
ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE

ZEITUNG

Digitized by Google



^ uj ^ .d by Google



^ kj ^ .d by Google



Allgemeine

Musikalische Zeitung

unter Milwirkaog voo

ScucAB Baoob in Baael, Eo. tiix in Trieat, H. Dmns in Conits, B. Guoler in Stattfut, Eo. Hillk in Onttingcn,

F. W. Jini in Bertin, C. t. Ji« ia SMifwVad, £. KAHnunm in Bannen, £. Kbausc in Hambwg,
».KBOMBlaGMIfafaB, S. mLamIiOIIi, A. liiwwwr ti BloakfcatB, 0. Hwimubm feWiaa, W. Qihl
in Pmhkflut ». M. , Ahtoh Mk in Kopenbn^, R. E. RsoacH ra CMd, H. Rikmanw in Leipcig, A. G. Rittes

in Mafdflbwg, Prof. v. SCBAraiim. in Maadmi, Joi.. 8nDi«sL ia Hnnbug, Pb. Spitta in Boriin, L. v. Bnrrnta

lIlMte, A. IkoDunaw IB Birth, E. J. VtaNm Ii WIM, F.M

Fbibdbicu Chbybamdbb.

XIT. Jfthrgangr.

T«rt»g TOB A Si«t«v-Bi«d«»»m»
kUlilfvIllMritar.

im.

^ uj ^ .d by Google



Printed in The Netherlands

Reprint of the oci^al^edition

MCMUUX



InkaltsTerieichnifls

XIV. 487»

.) t.

Fmmmm AMMito Orio.

ScbloM uu d«a ««ri0N JahifiMt.) SatoTtDwB
iTflTeaden Stluo vo« HimM \wt EiaMloM «MriWM:
T« D«oin. 6 21. 3«. II. «. IM. IIS.

üeber lUodeTt WlliMI—|p CtWl. IIT. |MlM hl »r. M
dM foic. Jthrgiais.)— Dar «nl« BaMMif4irlM»4Mti «IlMnalWMMlaMaMli
Opar Sxio MI.

AbriM «liv«r G<*chicht« des MiMlkdnickeii «om FunficfaDtca bta

tum neuoKhnUn JihriiuodM«. MI. 111. Itl. MI. S». MI.
-— Dir Mutikubun^^ luf (lMiOyMHlHBtoMMlfeMg«MI M. kt«
zum Ift Jihrt>ui>d«rt UT.— D«* Hamburfi:cr Oper aatar der DiracUoa *qd Job. SiglWBua4
KMMr «(«t~4l«l. [ForlMUBB« d«r GMchiehl« dar Hdnbnrsar
Oper IUI dem vori^jen JthrfaD( ) 366. 401— Ein« cnftltccbe SerenaU voo Job Slgttmaad Kauer am 4T4(.
4M. 417.

Gaaebicht« drr Haabnrgcr Opar vom Ab«an|^ KaMM** Mt
twM Tod* Schell« :4««s-i7n). iii 449 4e.s 4^1 4n.Mt.itl.

O. ••xiahude «I« Orgrlcompoolsl. Mi »6«. SU
• PkUipp Spitli aber Bacfa'i Grundatlie da« Acoompa^MaMla

(ia S. Band« Mioei «Jobann Srbailian Bach>). SOI. B17.— Die Moskk der ill«D •byuioiKben Kircba. 369

-— •rMlckn4M dar WariM ud fwbliaiUBW «m Or.

-— Speattol I

er. I'>4. M».— UakM' dl* UoMUIiehkailan In uaen Opanlaiiaa. ni. 173.

Kin koDitoMMtiier Geaan|;tint«rricbinrdia<
de* GeMnge« von Kerd Sleberj IM. Iff.

Pw liwunitw -nm wSm. Hartil. %. '%. K. SSSSüi
10«. m.

Aaliabanboeb ta I Friadr. MdHac*« HanawlililiH,
I

tat von Alfred RIcbler — BlaMMH^ilfeffcwk
'

Uon Too Ebenrier Proul. AMflfWrii ^HlHtoWh
r. 144. 7M.

Clavtarlllaratair.

Puaau., Tliaoder.

IM. TU.
Dabar dia grapitt «IWl

1S9.ÜMik ttbarbaapt und Uber Focaaaaatyaaa.

(&.I Eduard Hill« Iii.

Kduaid. iLiiiiacbe Briala ataa OMaa.
aa aaa da« vortfan JatefMpi^
.)M. — 41: (OfiaioonaaiMaM«. — 1

I.) IM.— M: OliM Viirnaa^H'f*«!«) IM. ~M : MMtf
.) tn. — M: (HaM Mar, •aM«a Oy. «T.) «II. —

ta I (Oaviachaa Uadarap4«t tm HalaiMk «o« Ranacaabaff.) Mt.
— tt ;Htn» Hobar, Auaaahaaag Op. 4» ; Halniicb tob BHMfia
barg. Zwei Trtoa Op 17 ; Friedrtch GarMMa, Tito te. tq.MB.— tl: (SehtaM dar BrMa ) SM

J**, C. V. Dia alla OrtalUbalitar Iii
—<. Dre^ Ibeoreliacbe Abh«Bdl«ag«>i ubar ModiilaUoo, Ooarlaa&t-

aeeard aad Orflalpwakl voa W. RiacbbMcr, bawibatli I. ModuU-
Um. 1. — U. QMrtMSiMMitf. 11. OL OM%««kt. M
Zw taaklahto dar laaü «ad dar laalramaaulmatik

(W. I. V. Wttidlawtkl, GaaekteMa dar taa<iaw«al»lMuHli la
XviMNtawiMl: - H.LavalxnU. Btalalri da T |aa>ra»ia

laXVHiMetajMfa'kMaiaM*.) tr. III. 1». IM.

