange 3Jiann^eim§ (@mil ^tdd) bilbeten,

um bie Erbauung eines t^eftfpieltjaufeS unb bie ^uffülirung beS

9?ibelungenwerfeS ju förbern. 5)ie pefuniären 9Jiittel, welche biefe

SSereine aufbrachten, tonnten natürlid^ boju nicl)t ausreichen; aber

fie bilbeten bocl) bie ©runblage jur SluSfüljrung , unb il^r morali*

fc^er @influ| war ouc^ nic^t gering anjuferlagen. SBagner wählte

93aireutl) als Ort für feine ^eftfpiele. (Sr ^atte juerft geglaubt,

baS bortige alte marfgräflid^e Xl^eoter, baS eine au^ergewbt)nlid^

gro^e S3üt)ne l^at, Ijierju oerwenben ju fönnen ; aber ber ßufc^auer*

räum wor oiel 5U flein, bie Söauart oeraltet; er mu^te biefen ^lan
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aufgeben. ®ie ftäbtifd^en S3et)örben öon 95oireutt) l^otten jeboc^ mit

rtd^tigem 93Uc! bie großen SSortt)eite erfannt, bie ber alten ober*

fränfifc^en Sfiefibcnj barouS erttjac^jen muJBten, wenn SBagner feine

SSirffam!eit bort^in »erlegte. Sie boten if)m bo^cr aUe SSortl^eilc

an, bie in if)rer äKacfit [tonben, offerirten i^m einen 99aupla|, baS

Söaumaterial jum Xt)eater, ebenfo einen 93aup(a^ für fein 2öof)n*

t)au§. ®ieä beftimmte SSagner jum bleiben. ^Tn feinem ©eburtS»

tage, (22. 3J?ai) 1872, legte er ben ©runbftein ju feinem X^eater.

©ine mufüaUfc^e ^^^ier toax bamit üerbunben, bei welcher er eine

Huffü^rung ber S'leuntett ©t)mpt)onie 93eet{)oüenS leitete, njie tt»ir

fie ooUcnbeter niemals gel) ort l^aben.

X)ie 293al)l gerabe biefeS 2Ber!e§ xoat eine f^mbolifc^e. SSagner

^atte auggefproc^cn , bie le^te (Stjmp^onie 33eett)oöeng fei bie f^m»

botifd^c ®rlöfung ber 9Jiufif aus i^rem fpecififd^en Elemente jur

gemeinfamen Äunft, b. \). ber Äunft, p bereu ÄultuS baS S3ai*

reutl)er ^eftfpielf)au8 eben erriditet merben füllte. — ®a§ 9lid^arb

SSagucr biefelbe mufüalifc^e geier mit feinem „Äaifermarfc^", unter

95etl)eiligung eines großen Sl)orS, einleitete, war gleid^faUS eine

n)ol)lbebad^te SSal)l. (Scl)t national, ed)t beutfc^ fodte ber ®eift fein,

ber t)ier walten würbe.

2)er Xt)eaterbau öerfcl)lang (wie überall) öiel mel)r SJiittel, als

man bcred^net l)atte. ®ie beforatioe StuSftattung, bie Äoftüme für

öier Slbenbe erforberten überbieS nod^ grofee «Summen. äJiit ben öon

ben Söagner * SSereinen burc^ bie ^atrouatsfdieiue jc. aufgebroclitcn

äRitteln allein war bieS nicl)t burc^sufüt)ren ; baS Unternel)men Wäre

ins Stoden gerotl)en, wenn Äönig Subwig burc^ feine ©ro^mutl^

nic^t abermals alle §inberniffe befeitigt ^ötte. 3()m gebührt auö)

l)ier baS .^auptoerbienft.

@o !amen benn bie merfwürbigen 5lugufttage beS Sal^reS 1876

l)eran. ®ie üorjüglid^fteu Mnftler Deutfc^lanbS woreu auf ber

S3ül)ne, wie im Drc^efter bereinigt, um baS S^liefenwer! ber „9^ibe»

lungen" jur 2luSfüt)rung ju bringen. Die ©inbrüde, bie wir bort

empfingen, woren au^erorbentlid^ unb bleiben unöerge^lid^. (Sine

epoi)emad)enbe ^ünftlertl)at üoUjog fiel) üor unferen 93lic!en; baS

fd^einbar Unmögliche war l)ier geleiftet. SSagner feierte ben größten

Xriump'^ feines SebenS. ^aft alle beutfd^en ^^ürfteu waren feine @öfte,

3l)rc SÖlajeftöten ber ®eutfcl)e Äoifer unb Äöuig Subwig oon

SSaiem an ber @pi^e; bie Snteßigenj oon gang ©uropa war oer*
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treten, auc^ Stmerifa fonbte öiete ©öfte, S3ra[iüen§ Äaifcr unter

i^nen. ®8 voax ein neueS Dl^mpio.

SBaä tt)ir bort jat)en unb prten, war aße§ neu: ba§ ampl^i*

tl^eatratifd^e ^eftjpietfiouS in jeiner eblen üajfijc^en ®infaci^t)eit be§

@titg, unb feiner tec^nijd^en unb aJuftifd^en SOluftergültigfeit ; bo§

unfid^tbare Drc^efter mit jeiner ttjunberbaren ^langwirfung; ber (5ti(

ber mufüolifc^en SluSfüt)rung unb bramatijc^en ^arfteflung — unb

öor 5lIIem boS SScr! fetbft, mit feiner großartigen Slntage unb SluS*

füiirung. Sflun erft erfannten 'äUt tiottftänbig, njog SBagner unter

©efammtfunft öerftanb; ^ier war in ber Xfjat bie ©eburtSftätte

einer „neuen Äunft", öon ber mir mit ©tolg empfanben, baß fie

eine ed^t nationale fei, bie nur auS bem beutfi^en (Seifte ^ertoor*

gelten fonnte. SSar e§ boc^ aud| bie attgermanifc^e Sagenmelt, bie

@ötterle()re unferer Stauen, bie uns ()ier pm erften SJ'lale in einem

großartigen ©efammtbitbe oorgefül^rt mürbe, ebenfo mie einft bie

tjeHenifd^en ©ötter unb |)eroen bem üerfammetten SJotfe @ried^en»

lanbs in Olympia erfc^ienen maren.

®er (Sebanfe mar groß, bie SluSfül^rung loar e§ nic^t minber;

aber ber l^eöenifd^c ©eift lebte nid^t mel^r im SSot!e. Slnftatt bem

Schöpfer biefeS SSer!e§, biefer f^efttage öoße 2)an!bar!eit unb Slner*

fennung entgegen ju bringen, begannen fofort mieber bie negirenben

©eifter, bie nüd^ternen §leatiften, bie ßwcif^^i^ wnb Xabler i^re

f(einliefe Slrbeit ber Unterminirung. §atte man bie erfte große

!ünftlerifd^e Ti)ai nid^t t)inbem lönnen, fo follte menigftenS bie

aUjäl^rlic^c SBieber^oIung, bie Sßagner geplant i)atte, unmöglich ge*

mac^t merben. 2)ieg gelang aud^, untcrftü^t burd^ \)a^ deficit, ha^

biefeS gemaltige Unternehmen unouSbteiblic^ nad^ fid^ jie'^en mußte

;

unterftü^t aud^ burc^ bie beben!tid^c politifc^e Sage ber le|ten fteb*

jiger Saläre, in meieren ©uropa jmifd^en Ärieg unb ^rieben fd^mcbte,

unb ginanjfrifen auSbrad^en, bie für ein großem Äunftunteme^men

feine Unterftü^ung , ja !aum ha§ nötl^ige Sntereffe auf!ommen

ließen.