•. OftaBtaa! MM* MWilitlii. M.M.M.
Wllb Debar dia ZMaMMi«aUf1gkaN dar Dar- «ad

ParallaliiMlI-Toaaflaa. 131.

ScBAraiim., Dr. t. Ist dlei Labre tcmi dam Blnflaaa daa MalariaIi,

aot dam eio BiaiinilninneDl verfertigt \%\ , auf daa To« daaaaftM
•laa Fabait BiM auariaaMala Datatwiehaat. tW. MI. O*.

IM.

JMiMMM
Arttkal U.

D4a Oyar«: ifalyaac « *«
«Varoaaa voa ÜMila #lm<

>Oar Kdai« «M T
*

ST».

Gouood und .Ota

IN. SM. MX M».
wrwili.

GoBosftiHMlk |b Awiii 3ÄSa

— llniidOpinMMinainiBliHto dBA.
BtoOMMMtoMr to ftwit. ttB.
Dia MMteflM daa Coaaarratoiraa la Paria

7]|. TM.
Vinciirr, H. J. Zar Rafomi un

U^ao SchlUaael und die Univi

cbroiDallacbea Naaachrtn. MS.
Zar Quinlaaftafla. Md.
Dabar dia Z«NMmU ta dar Muik. I. «IS.

ol|^J|^CaMM!a'*^'*MilMMaaMaaa IW» Zar Labra «oa daa Cadaaaaa. TS4. 741.

t «Zar Labra vea daa CadaMaix. 7i«

i«««r.A.

«Mf

— IL

IT».
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IV — Allgemdoe Mostkai. Zeitung. — InhalUverzeichaüs. — XIV. Jahrg. 1 879. —
Viaciiif. H. J. Otter Tr«fl*ich«riieil. 70S.

Zur Motlkpraiit «»d Tbaori« d«i lA. Jcbrhuodertt. I. M6. —
II Mi

fW*i»«ciiB.) T»>ebuchbllUT >m dfm MUnchtncr Cooc<!flleb»n In

d<ir «f»l«B HllfU- drr WiBterwIVin >tjt,^t. »It ForUeUunjt der
hior fruhtr r«r«rhifimiMin llunghgntr Mpiikbrigtf .i i9. 74. 80.

fSVAUMTik.) Ttgebuchblltter lu» dem Milnchencr CoBcertleben in

der iwfilfn HllfW der Wipturuiton tl7>7» t9H .111 330.

ZtLTtt. Em Aufwtt Ub«rO»or« B<nd« und Minr Op«r •Honi«o und

D»i Qmrtgtl dfr Gebrudgr Hgrrm«pn. oder wit nnu von Munchgo
^u^ch EngUnd gfltfuUi. 604.

B«»trl». opfr Y Bronntr und M«ilhemn.
n«« in H«ii h»r)i M3

Iw KU. »a 4 Wart»». Op. U. >«<inli. >l>

VQU Slctmyen., Op t. b>iirth hön

BaiiiL . InUyndant in Bfrtin
. t*tn VerbtltniM

lu Sponlini 261 If.

tl»nmirchor, Op 10. twuftb. 637.

BlLO«, H. V., conc In Lripilg 238.

Bctfil*, conc. in Munchrn 300

Bi'inaVDi, Dielncb, OrRelcomposiUonen, her-
•OHeKrben von Pb. Spill«. Er<UerB«nd
Pasucaflio, Citconrn, Prlludi«o, KugCD.
ToecalcD u. Cinionrilen. ZweilerBtnd:
OKmlbMrteitungtn. b«iirth. iii. SM. »BS.

c.

Cft«Ui«ii>V«r«lB ia Hanbttrg. AuffMbraag
voa Haad«r»Or*U>huiii-B«l«atar« 163. 778.

Camafgo. koro. Opw von L«ooq . in Pari»
aufurtuhrl 1 1

.

Cantor. Slf llunndt'nglben »n der Gflflirtaw-

^chulc in ii>mburg 137.

d«ft A rl

CAT*t>M. dif .Sl»rk« ihrer Stimme 625.
C*t4LLo. Job N.. VterUadar Hir4iilkii>itw

Miniwrchor, Op. 87 , PartHw u. BUmine«.
hfiirlh 'in

Caxton-hf i« r und -AuaatetiMtm fl»f B«cl>- >.

Mii«ii..<iui k iti l.nndnn 161.

CakkiiiKi, l.uigi , 7.«iwhf nai I- und BalM-
Hu>ik «US drr Oprr>Ali B«h«< fttr groain
OrchMler, bersiMfef. voa C«rl ReiMcke
b«urtb. 136.

Chorgaaan». der «llare, fUr dt« Ingtnd du-
»«nanft —

Cirpa ''>drr tlll««r< l Tbfil!, Op*f v. K«<»tr,
<7et In HtmhnrK .'IS~

Cuaai, C. B. , Schulin<|>rclor in CaIcuUa,
•cfercibl |iec«n dir n*tinn«lc iiidiacbe ttmik
ad wird vom ^'orelrn T«gor« iti wider-
Itfien R(»uct>t Ul &7T 657 671 «R9. 7U5.

711 — S«ia (Jrtbeil ub«r die iadikcite Uu-
slktcbuto 756.

Cl*i'uiii, um f7(t Pichirr des Kamtrargar
Opcmiheatcr« 51.1.

Cu-ta, Jobo, MuiMkdi urkrr in Londoo , fuhrt

6n Zinnalich etn 243
Coaait, etn Aril, übernimmt <<•• mit Broiraer

dl« Direclion de* tombvrRliteben Opara-
iKealert 4M.

CoBRELiri, P , Von denorllMn gedichtet« und
oompontrt* Bravtlwder. Nachf»l««senc«
Werk. beuHh. 6»l.

Corrtai«. i«)«« Kl«vtcnluck« «erd»» voa du
Platay «u( klopfer ge«lofh«n 131. — Br>
dculung «Ii CI«viercomp«ni»l n«cb WcHi-
m«nn'i Darstellung 794 — 5«ine Werke
von Br«bm( u. ChrjMnder her«ui>grgrben
»4.

Cociict, «. KÖMer.
Caorr, William. Anthnm« b«i W«hih in Lon-

poa von ZInaplatten gedruckt 243.

IL

Pirrii, L , Fernund«'» Hoch««it , knmi«ch«
Oper in Acten, SS.

Diaii. S W , itab < M6 Uloralbe'«rbeitun««n

von Buttehude bcraiM 184.

DaatataoRT. Maurice, o«ae. inLaiptiglAt
Slutigarl .1 tu.

Aw . Kr., »W«ld«iidn ht- ,
grmingfp vom

«Sehwediachrn Stumirrguiirlf ll« in Sutl#iir1

201.

Acla und OalaU«, Oper v. I.rtly. 469» tn

Hairburg 405

Adonl«. Oper v Kfi»cr, l»97 In Hamburn
4J1L

Alarieua
,
Op«r v Schieferdeckr r , 170t in

Alelbl«<laa, Oper s Strffini, i»97 in H«in -

burd 44(r

AI-'**-*, Opi-r vonMeffani, H86 in H«mt)UfK
4.19

Al«x»Bd«r, Oper v. Steg»ni, in H»in-

bürg 4I>4"

A«P»t . A . Lehrbqeh d«f Tou*etikunil . in

g»<lrMn(iter Form nru hemungegf l>f n von

Heinrich Henkel. I u >. Abth ,
t>eurlheTri

A^nldi^ Oper ¥. Paltoyletoi.. 168» m Haw-

bur» 404.

Aam. Ihnmm
,
Coenponi.*! <»n -Rule Britan-

nii» 14.

Arna^t. Di« renovtrl« B«cli-Orfel daaelb»4

124

AUUnU, Opar v. Steffanl, 4688 In Hambuig
448.

Attiiii6»*iit. Pirr«. dar «rrt« Muaikdnicker
in Pinn 196.

9mm, i. 8., Min« Clevler- oad Orgelmuaik
aafKupferplatleB geatocben. tomTheil von

ihm Mlber 231. — Mallhlaii-PaMlon von

P«»deloup in Parti aolgef. 310, — Sein« '

Grunduiie de« Arcomp«Kmeots. dargestellt

in SpiUn « Bicli-Hiogr»phieMI. 917 .
— «u»-

gr»rb«it(te« Benpiel vo« C«rb«r , dnrch
B«ch corrlgirt 311. — Weibnachtaoralo-
rium. «ufger. in Slattgari 480.

B>eh-Ort«r Dia r«no»lrt« Bach-OfB«! >•

Arn.LiiÜ ifS"

B«caua, Bernb., Uberwtit da* Eleaientarbucb
der li»lrumeol«lion von Kbeneter Proul,

beortb 74i 758

D^LLtnD, ||ii«ikdracker-F»milie lo f«ri» 196.

pruckt Lull)'» [ipf riip«rliluren theil» mit
T)p«n, Iheilt von kuptrr^lich 330.

BnlUt. PrfuMi'fhr» Krönung»-, v. It«taar.

<70i in Hitnihurg 5007

BtiTH. Rieh , Linier und GrMoge, Op 1. be-

urlhrill 4»

B«rtUu« in Arc«dien dl« ari4«0p«r v. Haiaar,

t*tii in tumbu ra 39<r

Binii. Carolin«, ihre llillb«i|»Bgea Ober
."^ponlini »erden erliulert und henchligt

1&8 274. 2)»», Che B>u«r iM wed«r Mch-
kundig noch gl«ub«uidif l<iU.

B«iaritoi«. Fr., Kindrrwenen für Pianoforto,

Op. 174, beurth 717

BiiitiFi, Mutik-kupfarslrclter für Ballard in

BuTaovma , t v
,
Op, ty Serenad« jbr flöte,

Vmline und Viol« . für kleine» Orc^.ettrr

b€«rbrilet von Lnun Bodfckf r, heurtb. 297

Op »!'', ."M-ilftt Zum Trio für Piinof
.

Tiol« ,Vlnll[>el uad Violonc. b««rWtl«4 von
Eni»t Niumunn, beurth 719.

BaiiDii. üeory. Anekrtolen au« i«io«m Lab««

I

Romen .•tl7

I
Bektl««.!, C. Die Slallaog der MaMk turC«-
vr|lwh«n im Zeitalter d«r Benaiaianoe 184.

Brenlc«. 0|>«r V Bronner. 1 701 in Hamburg

Btac, Adam, Hwiikdrucker In WUnchen 193.