S5er I)oc^bebeutenbe ^lan SSagner'S, eine (Sd^ule in 95aireut^

p errichten, meldte in SSerbinbung mit feinem Xl^eater unb unter

feiner perfönlid^en Seitung bie ^flangftätte be§ neuen ÄunftftttS

merben foÜte — ein ®eban!e, ber öon ben meittragenbftcn f^olgen für

bie weitere ^unftentmidfelung fein mußte, \)a e§ fid^ l^ier um SJlufter*

auffü{)rungen, nid^t nur SSagner'fd^er SGSerfe, fonbern aud^ öon ^n*
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ftrmnentat< unb Dperntucrfen aller großen beutfc^en aJieifter t)Qnbelte,

— biefer ^ton mu^te Quä SJiangel ön ÜJiittetn oufgegeben tuerben

;

ber neuorgonifirte ^atronattierein (1878) emicg fi^ otS ju fd^ttjad^

tjieju. äöagner mu^te fic^ mit fc^ttjetem ^erjen ju jener Äoncejfion

bequemen, bie er früt)er fo energijc^ jurüdgewiefen ()atte: er mu^tc,

um ba§ deficit ju beden unb 3Jhttel §ur (Sr^attung unb ^ortfü!^»

rung feiner i^'^ftfptele ju geminnen, bie „9libelungen" freigeben.

9^un ober gefd^at) ba§ Ungtoublid^e , bo§ eine Ieiftung8fät)ige

93üt)ne noc^ ber anberen (borunter felbft fteine, wie ©d^merin,

SBrounfd^njeig, SBeimar) fitf) an bie ?(ufgabe ujogten, ba§ Slibetun*

genmer! Quf5ufüt)ren. Über ein ^u|enb 95üf)nen finb S3aireutl^

nod^gefotgt, natürlich mit met)r ober mcniger großem ©elingen,

t^eitmeife oud^ nur mit äufeerfter 5tnftrengung oUer ^äfte, ober fie

füt)rten e§ borf) burd^. @§ mar bie§ ber glönjenbfte 93emeig, mie

burdigreifenb Saireutt) fofort gemirft, mie über alleg ©rmarten

fd^neß ber neue SSagner'fd^e (Stil fid^ S3at)n gebrod^en tjatte, unb

gmor gerabe burd) tia^ allerfd)mierigfte SBer!. Unb aU nun ber

füt)ne Unternehmer 5tngeto Siieumann bie ^eforationen unb Äoftüme

oon S3aireut^ anfaufte , um mit §ilfe ö ortrefftid^er Äünftler ein

SSonbertt)eater einjuriditen , unb oUcr Orten, mo baS SRibelun»

genmer! noc^ unbefannt mar, baäfelbe jur 5(uffüf)rung ju bringen,

nid^t nur in ®eutfdl)lanb , fonbern aud) in (Sngtanb — ©fanbina»

oien, ^ari§, Statten, 5(merifa l)at er gteic^faltg inS 5(uge gefaxt —
unb at§ man nun mit ©rftaunen fat), mie biefeä Unternetjmen mirf«

lic^ profperirte — ba tjatte SKagner einen ©ieg erfochten, an ben

er fetbft md)t gegloubt t)atte. ©ein Sfiibetungenmerf gog burc^ bie

cioilifirtc Söett. Qu bem SSo!(fe, ha^ nic^t ju ben „Nibelungen"

t)atte ^erbeifommen mollen, maren bie „9Jibetungen" nun felbft lin*

ausgegangen, unb prebigten aller Orten ba§ (Söangelium oomSSSagner'-

fdjen Sbeate beS @efammt!unftmerf§.

9flid|arb SBagner erjölilt un§ in feinen SebenSerinnerungen, ba^

bei feiner @eburt bie ^florne it)m bie, t)om Äönig SBifing einft ber*

fc^mäf)te &dbt — „ben nie jufriebenen @eift, ber ftets auf 9^eue§

finnt", in bie SSiege gelegt i)aht. S)iefe öiel üer!annte @abe, „burd^

bie allein mir einft ?llle ®enie'§ merben fönnten" — i)ahi i^n nie

öerlaffen, unb ha§> hieben, bie Äunft, unb er felbft feien burd^ fie

feine einzigen ©rjietier gemorben.

3öir fennen auc^ in ber Xt)at feinen Xonfünftier noc^ Söeettjo*
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oen, tuelc^er fo löie SSagner unobtöfjtg immer t)ot)er geftrebt t)ot,

ber mit feinem SSerfe jeine ©nttuidtung für gcfc^Ioffen erad^tete,

fonbern immer SSott!ommenere§, immer 9^eue§ erfann. Äoum toax

fein burd^ ein SSiertetjol^rl^unbert angeftrebteS ßiel erreicht, !aum

ttjor ba§ 9^ibelungentt)er! ber beutfd^en 9iation gejc^enft, fo begann

er fd^on bie StuSfül^rung be§ „^orfifat".

Um bie Sebeutung biefe§ SSerfeS gan§ ju tierfte^en, ben!en

mir an SBagner'S ®nbjiet: eine SBiebergebnrt ber Haffifc^en Zia--

göbie im @eifte ber mobemen Ännft, eine ^Bereinigung ber ©d^niefter*

fünfte gu einem ®efammt*Äunftmerfe. §iefür l^atte er ben @tü
erft neu ju fd^offen, unb er ^at i^n gefd^affen. 9Äit biefem ööUig

neuen, gettjaltigen Äunftmittet au§gerüftet, fonnte er ber Sflation

nun erft bie ÄunftttJerfe 'geben, bie i()m immer aU Sbeat üorge»

fc^tt)cbt l^atten — ßunftwerfe, bie auf nationalem 95oben ftcl^en, bie

ftofftid^ aus bem SSolfSgeifte l^erauSgeboren finb, um ttieberum üon

ber SSü^ne f)erab auf ben SSoIfggcift ju ttjirfen.

®ie ÜJl^t^e mit i^rer poetifd^en (S^mbotif, bie @age, bie un§

bie tiefften Probleme im tjotfstpmlid^en ©ewanbe öeranfd^aulic^t,

bie nur ben rein menfc^Iic^en Snl^alt auffaßt, ba§ mor unb bleibt

bie ©tofftoelt für bie cc^t nationale ^unft.

kannten nun bie ^cttenen nur einen @ogenfrei§, ben il)rer

eigenen ©ötter» unb ^eroenwelt, fo finben wir in unferer mobemen

SSclt bereu ^toei öerfc^iebene: ben oltgermanifc^'l^eibnifc^en unb ben

d^riftlid^en. 3m SD'iittetalter berü'^rten fid^ beibe unb gingen in

einanber über. ®en altgermanifd^*t)eibnifd^en 2Jl^tl)0§, nic^t tnie

i^n ha^ mit d^rifttic^en Elementen bereits burd^brungene „Sflibelungen^

lieb" verarbeitet ^at, fonbern tt)ie mir il^n in ber uralten „@bba"

noc^ unöerfälfc^t finben, führte 3öagner in feinem Sfiibclungenmerfe

gum crften SJiale öor.

^ie SSirfung, bie er mit feinem Äunftmerfe erhielte, jeigt fic^

in bem regen Sntereffe, ^a§> gegenmärtig für unfere attnorbifd^e

SK^t^ologie allenthalben, in ber bilbenben Äunft, in ber ©id^tfunft,

auf ber S5ü!^ne, im ^ublifum fic^ funbgiebt. Unb biefe Xl^eilna^me

ift nod^ ebenfo im Söac^fen, mie bie SSirfung be§ SGßogner'fd^en

tunftmerfs felbft.

i^erner fel)en mir, mie '3i. SBagner bie fd^önftcn 33lütl)en

beutfc^er mittelalterlicher 3)ic^tung, junäc^ft bie öolfStpmlic^en

Sogen bon Xannl)äufer unb Sol^cngrin, für bie 93ü!^ne bauernb
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getüann, unb fobonn auS ©ottfrieb'S oon ©tropurg 9JJeifterfong

„^riftott unb Sfotbc" bog 9f?einmenfd)!(ic^c, f^mbolifc^ erfo^t, für bie

S3ü{)rte neu geftottet unb t)ier jum erften üJlale fein ^rincip ber

SSercinigung ber fünfte, fpecied ber innigften SSermäl)tung öon

^oefie unb 3Jlufif, mit erftountid^er Äonfequenj burd^füfirt.

Um fic^ bcm SSot!e nod^ unmittelbarer ju nähern unb ^ier

gleic^fam an ber Cluette be§ S5ot!ggeifte§ felbft ju fc^öpfen, biegtet

er nunmetir bie „SJJeifterfinger" nad^ einem fetbfterfunbenen Stoffe,

unb gruppirt \)a^ mittelalterlicfie SSoIfgleben auS ber fc^önften

SStüttiejeit ber 9flenaiffance um bie poputärfte ©eftatt beS alten

^fJürnberger Äünftler!reife§, um §ang @od)g. ^ie ^oefie unb

^arbenfülle ber 9tenaiffance geid)net er in feinem neuen Äunftftit

in unüergleic^tirf)er 3Seife.

Unb nun bradfite er un§ „^arfifal", eine ber fc^önften 93Iüt!^en

be§ m^ftifc^en @agen!reife§ oom {)eitigen ®ral, unb bamit eine

^id^tung, wetd^e ben reinften c^riftlic^en ®eift att)met. „^orfifat"

ift bie ®arftettung be§ rf)riftürf|en 9Ji^fteriumS ber Srlöfung burc^

bie göttlidie Siebe unb ben befetigenben ©tauben. 3n ber „@5tter»

bämmerung" ber S^libetungen brict)t bie ^eibnifd^e äöelt jufammen,

it)re |)eroen unb it)re ®ötter üernic^ten fic^ felbft. Snt „^arfifal"

fetjen ttiir bie fünbige 9J?enfd)^eit cntfü^nt burcf) bie c^rifttic^e

^eilsle^re.

SSeld^e ert)ebenbe 2Bir!uug biefeS SBerf auf alle geübt f)at, bie

e§ in SSaireutt) gefet)en, !önnen t^atfädjtid) nur biejenigen ttoß*

!ommcn tierftet)en, meiere e§ eben fetbft bort miterlebten. S)ag

©tubium öon 2)i(^tung unb Partitur, bie 95efanntfc^aft burd^ Äon«

jert'-^luffülrungen unb eingef)enbe SSortröge — bic§ aüeS jufommen

ift nic^t im Staube, ein blaffe§ 93itb ber ©efammtmirfung ju

fdjaffen. ®er ß^uber liegt in ber 9Kacf)t be? ®efammtfunftnjer!e§

unb in ber Äunft ber ibeaten ^arftellung beäfelben. SSer eS er*

lebte, ber njei§, bafe in 93aireut{) in ber Xt)at jeneg X^eater er*

ftanben ift, bo§ 91. Söagner t)or 30 3ot)ten im ®eifte erfd^aute —
ein Xtjeater, tt)etd^e§ bem @eifte§leben ber mobernen Äultur ebenfo

entfprid^t, tt)ie ha^ griect)ifd)e Xt)eater bem grie<^ifdE)en ÖJeifte ent*

fprod^en t)at. — Unb mit biefer notionoten Söiebergeburt ber Äunft
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toirb bcr 9lamc fRid^orb SSagner'§ unlrennbar ücrbunben jcin für

Qßc ßciten.

%U aber nun

„^öd^ften ©eile« SBunber,

(Srißfung bem (Srlöfer"

t)on ben unfic^tbaren (Stimmen au§ ber §ö!^e pm Ie|ten 3Ka(e in

Soireut^ ertönte — mer t)öttc bamats gebadet, ia^ e§ jum Ie|ten

Wlalt fei, ba^ fein ©d^bpfer biefen @ang üemommen? SQ3ot)t l^atte

er fein {jbc^fteS 3^^^ erreid^t — boc^ feine ^oft war aud^ ju @nbc.

SRitten im @iege marb er botjingcrafft — ein fc^öneS, beneibcnS*

ttjcrtf)e§ So§!

2Ba§ aber foKen wir tl^un, um fein ®ebäc^tni§ unter un§,

feiner toürbig, lebenbig ju erhalten? 2)ie ^(ntwort liegt in bem einen

SSorte: „93aireut^".

SQ3e|^olb ging unfer SKeifter nac^ 93oireutf) ? SBoju errid^tete

er fein ^^fftfpiel^auS bort? SBofür f)at er feinen ©(^wanengefang,

„^arfifol", beftimmt?

©oUen ttjir \)a^, toonad^ er brei^ig Sahire geftrebt, monad^ er

faft übermenfd^üd^ gerungen, unb ma§ er enblic^ jum ©taunen ber

SBelt erreid^te — foHen mir biefeS S^ationattoer! mieber aufgeben?

©oßen mir ha^ ^eftt^cater öerobet ftel^en, al§ 9luine üerfaEen, e§

rul^ig gefrfiel^en laffen, ^a^ e§ eines ^age§ auf ben Slbbrud^ t>er*

fauft mirb?

^a§ märe tod) eine ©d^mac^ für bie beutfd^e SfJation! ©c^on

ber ©ebanfe ift empörenb.

3e|t räc^t e§ fid^, ba§ man im beutfd^en SSaterlanbe aüent»

t)alben bie ^änbe mü^ig in ben ©c^o^ gelegt unb neugierig juge*

fc^aut l^at, maS au§ bem S5aireutl^er Unteme()men mol^l werben

mürbe; ob ber äJJeifter e§ burc^fütiren fönnte — ol^ne ha^ man

i(|m Pft!

SSergeffen mir e§ nie: märe nid)t ^önig ßubmig oon 93oiern

— ©r aßein — mit feinem erliabenen SlicE für bie ®rö^e ber

SWiffion ber aBagncr'fd^en Äunft alg f)od^:^erjiger Reifer in ber 9^otf|
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erjc^ienen, jo [täube boä 93aireutt)er gefttt)eoter ^eute noc^ nic^t;

fo t)ätten töir niemals bie „Sf^ibetungcn", niemols ben „^arfifal"

bort, nod^ irgenbiuo gefe^en.

9^un fein ©d)öpfer tobt ift, erfennt mau freilid^ oUgemeiu beu

uuerfe^tic^eu Sßerluft, beuft an bie öerfäumte ^flic^t, uub möchte

jur @üt)ne Slüeä uacf)t)oIen. SSa§ aber ift beuu nod) uad)»

gut)oteu?