Btaci«. Gioiel, Moaikdrucker in Droidea 186.

Buacni, B., conc. in Slatigan 109.

Bi'Kii. Leonie, coor. in Stuttgart 107.

BLiamii. S f(l«mund. Ouvertüre lur 18. Can-
tatc -Wir danken Dir GolN von J. S. Bach
fttrPn«. zum Concertgebrauch. b«iMlh.28l.

Phanlaiie von Fraai Schubert (Op. Iti)

ntrPfte. tu 1 Haadea beartMilel, beurtheill

281.

BociaiML. B. E Concert (ur Violine von
Heitdelaobn-Bariholdy Op. 64). übertragen

fllr Violoncril mit Begleitung deitPiaoMorl«,

beurth. 718.

Boacctia, Loui», Serenade für Flote. Violin«

vnd Viol* <on L. v Beelhoven. Op 15, fkir

kleioet Orcheiter bearbeitet, beurth. 297.

VarMloaea ubtr «in deatache* Lied,

Op. 8, be«nb. 60«.

Baaa, berühmter Flötist und FlOtenbaaer,

MiM Verbeasaningen de* Inulruincotea 613.

BoHiama, Georg. »Die Wiktogerfahrl-. nor-

diMheCoactrlaiiveriOra, aufgafulirl in Laip-

lig «3
B««ii»«, J. , Oa« Lied vom Herrn von Falken-

»lein für eine Singitimme mil l'fir , fUr
liann<.rrhnr urui t>rrhe<ler h»Tt>^llft Ton
Richard Heubtrger. beurth. 424. — Violln-

concerl lulgtr, in Leipiig 93.

BiiiTtoe». Job. Goltl. Im , «nMocrl «od ver-
b«iM«rt den Uutikdruck mit Leitern I8 i.

Baiinoer a. H«aT(L'> Tettbiblioibek. Erate

Serie. No. 1-8». beurlli. 1*3.

BtiMina. Teil« vun ihm tu Opern, um 471t
in H.mburg »ufgf Mhrt 3117 TiV'j .Wi :>9>.

.t9i 4:i:i 4M 4m «<m 50? 5i.s yy.\

Bamp, .SH;pb«n,Muiik<tf nipfl Scliiifidf»

Bauvuin, Or(|«niNt, Irilrl C^S'y das hnrnliurgi-

iM hr ()p»rnlhff»l'r 4r>ll (Jirnipfi dirl Operh
m. m. 'Ai m. —

B»o»tA>i, iBütbora. V.. Notturno. Op. II,

Klogtt. Op. 4». Bo4BaM«. O». 4t. be«r«li.

Bao«»*»!. H v
, B»lliide für Pfte

, Op. 6.

bfurth TcT

F«nl»!iie für da« Pfi«'.,Op. g, beurth 611.

Btirtck», H ,
! unf 0>>nKr für Biiritnn»limme

«u« Scheffelt »Trompflrr vun .'Mu kiiiKrn-,

Op. I. beurth 600
Neun (ir<lini;r .im Sehe ffvl » »Tronipeter

L ^ .d by Google



— AllgeoMiDe Nunkai. Zeitung. — Inhallsverzeichnin. — XIV. Jthrg. 1879. —
Diworr, F. 0

.
LiedM-, Op. t, toartk. 660.

DiTTiircti Te Deum von Kindel Mch einem
Te Oeum dei Irio gemtchl 61t. (•. Urlo u.

H«ndel.t
Dtautc, C. H. , Elttdan in Euleaburgi »Wei
tum PtrMMi 389.

Don Jn*n-AoffUhrung von Sponlini In Berlin

m.
DowT, J»quei. Of«du» «d ParniMum, Samm -

lung von forUchreiteniien UebangMiucliCB
für Violine, Op. >7, beurlb 5^

Doni , II. Gc>et.tgebung u. 0|>ernteit, ei»e

Sclinfl für Minnf r. Besprochen in dem Arl

l'eber liie l'r,»itilichteilcn in unsernÖperrT
leiten. 257. l-.i. 305.

Doi>M<^c»Ti» . Wob Z»ei leicht »u»luhrb«re

Motetten fürSoprun, AU, Tenor und B«»<,

Op i», beurth. 42«.

Dl B<ii*-Rnnoii»,HI., Vortrm Iber Stimm« a.

Sprache 222.

EoiLaitu, Philippine v. , conc. in München 90.

Bblna Muüik berichl BST
Endymlon. Oper v. Keiner, t7Hin Hamborg

Vf.i. 1. Phni'lnn"

Engliaohe kl»MiTniu»ik der illeren Zeit.

»ird jctil unten.cl»til iSS 792

Krlndo , Üper v. KusMr, ttiS in Hamburf;
~~i5t:

EntmcM. foinponirt die *J'I'*'" -Pleixltn«.

4694 III HmiibuiK KeKfl'Cn

E^tiHutt Annftle. in StullK»rt HO.
EiTi:. ThmiiB.v. .Miisikilru<.kcr in London 189.

El i.t:>ti «(.
,
MtiMlvrtlcKf r in Lfipli». m>cht

einen neuen Wen lum fitrnnM ;t53.

Eurydlc« odfr Orplifu» 1 Tbeil;, Oper von
kfucr. nO> in Hamburg 5337

lS»to. Oper V. Ilandri
,

Krüli r Kotourf der
Hin-uinr .N'nsfC «I Inf. !.» C4t.