^enfmäler will mau i^m errid)ten! ©iebeu ^rojehe ouf eiu=

mal finb oufgetauc^t. Seipjig, bem Geburtsorte beS SWeifterS, bcr

SSieteS au it)m gut ju mac^eu t)at, gebüt)rt t)ier uatürlic^ ber Sßor*

rang. SSir t)olten e§ für gauj felbftöerftänblid), \)a^ ßeipjig feinem

größten @ot)ne ein ^enfmat fe|t. ®a^ mau auc^ in ben brci

(Stäbten, mo er perföntic^ geWirft — in Bresben, 3Jiüuc^eu unb

S3aireut^ — baran beuft, ift ebeufo natürlicf).

5tber biefe ^enfmöter fommen jeitig genug, fie fommen auc^

ganj fidier. SSor Slüem gilt e§, bie 5^räfte md)t ju jerfplittern, bie

ÜJiittel nic^t tjoreilig ju erfc^öpfeu.

9lic^arb SBagner t)at fi^ fd^ou felbft ein ^Denfmal errid^tet: e§

ftet)t in 95aireutt). ®iefeg ^^ffttfieater in feinem ©inne ^u ertjolten,

in feinem ©eifte fortzuführen, burd) pietättJoUfte Sluffü^rung tjon

be§ SJieift'erS 2öer!en, mu^ unfer näd^fteS Qid fein.

^a^ für biefe§ 3flt)r bie „^arfifal"=3(uffüt)ruugeu für ©aireuti),

ganj fo wie ber 3Jieifter fie geplant fiat, geficf)ert finb, ift bereitä

befanut. ®S war bie§ ein @t)renpunft für aüe SJiitmirfenben. —
^iefe Sluffüf)rungen toerben bie ujürbigfte Xobteufeier uufcreS ißhi-

fterg fein.

Stber bamit barf eö in S3aireutt) nid)t ju @nbe fein, „^arfifat"

war oom SDteifter felbft nur für 33aireutl) beftimmt, unb boran fott

man oud^ nad) feinem Xobe feftt)alten. ©r t)at eS ein „93ül^nen=

2öcit)»^eftfpict" genannt unb bejeidjuete e§ bamit al§ ejceptionelleS

Äunftwer!, au§ bem bie Xt)eaterbireftoren !ein ßug* uub 5?affen»

ftücf machen folleu. SSie jebeS ricf)tige ®efüt)l ftc^ bagegen fträubt,

'öa^ bie Dberommergauer ^affionSfpiete in ber SSelt verbreitet toer^

ben, uub üon 93üf)ue gu S3üt)ne jiet)eu — ebeufo wiberftrebt e§ un§,

bo§ SiebeSma^l bcr ©raUritter, bie SSer!ünbung ber göttlichen
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^cilste^rc, bie ß^arfreitagSfeier, im SSoc^cnrepcrtoire jebeS beliebigen

X^eaterS obgef)3ieIt ju feigen.

?für Soireut^ tuurbc biefeä einzige SSerf gefc^affen, unb bort

joß es unontaftbor bleiben. SCud^ proftijd^e ®rünbe muffen baju

beftimmen. ^enn wenn man ba§ 93oireutl^er i^cftfpiell^anS intaft

erhalten will — unb ha% ne'^men mir ot§ felbftoerftänblici^ an —

,

fo mufe mon aud^ ein SBerf §aben, ha^ bort allein p fefien ift.

2)ie „9'iibelungen" gingen für S3aireut^ öerloren; lö^t man auc^

„^orfifal" in bie SBelt t)inau85iet)en , fo ift ber ^^ortbeftanb ber

93aireutt)er ^eftfpiete nid^t nur gefäl^rbet,- fonbem faft unmöglich.

2)enn mos bog ^ublüum fdiüe^lic^ auf aüen Xtjeatern mirb feticn

unb I)ören tonnen, ^a^ toirb e§ nic^t in S5aireut^ ouffuc^eu

motten.

X>enfen mir aber baran, ba^ ber SJieifter in S3aireutf) aud^

eine ©d^ule errid^ten mottte, eine ©d^ule für feinen bramatifd^en

@ti{, für bie Sluffaffung unb SSorfü^rung ber bramatifc^en unb

inftrumentaten 9Jieiftermerte unferer größten ©eifter. SKan möge

atfo, bie§ in (Sl^ren l^oltenb, aud^ in biefem ©inne bort mirten;

man möge fämmtli^e SSerfe beS 9Jieifter§, junät^ft „Xriftan" unb

bie „S'libelungen", in 3Wufterauffü^rungen un§ oorfü^ren, üereint

mit ben bramatifd^en äReiftermerfen ©tudE'S, aKojart'S, Sect^ooen'S,

Söeber'ö — fo mic er e3 plante 1878 — unb baran abmed^felnb

SWufiffefte in feinem Sinne reit)en, um \>a^ Sntereffe immer teben^

big ju erholten. — ®ie§ ^tteS gehört jur Schule, bie§ SltteS er*

^ätt fein ©ebäc^tnis unter un§ lebenbig.

Sin !ünftlerifd§en 5?räften gur Leitung unb Slu§füt)rung ift

gtücElidf;ermeife fein SOiangel. X)afür l^at ber öeremigte 3JJeiftcr in

93oireutl) felbft fd^on ©d^ule gcmad^t. Unb mag bie ©efd^öfts*

leitung betrifft, fo ift biefe hk naturgemö^c 5(ufgabe ber ©tabt S3ai^

reutl), bie fd^on im eigenen Sutereffe atte ^äfte anftrengen mirb.

X)er SSermaltungSrat^ ber 93üt)nenfeftfpiete t)at bereits jmeimat ge^

jeigt, ba^ er feiner fc^mierigen Slufgabe gemac^fen ift.

S^lur einen ^onbs t)aben mir ju fammeln, einen unantaftbaren

©runbftocf , t)od^ genug , um au§ feinen ßinfen ha^ Unternehmen

bauernb ju fiebern. X)al)in muffen mir unfere ^eftrebungen richten.
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unfcre Shäfte !oncentriren. jDo^ SSeitere tuirb in SSoireutt) ju Be»

jc^Iie^cn fein, wenn tt)ir in biefem Sommer bort öerfammelt jein

werben.

93i8 bQl)in wirb ouc^ Äonig Subwig öon Söaiern (Seinen SSit*

len lunbgegeben t)oben, ben wir unter allen Urnftönben ju eljren

unb gu befolgen l^aben werben. ®enn wie o^ne 3§n S3oircutl^

nid^t entftanben wäre, würbe eä o'^ne Sl)tt Quc^ ni(^t ju ert)olten

möglid) fein.

SBa§ 9iid)arb SCßagner'S fönigtidier ^^i^eunb für ben Sebenben

gett)on, bo§ wirb ®r, bem ®efcl)iebenen ju ©f)ren, auc^ feftl^otten

unb in feinem ®eifte weiter Ien!en.
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Volksausgaben (gr. 8.) in gleichartigen Einbänden.

Vollständige KiavierauszUge mit Text.