Füclixt.ii, ProteMor, nein« A*»oci«lionMltlltUli

Fernando'« Hochaelt, komiM^he Oper von
1.. ürrfi^s j5~.

FiDiLH Kii-JliT , iihrriclii .*<lctT»nrit u. ».

iLalicniNclie (lut'iri für lUti.bur^ J92. 4(M.

i3h Uij U'J i'j:.

FiTii.'ii»i.i < Ii
,

/v^olf I icdrf uhnc Worle
von MgnilL'Kvuhn BiirlhuMy, für Violonccil

mit l'flc, heurlh TIS.

F«ü>t.lCii. Jo» , seine »rdirnite »Ii Lehrer.

be* um dl« Wuriburger Mu»itschule OIU.

rmiiiirLi, Anilre», OrRtniitl In Vfnedin, Wf iti-

nunn's An((Jbfn uUt ihn berichtigt TSV.

G*Dt, Niel» W Ouvertüre Hamlet, »ufgef

in -StullK»rt 190.

C«>»a<cii£« Jon., FU«f L>«der, Op. I, be-
urtheiU tag

(jA«DA'»i
, Mmikdrucker-Famille in Venedig

Gacit, Jo»., Au» »omroerltcheil Tlfw , ftir

Pft«., Op. 4, l)eurth~TtT:

GtaniHii», Fr., Tno |Nr. 2 in H-dur' fUrPftr.,

. Violine u. Vii'lonr
,
Op. »7, beurlh 668.

Violinconrert ;:U. 76li » mnit -S) m.
phonie, aufgeführt in Hamburg 79H

0<«ärvg« der Ruderer and Boot<leulc In lo-

0«>»«j»gunUrTlcht
,

tun>tnit»i.ig für dte
JuK^nd V(in -Sittitr, beurth. IBi.

Gt.>tt«r, über dir traukiücfac N'olalion M6
t i-t»T iIiMi iifT..nllirlifn y ii>ili ii iilirnrli I 7TS

fiiLtt r, E. , Andmilf appa«siuneto iiour \ mlon-
Cf lle aviM ac('orTi[>;igncmenl de t'iano, tip I

.

beurlh 23(i:

Reverio pour \ luloncellc avcc accom-
(ngneineiit de l'iaiio. Oii. 1, beurth. 23ti

Cu < «, A., ^rh*. I.ieder. Op I». beurlh.T?3
GmiHi < kuhlr» V rili.allni'.'i ru Kr. .S<-hutnTl

als Conipuniütcii sniior l.irder 575.

niiMiM >«t , I inlrr j ii< iUtii Wi I Ji ii Jiinef» von
J. Wulff, m > AU'.Hi'tn'n, lur liuhe und tieti

Sin>:stinin;' ii, i-iri ai.htniilh I.i4ii.

Oöttingen Iti'iii Mi'. \ ht nk(iileriiis<lie Con-
i-rrli- k .iTKiiii- 1 riiilMk .Nim rt*r MniniirD^n-
^tentiini d.in rili' dfi MiIiIiim kjprilf

,

i20. — i.Citlln lifs r.oni i-rt b'.'it.

Qnth». C'HT orl Ji--> Muiikvp ri'inH unter Lei-

tung von TiiH t' d€ s.<rjaiilf, Heinrich
OrdenNtriii, iirjtin Ku krrulli '>2

Coi>i, Theodor. .siajjJl MüIit für .Soli. Chor
und Orcheatci . .lufjji'f in l.riptig 3U.

Gll^Dl^^» C H., lioangc aus SchrlTelt

.Truiiniyttf V ifi SjLAiiin''"", beurth. "lii'i"

timii', (^U^iilcs, |i4-uv Mnrii-Qui pour \iolnn

et Puno. I. •auuvi.'nir de Windmi-, Noc,
lurnr 1 »Miiturki» cjratteriatique«, Op. >-

— Leichte Variationen für junge Violrm -

celliMen, Op. <5, beurlh 7:tu*

FotuTi.* , Alban
, Op. 4i, iSecbii Sunatinen ,

beurlh. m.
Fua^Tta, Aleiandr«. conc. in München
Fo»iMcnxii>»«, Hier.,Muiittlempet-Schneider

For«» delln yirtvi, la. Oper v. Keiner, 470»
in Hamburg 4'j7.

Fuxi. Hob. . Scfch< Gesänge für eine Sing-

»tinime mit PianofurU benleiUing
,
Op .'iTl,

beurlh G5u:
'

Fatiov«, RocenMonen vondcmseiben. 411-M.
711 M UM 214 n:, 24y im iko tM
422. 521. :,57. C02. ti21. ttlT. MI. M». 701.

il7. 730. 7'J> ''12

Fimconipi, «rinc Werke llirils mit l^ltern,

Ilicils voll k upfi'rpliitti'ii srilruckt 227. 22'.*.

— Brdrutung aUCLivter- iiiol Orgeh'onipo-

nisl, 700

Fmmin , Th .
über i.'raplii»< hi' Darvlrlliing po-

ly phoner Niii^il. II iibcr I iigpn.'inaly^n 133.
- 7v>ei Clivoi "Uo kl'. >>p >, lifurlh 40

Fiioii »i.i 1. I J . **rhulor von KrrK obaldi

71)0. aeine Li-licn..btM hreibuim ui Wcill-
oiniiu'* Cto»ierf«cbicliir i>l.

i;.n.MH ., V Koriiiiu hn«.|ili»r

C»*! », Tod Jc^u in Elbing aufgrf. 654.