Rienzi [Fürstner] . .... . . . . . . . . . . . . . . . . 17^ — ^
Der fliegende Holländer [»] 12 » — »

Tannhänser [»] 14 » — »

Meistersinger. Erleichterte Ausg. von R. Kleinmichel. [Schott] kl. 4. 17 » — »>

Lohengrin [Br. u. H.] 7 » 50 »

Tristan und Isolde [»] 11 » 50 »

Tristan and Isolde. Ausgabe für England. Text von Corder. [»]. . 11 » 50 »

;

' Der Ring des Nibelungen. - ^J^'^^-
;:^:
a^

i^'-

1

Erleichterte Ausgabe von R. Kleinmichel, kl. 4. [Schott.) •• '

Das Rheingold. (Vorabend.) 12 » — »

Die Walküre. (1. Tag.) 14 » — »

Siegfried. (2. Tag.) 17 » — »

Götterdämmerung. (3. Tag.) 17 » — »

KiavierauszUge zu 2 Händen ohne Text

Rienzi [Fürstner] 8 » 50 »

Der fliegende Holländer [»] 7 » 50 »

Tannhäuser [»] 9 » 50 »

Lohengrin mit Text [Br. u. H.] 6 » 50 »

Tristan und Isolde mit Text [»] 9 » 50 »

Für Gesang. .^

Album. Band I. (Aus Opern.) 8. [Fürstner] . . . 5 » —
Bandn.

.
(Lieder.) 8. [»] 3 » —

Lyrische Stücke aus Lohengrin. 4. [Br. u. H.] 5 » —

Für Klavier zu 2 Händen.

Album. (Aus Opern und Lieder.) 8. [Fürstner] \5 » 50 »

Lyrische Stücke aus Lohengrin. (Jadassohn) 4. [Br. u. H.] .... 4 » — »

Tonbilder mit erläuterndem, unterlegtem und verbindendem Texte.

4. [Schott.] ;;.-- i.-w-.;5,v., -.'
, JC.

I. Das Rheingold. (Vorabend.) 8 » 25 »

n. Die Walküre (I.Tag.) 15 » 50 »

m. Siegfried. (2. Tag.) 12 » — »

IV. Götterdämmerung. I. Theil \ / 8 » — »

. U. Theil /^'*-
^^^-'X 10 )) _ ))

Transcriptionen aus Richard Wagner's Opern von FranzLiszt. (Rienzi,

Fliegender Holländer, Tannhäuser, Lohengrin, Tristan und Isolde.)

4. [Br. u. H.] 7
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Schriften und Dichtungen.

gr. 8. 9 Bände in stilvollen Einbänden, k 6 Jf.

[E. W. Fritzsch.]
.

.

"

£^i*stex* Band.
Vorwort zur Gesammtausgabe. — Einleitung. — Autobiographische Skizze (bis

1842), — ,,Da8 Liebesverbot". Bericht über eine erste OpemauffUhrung. — Rienzi, der
letzte der Tribunen. — Ein deutscher Musiker in Paris. Novellen und Aufsätze (1840
und 1841): 1. Eine Pilgerfahrt zu Beethoven. 2. Ein Ende in Paris. 3. Ein glücklicher
Abend. 4. Ueber deutsches Musikwesen. 5. Der Virtuos und der Künstler. 6. Der Künstler
und die Oeffentlichkeit. 7. Rossini's „Stabat mater'-. — Ueber die Ouvertüre. — Der
Freischütz in Paris (1841). 1. „Der Freischütz". An das Pariser Publikum. 2. „Le Frei-

schutz". Bericht nach Deutschland. — Bericht über eine neue Pariser Oper („La Reine de
Chypre" von Hal6vy) .

— Der fliegende Holländer.

Z^weiter Band.
Einleitung. — Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg. — Bericht über die

Heimbringungder sterblichen Ueberreste Karl Maria von Webers aus London nach Dresden.
— Rede an Weber's letzter Ruhestätte. — Gesang nach der Bestattung. — Bericht über
die Aufführung der neunten Symphonie von Beethoven im Jahre 1846, nebst Programm
dazu. — Lohengrin. — Die Nibelungen. Weltgeschichte aus der Sage. — Der Nibelungen-
Mythus. Als Entwurf zu einem Drama. — Siegfried's Tod. — Trinkspruch am Gedenk-
tage des 300jährigen Bestehens der königlichen musikalischen Capelle in Dresden. —
Entwurf der Organisation eines deutschen Nationaltheaters für das Königreich Sachsen (1849).

r>i*ittei« Band.
Einleitung zum dritten und vierten Bande. — Die Kunst und die Revolution. — Das

Kunstwerk der Zukunft. — „Wieland der Schmiedt", als Drama entworfen. — Kunst und
Klima. — Oper und Drama, erster Theil : Die Oper und das Wesen der Musik.

"Vierter Band.
Oper und Drama, zweiter und dritter Theil: Das Schauspiel und das Wesen der

dramatischen Dichtkunst. Dichtkunst und Tonkunst im Drama der Zukunft. — Eine
Mittheilung 9x1 meine Freunde.

Fünfter Band.
Einleitung zum fünften und sechsten Bande. — Ueber die „Goethestiftung". Brief

an Franz Liszt. — Ein Theater in Zürich. — Ueber musikalische Kritik. Brief an den
Herausgeber der „Neuen Zeitschrif für Musik". — Das Judenthum in der Musik. — Erin-
nerungen an Spontini. — Nachruf an L. Spohr und Chordirektor W. Fischer. — Gluck's
Ouvertüre zu „Iphigenia in Aulis". — Ueber die Aufführung des „Tannhäuser". —
Bemerkungen zur Aufführung der Oper: „Der fliegende Holländer". — Programmatische
Erläuterungen: 1. Beethoven's „heroische Symphonie". 2. Ouvertüre zu „Koriolan".

3. Ouvertüre zum „fliegenden Holländer'^ 4. Ouvertüre zu „Tannhäuser". 5. Vorspiel zu
„Lohengrin". — Ueber Franz Liszt's svmphonische Dichtungen. Brief an M. W. — Das
Rheingold. Vorabend zu dem Bühnenfestspiele: Der Ring des Nibelungen.

Reellster Band.
Der Ring des Nibelungen. Bühnenfestspiel: Erster Tag : Die Walküre. Zweiter Tag:

Siegfried. Dritter Tag: Götterdämmerung. — Epilogischer Bericht über die Umstände
und Schicksale, welche die Ausführung des Bühnenfestspieles „Der Ring des Nibelungen"
bis zur Veröffentlichung der Dichtung desselben begleiteten.

Siel>enter Band.
Tristan und Isolde. — Ein Brief an Hector Berlioz. — ,.Zukunftsmu8ik". An einen

französischen Freund (Fr. Villot) als Vorwort zu einer Prosa-Uebersetzung meiner Opern-
dichtungen. — Bericht über die Aufführung des „Tannhäuser" in Paris. (Brieflich.) — Die
Meistersinger von Nürnberg. — Das Wiener Hof-Operntheater.
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A.cliteir Band.

Dem Königlichea Freunde. Gedicht. — lieber Staat und Religion. — Deutsche Kunst
und deutsche Politik. — Bericht an Seine Majestät den König Ludwig 11. von Bayern
Über eine in München zu errichtende deutsche Musikschule. — Meine Erinnerungen an
Ludwig Schiiorr von Carolsfeld. — Zur Widmung der zweiten Auflage von „Oper und
Drama". — Censuren. Vorbericht. 1. W. H. Kiehl. 2. Ferdinand ffiUer. 3. Eine Erinne-
rung an Rossini. 4. Eduard Devrient. 5. Aufklärungen über „das Judenthum in der Musik".
— üeber das Dirigiren. — Drei Gedichte. 1. Rheingold. 2. Bei Vollendung des „Sieg-

fried". 3. Zum 25. August 1870.

* DXeimter Sand.