U»n»I»Ct». L , Lu-dcrc>clu». Fun! liedicllt«

von Hafl<, für eine .Siiig*lininic mit l'ianof.,

Op U. beurlh. I23~
~^

^ Virr LicJcr lur eine Singttitnmc mit Pfle..

Iwiirlli iTT
Gii,LH. M . lii-ruhtC lut S4»>U«rt ». St*H-

yur'

line Apfel, Oper v. Kei»er, lOI in ttom -

bur« l.'i

Gl TM, J L , Oi ei lieitere .<olu-Üuark-Ue fUr 4

^^;lnnc^^llnllnen
, Op. H, Pirlitur u. SltW-

mcn, bfurlli. 215.

I
H»>DCL, ictn DctlinBer Tc Dcum mit dem Tt-

rVum vnnUrio verplichrn B. 21 30 71 Stt

1

lol IIS .Seme funf'limnngen l'hurc 137
j— Alle aua «Acit und Galalea«, .gelungen

in SUillgirl vonJ Slaudl«! IS9 — PH»inn i

nach Brock««, »ufgef. in Slutl^rt 341. —
^

BelMur, aufgef. durrh den Cunlienverein
In li«n>bur|l 76.1. T7B. — Die Oper J C«ur

|

4714 luenl auf Zinnplellen godrurkt 244.

An «einen bei Wal«li Rrilmrilen Werken
i»t die AuolHldung vom kupferKlich tum

Zinnslich n ersehen 34ft. Di« Zinnplatlen
von mehreren icioer Werke noch jetil er-
helten 244. Neodnicke von dieten PleUen
bei Novelle eracbienen 247. — EnUr Kni-
wurf der Betaarie «Nttce al boeeo« in
Eiio 641.

Hunbturg-Altoa*. Jahretbericht de« dorti-
gen SUdtlhealer« 477. — Krelachmer'i Oper
•Heinrich der Lowe« 6U3. — Hindel's Bel-
tatar, au(n(. durch den Cacilienvcrein TU.
77».

H«u»i«, Anfier , Vierte nordlüche Sulle(D-dur)
für Orchfiter. beurth. 21?T~

Concert-Romanie für Violonc. u. Ofch
oder Pfle., Op. 17, beonb. 730.

H>>«Li(:«, K , unter»tutrt Herbeck m veinem
Forikomnni>n und in urinen -Schmadungeo
gegen den Hcrau«gf her .die<cr Zig. 366.

Harmoikl*, in der indiacben Mutik MI.
Htar«*»«, E., Serenade Idylle, Romantc,

Rondo-Finale) poirr Clarinell« {oa Vioioa
ou Viola), Violoncelle et Piano, Op. t4, bc-
grtheill 2 19.

Nördliche VoHutanie fUrOrcbealeroom-
ponirt, Nr. f. Alle Erinocrungeo — Me-
nuett, Op. **, Nr. I. Die Elfenmidcbea u.

die Jager — Scherte, Ob. (>*, beurth. 24«.

Eine nördliche Heerfahrt, Trauenpiel-
Ouvertüre für groM4« Orcbealer, Op. <t,

beurth. 7M.
H*rrTM*!<!<, Moriii, «ein Toaiyalem 2. 219.

Die Befehdung dciaelben ist nicht unter«
Tendern 219.

Hacsbakh, Hob , conc. in Leipsig 94.

Hatdr, i., »Die iahresxeilen*, aufgef in Mön-
chen 263. Slullgart 4G0. — Kinder-Sym-
phonie (ur * Viol. u. Bas« mit 7 kioder-ln-
slrumcnlea, Partitur und Clavier-Auatug
29. ^65

HtiaHAaii, Hugo, conr. in Stuttgart 190.

H»:cAa, Fr., Drei Gestnge (Ur Tenor oder So-
pran mit Pfle , Op. <t, beurlb. 69

Haimich dar Ii5w«. Oper von Eduard
kreluc^ireer, aufgef in Mamburg 603.

Heinrich der Löwe, Oper v MefTani, H9g
n Hnnibufg 43".

IltLLL«, stcplirn, \ o)tgc oulour de mi cham-
bre |wur Piano, Op. 1 4 >, beurth. 70. '

HtmntuT«. di« ihm von H. Mlillarmiaaebfk-X.T1. 1

I Bed« W I

ruckgcfuhrt 3S2.

HlMii i H . Lehrbuch der Tontelxkunat von
A Aiidie. in ni'drangler Form neu hemm -

ccgebcn, I u. t. Abtheilung, beurlh. 500.

/*Ci In. lil> Son«lin<-n fUf den tinler.

rieht im Clavierspiel
,
Op Si, beurlh. C02.

Mtv>iMtL, G.
,

Lieder jus ."x hi fTcl » »Tmm-

twter ton Stckinmn. , für Banion. beurlh.
'J9

conc in Stullgari 43. München 91.

HtHK-i . J , macht Carrijre in Wien lum
Sclmili-ii rlrr miKik Irnliliite und i»irit ilj-

1)1-1 von iIi T krilik unler^lulit 365.

Herculea und Hebe, Oper v. Keiler. 4999
in lUniliui K 4"'H~

Herculee unter den Amaionen
,

Oper in

i Theilen v. Krieger, 4 6»4 in Hamburg
3SL

H«nnloo|». Operv.Cfcwtelliai. «999 In Ham-
hufg 407'

Hn<Mi»''N Quar'ett der GebrUder Herrroann,
wrlcheü • an München nach England log,

ü2E
HtnnM.u. .Marrrl. t.<>iic in StiillKurl IStf

lltnji ... J (i t)r /rhn li-uhl ,iu«fulirlierr

Tonüluckc mm kiirlilichcii (el.r.iurlie füi

die Orgel. Op t>, beurlh, |ti5.

.sccln ToiKturke für dir Orgel. Op. H
,

iK-urth lU.'i

L ^ .d by Google
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Hk»xo<i»i«»4. H V., Cotatnbiu Bi— dr>B»-

Tiich« (UnUlt! für Soli
,

MunPBrtJior. ft-

mucbKnChor u groue» Orcbetltr, Op.4t.

bourth, S21

OdyMeu» Syipphoni« fur gro«>eiOfch..

Op. «6, t>emih bhi

DeuUcht« Liederipiel. Ttll Mch lllo-

fgn und nfuerfo Volkflitdero lunmfritn

Ueütfllt, für Soloitiinmfn und Kunnchten

Chor mU B«h1«lIuob de» Pi»nof. lu * »»" -

den coinponirl, Up <t, beurth. 5«a.

7.«»i Tnoi für ViotiOf \io\», U- Violoo-

ctll, Op. »7, Nr « in A-dur, Nr 1 inF-dur,

fünf Cl»vier»(ück«, Op lt. benrth

Hit-nMin, Rieb ,
De» Lied vom Herrn von

Filkcnitein für eine SiiHHUmme mit Pne

Ton J Brehnu, für Minnerchor und OrcF.

IkOKUOon, S., Ve

Cbor .
Sopr»o«ol

LJ,
rgebuog, C
ioooTOrS

CooMfUtUck für

B«llftCTiu»ik in *ecfa» Cenoni fttf PfU.

la * H»adeD, Op- 1». beurth. M8.

Janm-T«mp<l. Opw v.UftKr. UM tnitoiw-

burg *4U

Japan. Pne »terlidiw An»«lg««i«g t» hftn

beirbeitet. beurth. Ali.

. Fünf Lteder. Op. 5. t>3unh. 601.

HiLDtimuPT, Henrietve jAUitlin/ .
concerlirt

in Elbing 6&4

HiLH. Ed . -Sechi Lieder fur S>ngilimmt mit

l»i»not ,
Op ts. beurth 124.— r'infundiv>»PiiK Lieder von GoHw,

Schiller, Uhlind, Heine u. A., für grot« uT

kleine Kinder lor itlimn^i^ mit ttegleilong

d« Piinof Op. *°. benrlimU 180.

—^ Biographie ITT^

Hii»»( < tnachl um (70» Teil« »0 h«mbufl>-

»chen Opero 437 513. ME iTi.

Hor^*»^. K . Der ElemenUrgener. P'**^'

icher Uhrnng für die Vlolioe, beurui.—
Hoatiiicin». AMUrt«. cot, in tUmburg

Hott, h»l ili« er^lf yedrurlite Simmlung eng-

li»ctier Litwerniutik »ul Kupfer ((»«UgTim

HL
Houtiw. F. Vly tieder für eine Sing-

mmme mit Pf>e., Op. i*. beurth *Tt

äe<:h» Lieder u Koineoien für i Friuen -

»linimen tPiL BenlfiluiiK de» PfU., Op. >l,

beurlheilt 422

J*mt), der heilige, Erfinder der MmU der

»beiuininfhen Kirche, »eine Lebenibe-

»chreibung 371

jMon. Oper V. Kn»>er, *»ti ia Htroburg

431.

IndlBoh« MuaUk. mehrere AotrtU» bt«r-

Uber » unter Tagori.

i^Mmt,ttm mmlkthaoretUche Wmrk». ver-

glichen mil den eumpinchen 676.

Inatnimutalmumlk, Gex-hicble der—lbe»

Kopanhacw. BMtebto 4»l. »TS. MS. «M.
7M.

KotCBMU, i., VorfaarviUHMchal« (Ur dM
Picnotorlecpiel, beartheill m.

VikAVti. A ,
Zwei initroeUve Sonaten Tür Mte.

«u > Hlndeo. Op. It, benrth. JW
KiiMiLic.Jac ,

Beben 1iiu»erI)«recU>f der H»«>-

burger Oper 38S. 401 Lieferte den Text

\ün WmrloHti 97. |1J 129 149

Intnimrotaüon, hmtoire de l'lotruiDenl»-

lion >nn U>oi> 97, 113. I?9 148.

latATfflatiir« Tibuletur) , BedeuluBg »n»

der »Heren Muaili »l> GegepMU von Parti-

lura 109. »6 H9. 774.

JoACMiii. Am«lie, copc. lo Lelpiij 93. Stutt-

geri :n>0. H»mburg 76i

Jotoiiii. Jo» . conc. lu Lciptig W.
Jo»»i. W

,
Abh»ndlung Über di« a>w>lfI. !<o -

du» Att Inder 721

Iphig»r>l>. Oper \ Keiser, ««»9 In H»mbtn

beurlheilt 422

Sech» Lieder für Soj

Ir«D«. Oper v. Keiner. <H7 in Himburg 41tt.