An das deutsche Heer vor Paris (Januar 1871). — Eine Kapitulation. Lustspiel in

antiker Manier. — Erinnerungen an Auber. — Beethoven. — üeber die Bestimmung der
Oper. — üeber Schauspieler und Sänger. — Zum Vortrag der neunten Symphonie Beet-
hoven's. — Sendschreiben und kleinere Aufsätze : 1. Brief über das Schauspielerwesen an
einen Schauspieler. 2. Ein Einblick in das heutige deutsche Opernwesen. 3. Brief an einen
italienischen Freund über die Aufführung des „Lohengrin" in Bologna. 4. Schreiben an
den Bürgermeister von Bologna. 5. An Friedrich Nietzsche, ord. Professor der classischen

Philologie in Basel. 6. üeber die Benennung „Musikdrama". 7. Einleitung zu einer Vor-
lesung der „Götterdämmerung" vor einem ausgewählten Zuhörerkreise in Berlin. —
Bayreuth": 1. Schlussbericht über die umstände und Schicksale, welche die Ausführung
des Bühnenfestspieles ,J)er Ring des Nibelungen" bis zur Gründung von Wagner-Vereinen
begleiteten. 2. Das Bühnenfestspielhaus zu Bayreuth, nebst einem Bericht über die

Grundsteinlegung desselben. — Inhaltsübersicht der „Gesammelten Schriften und Dich-
tungen". — Sechs architektonische Pläne zu dem Bühnenfestspielhause.

Textbücher.

Der Ring des Nibelungen. 4 Theile in 1 Bande. [Schott] 4 J( 20 ^.

Katalog einer Richard Wagner -Bibliothek.

Nach den vorliegenden Originalien

zu einem authentischen Nachschlagebuch durch die gesammte

insbesondere deutsche

Wagner - Litteratur

bearbeitet und veröffentlicht von N. Oesterlein.

n. 13 ujr 50 ^.

Wagner- Katalog.

Chronologisches Verzeichnis
der von und über Richard Wagner erschienenen Schriften, Musikwerke etc.

nehst biographischen Notizen.

Zusammengestellt von E. Kastner. [Andre.] Q Jl —

.

Biographieen und PortraitS siehe Schlussseite.
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VERLAG VON BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG.
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Lohengrin — Tristan und Isolde —' ;'

Liebesmahl der Apostel — Faust Ouvertüre -^

Klavier-Kompositionen

(Original-Werke und Bearbeitungen).

Biog-rapliieen — Fortraits.

I

-

Lohengrin.
Romantische Oper in drei Akten.

= Partitur: Preis nn. 108 M. =
Für das Pianoforte zu zwei Händen.

KlavierausBug ohne Text von F. L. Schubert bearbeitet. 40 15 —
Derselbe mit Beifügung der Textesworte und scenischen Bemerkungen. Schubert-

Hermann, gr. 8. (V. A. Nr. 302) n. 5 —
Vorspiel (Ouvertüre) — 50
Einleitung zum dritten Akt — 75

Lohengriirs Ankunft: »Nun sei bedankt mein lieber Schwan« — 50
Lyrische Stücke für eine Singstimme ausgezogen und eingerichtet vom Compo-

nisten, übertr. von S. Jadassohn. Nr. 1—9 ä — 50
Dieselben komplet . . . n. 2 —
Potpourri 2 —
Cramer, H., Motive aus Lohengrin in Form einer leichten Phantasie 1 75
Qariboldi, G., Op. 202. Lohengrin. Paraphrase 1 50
Hamm, J. V., Marsch nach Melodien aus Lohengrin — 50
HeintB, A., Angereihte Perlen daraus, für das Pianoforte zusammengefügt. 3 Hefte, k 2 —
JaSll, A., Op. 142. Scfene du Cygne et Final du 1er Acte. Transcnption 4 —
Krag, D., Op. 66. Hlustrations du Lohengrin. 2 Tableaiix m^lodiques et brillants.

Nr. 1. 2 ä 2 —
Krüger, W., Op. 106. Transcription-Fantaisie sur le Bacchanale et le Choeur des

Fian9aille8. Nouvelle Edition 2 —
Ijiszt, F., Aus Lohengrin.

Nr. 1. Festspiel und BrautUed. Neue umgearbeitete Ausgabe 3 —
Nr. 2. Elsa's Traum und Lohengrin's Verweis an Elsa 1 50

2 Stücke aus Tannhäuser und Lohengrin.
Nr. 2. Elsa's Brautzug zum Münster 1 —

Bohr, Ii., Beminiscences de l'Op^ta Lohennin 2 50
Op. 26. Elsa. 2 Improvisationen über Melodien der Elsa. Nr. 1. 2 ä 2 —

Wachtmann, C, Marches c^l^bres. Transcriptions faciles sans Octaves.

Nr. 8. Les Noces d'Elsa de l'Op^ra Lohengrin 1 —

Fftr das Pianoforte zn Tier Händen.

Klavierauszug von F. L. Schubert bearbeitet 21 —
Vorspiel (Ouvertüre) — 75
Einleitung zum dritten Akt 1 —
Lyrische Stücke. Übertragen von S. Jadassohn. Nr. 1—9 ä 50 .^ bis . . . 1 —
Dieselben komplet. (V.-A. Nr. 493) n. 2 50
Potpourri 2 60
Brissler, F., Marsch nach Melodien daraus — 75

Cramer, H., Motive aus Lohengrin in Form einer leichten Phantasie 2 25

ß^^
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Für das Pianofort^ za yieir Händen.
LiSBt, F., Aus Lohengrin A ^

Nr. 1. Festspiel und BrauÜied, arrangirt yon A. Hörn 3 50
Nr. 2. Eka's Traum u. Lohengnn's Verweis an Elsa, arrang. von A. Hörn 2 —

2 Stücke a. Tannhftuser und Lohengrin. Nr. 2, Elsa's Brautzug zumMünster, arr. 1 50
Bohr, li., Reminiscences de l'Op^ra LoiMngrin, arrangirt 3 50
Bummel, J., Duo über Motive aus Lohengrin 3 —
Schubert, F. L., Charakteristische Tonbilder, vier Transcriptionen daraus 3 —

Für zwei Pianoforte zu acht Händen.
Vorspiel (Ouvertüre) 1 50
Hermann, Fr., Drei Stücke aus der Oper Lohengrin.

Nr. 1. Zue der Frauen zum Münster 1 50
Nr. 2. Einleitung zum dritten Akt 2 25
Nr. 3. Brautlied 1 75

Fflr ein Streiehingtrament mit Begleitung des Pianoforte.

Qrimm, C, Op. 51. 2 kleine Scenen für Violoncell mit Pianofortebegleitung.
Nr. I. Lohengrin's Herkunft. No. 2. Lohengrin's Abschied 2 —

Orützmaeher, Fr., Feierliches Stück nach dem Zuge zum Münster. Für 4 Violon-
celle oder Violoncell und Pianoforte (Orgel oder Harmonium).

Ausgabe für 4 Violoncelle 2 50
Ausgabe Ifür Violoncell und Pianoforte 2 —

Hermann, Fr., Vorspiel (Ouvertüre) für Pianoforte und Violine 1 —
Drei Stücke aus der Oper Lohengrin für Pianoforte und Violine.

Nr. ] . Zug der Frauen zum Münster 1 50
. Nr. 2.. Einleitung zum dritten Akt. — Nr. 3. Brautlied ä 1 75

Wichtl, .G., Dp. 97. Phantasie für Coline und Pianoforte . 3 —

Fflr Harmoninm nnd Pianoforte (Tioloncell oder Yioline).

Claus, H., Elsa's Brautzug zum Münster — 75
Vorspiel (Ouvertüre) — 75

Low, J., Duo brillant über Themen aus Lohengrin 3 —
Beinhard, A., Op. 17. Scenen aus Lohengrin für Violoncell oder Violine, Har-

monium und Pianoforte. Heft I Jl 3.50. Heft II 4 50
Soyka, J., Transcriptionen aus Lohengrin. No. 1. Elsa's Traum. No. 2. Lohen-

grin's Verweis an Elsa 2 —
Für Orgel^ Harmoninm oder Pedalflfigel.

Halven, E., Elsa's Brautzug zum Münster — 75
Stapf, E., Op. 16. 6 Stücke aus Lohengrin für Harmonium eingerichtet 2 25
Sülze, B., Vorspiel (Ouvertüre). Für Oi^l, Harmonium oder Pedalflügel — 75—y Op. 78, Sechs Übertragungen für Orgel, Harmonium oder Pedalflügel .... 2 25

Für Orchester.
Orchesterstimmen. Komplet 90 —
Violine I uT 7.25. VioUne II Jl 6.75. Viola Jl 6.25. Cello Jt 5.—. Bass .... 4 —
Vorspiel (Ouvertüre). Partitur Jt 2.— . Orchesterstimmen 4 75
Einleitung zum dritten Akt. Partitur Jl 2.— . Orchesterstimmen 6 —
Brautlied. Chor: „Treulich geführt ziehet dahin." Partitur ulf 4.

—

. Orchesterstimmen 4 50

Für Gesang.
Chorstimmen komplet. . 7 50
Dieselben einzeln: Sopran und Alt k 75 3^. Tenor I. U. Bass I. U a 1 50
Vollständiger Klavierauszug von Th. Uhlig. 40 24 —
Derselbe gr. 8«. (V. A. Nr. 301) n. 6 —
Daratis einzeln: Lyrische Stücke. Ausgezogen und für eine Singstimme mit

Pianoforte eingerichtet vom Componisten. 4°.

Nr. 6. Lohengrin's Ermahnung an Elsa
(Tenor) — 75
Höcbstes Vertnu'n hast da mir schon

zu danken.

Nr. 7. Lohengrin's Herkunft (Tenor). — 75
In fernem Land, unnahbar euren

Schritten.

Nr. 8. Lohengrin beimAb8chied(Tenor) — 75
O Elsa ! Nur ein Jahr an deiner Seite.

Nr. 9. König Heinrich's Aufruf
(Tenor) . . . -- 75

[
(Bariton) — 50
Habt Dank, ihr Lieben Ton Brabant

Nr. 1. Elsa's Traum (Sopran) ... 1 —
Einsam in trüben Tagen.

Nr. 2. Elsa's Gesanga.d.Lüfte(Sopr.) — 50
Euch Lüften, die mein Klagen.

Nr. 3. Elsa's Ermahnung an Ortrud
(Sopran) .........— 50
Dn Ärmstekannstwohl nie ermessen.

Nr. 4. Brautlied (Sopran) . . . . . — 50
Treulich geführt ziehet dahin.

Nr. 5. Lohengrin's Verweis an Elsa

Athmeat du nicht mit mir die süSen Düfte?
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Lyrische Stücke. (Nr. 1—9) komplet. (V. A. Nr. 303) 4" n. 3 —
Dieselben. Einzelausgabe für tiefere Stimme. (S. Jadassohn) ä 50 ^ bis 1 —
Brautlied. Chor : »Treulich geführt ziehet dahin.« Klavierauszug und Singstimmen ... 1 75
Brautscene. Duett: »Das süsse Lied verhallt.« Klavierauszug 275
Lohengrin's Ankunft. Lied: »Nun sei bedankt, mein lieber Schwan.« Klavierausz . . . — 50
Lohen^n'g Ankunft. 1. Akt 3. Scene. Riavierauszug 4 50
Chorstimmen hierzu 1 50

Decorative und costümliche Scenirung zu Lohengrin. Im Auftrag des Dichters
entworfen von Ferd. Heine nn. 24 —

Textbuch für den Theaterbesuch. 12o n. — 40

Tristan und Isolde.

Handlung in drei Aufzügen. ^

= Partitur: Preis nn. 108 M. =:

Für das Pianoforte zu zwei Händen. ^ ^
Klavierauszug ohne Text von A. Hörn bearbeitet 21 —
Derselbe. Mit Beifügung der Textesworte und scenischen Bemerkungen, gr. 8. (V.-A.

Nr. 481) n. 8 —
Vorspiel (Ouvertüre) 1 —
Potpourri 2 —
Ehrlich, H., Tristan's Gesang »Wie sie selig, hehr und milde« 1 25
Mtner, B., Phantasie über Motive aus Tristan und Isolde 1 50
Heintz, A., Angereihte Ferien aus Tristan und Isolde, für das Pfte. zusammengefügt.

Heft 1 Jt 2. 75. — Heft 2 uff 2. 75. — Heft 3 2 25
Lassen, Ed., Lyrische Stücke. Mit Beifügung der Textesworte
Nr. 1. Kurwenal's Spottlied . . .Jl — 50

Darf ich die Antwort sagen?

Nr. 2. Isolde's Erzähl, an Brangäne 1 75
Erfühlest du meine Schmach.

Nr. 3. Tristan u. Isolde's Liebesduett — 75
O sink hernieder, Nacht der Liebe.

Nr. 4. Tristan's Frage an Isolde. . . — 75
O König, das kann ich dirnicht sagen.

Nr. 5. Isolde's Antwort an Tristan. . — 75
Als für ein fremdes Land.

Nr. 6. Isolde's Verklärung 1 25
Mild und leise, wie er lächelt.

Iiiszt, F., Isolden's Liebestod. (Schluss-Scene) 1 75

Mayfeld, M. v., Erinnerungen an TriStan und Isolde. Für das Pianoforte.

Nr. 1. Auf dem Schiffe 2 25

Nr. 2. In König Marke's Burg 2 50

Nr. 3. Vor Tristan's Burg 2 50

Rubinstein, J., Musikalische Bilder. Nr. 1. Liebesscene 3 50
Nr. 2. Tristan's Tod 3 —

Für Pianoforte zu yier Händen.
Klavierauszug 30 —
Vorspiel (Ouvertüre) 1 80

Potpourri 2 50

Gramer, H., Phantasiestück über Motive aus Tristan und Isolde 2 75

Heintz, A., Symphonische Stücke aus Tristan und Isolde

Heft 1 . Erster Aufzug 3 75

Heft 2. Zweiter Aufzug 4 —
Heft 3. Dritter Aufzug 3 —

Iiiszt, F., Isolden's Liebestod (Schluss-Scene). Arrangement von A. Heintz .... 1 75

Für zwei Pianoforte.

Vorspiel (Ouvertüre). Zu acht HSnden, arr. von A. Heintz 2 50

Isolden's Liebestod (Schluss-Scene). Zu vier Händen, arr. von A. Pringsheim . . 4 50

Für Pianoforte nnd Streichinstrumente.

Pringsheim, A., Musikalische Bilder aus Tristan und Isolde. Für^Pianoforte. Vio-

luie und Violoncell

Heft 1. Seefahrt 4 —
Heft 2. Liebesnacht 3 75

Werner, J., Tristan und Isolde. Duo für Violoncell und Pianoforte 2 50

^"^3-
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Fflr Pianoforte, Harmonimii und Tioline. ur ^

Bitter, A^ laolden's Liebestod (Schlu8S-Scene) 2 25

Für Orgel.

Qottschalg, A. W., Vorspiel (Ouvertüre). Für Orgel, Harmonium oder Pedalflügel 1 75

Für Orchester.

VioUne I 6 75

VioHne H 7 —
Viola 7 75

Violoncell 9 -
Bass 6 25

Blasinstrumente in Abschrift. . . nn. 144 75

Vorspiel (Ouvertüre). Partitur Ji 2.50. Orchesterstimmen. 5 —
Vorspiel und Isoldens Liebestod. Partitur ulf 5. 50. — Orchesterstimmen 9 —

Für Gesang.
Vollständiger Klavierauszug von H. v. Bülow 30 —
Derselbe gr. 8«. (V. A. Nr. 31) 10 —
Derselbe. English translation by H. and F. Corder. gr. 8. (V.-A. Nr. 487). . n. 10 —
Lassen, Ed., Lyrische Stücke für eine Singstimme. Nr. 1— (i.

Nr. 1. KurwenaVs Spottlied .... — 50
Darf ich die Antwort 8&gen?

Nr. 2. Isolde's Erzähl, an Brangäne 2 25
Erfuhrest du meine Schmach.

Nr. 3. Tristan u. Isolde's Liebesduett 1 —
O sink hernieder, Kacht Aet Liebe.

Nr. 4. Tristan's Frage an Isolde . . . — 75
O König, das kann ich dir nicht sagen.

Nr. 5. Isolde's Antwort an Tristan. . — 50
Als für ein fremdes Land.

Nr. 6. Isolde's Verklärung 1 25
Mild und leise, wie er lächelt.

Dieselben komplet (V.-Ä. Nr. 494) n. 4 —
Dichtung. 1859. 8« . . . n. 2 —
Textbuch für den Theaterbesuch. 12» n. — 50

Dasselbe. Englisch-Deutsch. (H. und F. Cord er.) gr. 8 n. 1 50

Das Liebesmahl der Apostel.
„Gegrfissl seid, Brüder, in des Herrn Namen."

Eine biblische Scene für Männerstimmen nnd grosses Otchester.

Partitur. Neue Ausgabe 6 —
Orchesterstimmen 10 —
Klavierauszug mit Text. Neue Ausgabe 5 —
Derselbe zu 4 Händen von S. Jadassonn 5 —
Singstimmen 9 —
Chor der Apostel, Bass I. 11. III. IV .....— 50
1. Chor der Jünger, 2 Ten. und 2 Bässe . . ä — 75
2. Chor der Jünger, 2 Ten. und 2 Bässe ä — 75
3. Chor der Jünger, 2 Ten. und 2 Bässe ä — 75
Stimmen aus der Höhe, 1 Tenor und 2 Bässe ä — 25
Textbuch. 120 n. — 10

Eine Faust-Ouverture
für grosses Orchester.

Partitur 6 —
Stimmen 9 —
Arrangement für zwei Pianoforte zu acht Händen von H. Klauser 5 —
Arrangement für Pianoforte zu vier Händen . 2 50

Arrangement für Pianoforte von H. v. Bülow 2 50

Polonaise für Pianoforte zu vier Händen. Ddur. Nene Ausgabe . . . i —
Sonate für Pianoforte. Bdur. Nene Ausgabe. 2 50

Menuett hieraus. (Perles musicales. Sammlung kleiner Klavier-

stücke. No. 84.) . — 50

0'k^
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]Biogi:*a,pliieeii.

Richard Wagner's Leben und Wirken.
In sechs Büchern dargestellt von Carl Fr. Olasenapp.

Nene vermehrte Ausgabe mit einem Kamen- und Sachregister.

2 Bände. 18S2. gr. 8. XII, 404 u. IV, 552 S. Preis ujf 12.-^ Eleg. geb. uiT 15.—
Das bis auf die Neuzeit fortgeführte Werk bietet die einzige auf authentischem Materiale

fussende Biographie Richard Wagners.

RICHARD WAGNER von Franz Uszt. : t

A. u. d. T.: Dramaturgische Blätter. Dritter Band, II. Abth, der Gesammelten Schriften

von Franz Liszt. Herausgegeben von L. Ramann.
1881. Gr. 8°. 258 S. PreisuJrB.— Eleg. geb. Jf 7.50.

' "

Inhalt : 1. Tannhänser nnd der Sängerkrieg anf Wartburg. 2. Lohengrin. 3. Fliegender Holländer. 4. Bheingold.

Aus dem Schlusswort: Wir hegen die innige Ueberzeuguug, dass die Anstrengungen
des Genius, wenn«r alle seine Kräfte zur Erstrebung eines Zieles zusammenfasst, niemals ver-
geblich sind und dass, selbst wenn er das gesuchte Geheimnis auf Umwegen verfolgt , es nie
an Schätzen fehlen wird, die unter seinem Geiste emporwachsen.

i .

RICHARD WAGNER. Ein Lebensbild von Richard Pohl.

Gr. 8°. Velinpapier. Pr. ^ 2. —. .1
(A. u. d. T. : Sammlung musikalischer Vorträge Nr. 53/54.)

Diese kurzgefasste Biogi*aphie Richard Wagner's aus der Feder des ihm vertrauten,
ältesten schriftstellerischen Freundes wird gegenwärtig besonders willkommen geheissen
werden ; dieselbe ist nicht ein Werk des Augenblicks , sondern von langer Hand vorbereitet
und desshalb von bleibendem Werthe. Nächst dem Lebensabriss bildet die Geschichte der
Opern -Reform R. Wagner's den Hauptinhalt der kleinen, würdig ausgestatteten Schrift.

Lithographie nach Stocker-Escher von Fr. Hahfstaengl in Dresden.
Folio. (1853.) Jt 2. 25.

\

Lithographie nach Originalphotographie von Engelbach.
Gr. Folio. 2/3 Lebensgrösse. (1871.) u(f 4. 50.

FHÄNl LI81T. ;

Ans Richard Wagner's Opern

TannMiiser, Lobeminii, Bienzi, Fliepniler Holläider, Man gnil Mde.
Transkriptionen für das Pianoforte. uv ^

Spinnerlied aus: Der fliegende Holländer 2 5U

Zwei Stücke aus Tannhätmer und Ijohengrin:
Nr. 1 . Einzug der Gäste auf Wartburg 2 —
Nr. 2. Elsa's Brautzug zum Münster 1 —

Phantasiestück über Motive aus Bienzi ' . . 2 50
Aus Lohengrin: Nr. 1. Festspiel und Brautlied. Neue umgearbeitete Ausgabe . 3 —

Nr. 2. Elsa's Traum und Lohengrin's Verweis an Elsa ... 1 50

Isolden's Liebestod. Schluss - Scene aus Tristan und Isolde 1 75

Dieselben komplet (V.-A. Nr. 305.) n. 5 —
Für Pianoforte zu yier Händen.

Spinnerlied aus: Der fliegende Holländer arrang. von L. Köhler 3 —
Zwei Stücke aus Tannhäuser und Ijohengrin:

Nr. 1. Einzug der Qäste auf Wartburg 3 —
Nr. 2. Elsa's Brautzug z\im Münster 1 50

Phantasiestück über Motive aus Bienzi »Santo spirito cavaliere«. arrang. von A. Heintz 2 25

Aus Iiohengirin, arrang. von A. Hörn.
Nr. 1. Festspiel und Brautlied 3 50

Nr. 2. Elsa's Traum und Lohengrin's Verweis an Elsa 2 —
Isolden's Liebestod. Schlussscene aus Tristan u. Isolde, t. A. Heintz . . . . 1 75

Dmck voB Br.ltkopf nnd HArt.l In L«ip«l(.
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