Ismane, Oper v keiner, in Hamburg
SSL

I

liaitL, C . Drei Lieder für SingMimme mit

1 Piinof
,
Op. U Drei l.ieJcr für Singet, mit

Pi»nof ,
Op tt. «MrrkNl du d^r l iebe Flu -

' itelichUgfa Gedictit vnn Ceil Immcrmaiin
! für Sinn»! mit Kunoi

,
i>eunii ft*,

jL»«i:H. ver»ucMe «itarai den Mu«4k»lich auf

R»M, Op H. beurth

T«Mr a.

-Sootle iC-roolli für Pft«
,
Oy. «t, bwwth.

— Lieder »ui>Woir»-IU»eBttBtar«.Op.M.
beurth, 6U2.

HoLTt». Iver
,
3ag»telleo fUf Kto.. Op. *.

heurth 601

Horn. Neue Hornichule von Kling 493.— üeber gleirhieilige Hervorbringung dop-

llar uM dKtlkeher Tone auf dein H.

Hoa». Aor . Da« Saogar« Walt Wr MM—r-

Chor u Bl»iim»trument«, Op. 44 . CUvter-

»u«»m<, beurth 116

HoTTt». nrxc-hl <74l den Teil lu der himbur-
((ijchen Oper •Slörtel>eclier* iOl.

tti.'i« Hen«, Zu .Weier .Nolleh. %an Ed Mft-

nke Sonile für d»» Punoforte lu 1 H»n -

ilen. Op *7, beurth. 411

.AB«»ohBung. »n» J W. v. Goethe»

.Tnlogie der Leiden»ch«fU für MinnertUiiT^

tiien Soli und Chor mil Orchetler, tjp. »s,

btartb, m.
Luslnpiel-Onverture für gr Qrcheatar,

Op >l, beurth. VPf.

Ho»»», Jo» .
'jegro den SIrom, Stnfonta Nr 4

nach dem gleich aamigen Lohmtnn »eben

t>r»m»i. Op tt. beurth 182.

Lieder und Ge»>nge für eine Singltimroe

mitPt»nofortebenleilung. Ou. tl ZweiLie -

der, Op «* • Zwei Lieder, beurth. 181

HcTi». Pwrre. tracn<<»iacber MutikdnRkac

KaiABrf. >ob.. 8<th» AlbumbWMaf WIf ffle .

b—ftb. M
K^lmaiM». Tempalmiiaib 4f bw«Mb>«li-

«chen K in Sttdru»<l»nd 14.

Kmi» ,
Brioherd ,

lit Lrio nhnlirli 123. —
Seme rr»le Uper B»»llicn 3W. Cnnipii'iirl

Opein für H»mburg u Bmunnf limeig! V.W
437. 439 440 449' 4il 4.'.8. 4bl . 497. 4!W.

MM) 501 Wl SIB 533.

Kau.»». Hob., Zwei P»r»phr»n«i» »ber bel>»bl«

Lieder, beurth 601
KtarTt», Lo4h»r. »Kl»ge der gefingrnen 9cl»-

vin«, »u< dem Tr»uen>piel .Nmirod- von

»ur Oper Vaan» 16». Giog »pater

EngUnd 40JT
K»»T»c»»»», Edmrd, »eine Oper »Helnricb

der Lowe», in H»mburg »üfget 60l|

Kritik, die muaikaUache , ihr YerhtllDit« •.

ihr« Pflichten der Producüon gegenüber

&69.

Kel'g, Arnold, »Liebeanovelle« für Streicborch.

nad Harfe, aulgaf. lo Lelpiig 28.

K«NLM, «Dia Mttbarbvtf«, aal|a(. io Kopen-

hagan 114.

Kaaxi, C, Technliche Sludlea. fUr den UaUr-
ricbl bla xur miUleren Stufe dea Ctavicr-

»p4el« iu»ammengetUlll ,
Op I, beurtbaOt

6&I
Kupfaratloh für Mualk, In Hellen erfuodaa

227 In Koglend iuer»t B»chj;e«Dmt iXl;

»p»ter in HoHend 119. ivgl. 141,. Fr»afc-

reich 230. Pent»chi»nd 232, Bach » Vaf-

»uche hierin 131 . Der kupferatich in Mai-

land um «7*» Wbrt «un ütttttalicb äw

Kii»u»,J S . Die H»mburger Oper anter »einer

Dir«ctiol> :'on 18»— II»« 3Hi 4UI 433

— lii|;hacba Sereoata von ihm (am 474*)

409. 419.

ItMto, dl« varachtadeaeo Tabalalanebrifl«»

fUr die««» Inalrumeot Sil.

I.«IT»»»«CM, Johinn. conc. In Münchrii 6U.

L«voii, H. Bis, Hitloire d« rinslrucDeniitton

depu4« I« .\V|e «Mck ^Uf»' * «« Joar*.

benrth. «7. 113. 1». 148.

LicoQ. Ch»rles . »eine kom. Oper Ceniiirgo >
P»ri» »ufKef. 1

1

L»aip«la;. Berichte Gev>»ndh«u»coocrrle W.
4y 93. Iii ;die lelilen sieben Coorerte.)

— Kammermusik-Abend« tie» Gewand-
banse» 164 iEdw»rd Grieg — Eulerpa-

Concerle 46. 94 J69. — Suntlige Concerta:

Bacbverein 30 — Gesangverein Anon 94.

— CoDcart von H. v Bdtow 33». — Uauriee
DaacrenuMitSSI. — lU«del'ich«r Verein SM.
349. - Bachvarela S70.

Litoeota, Maakk-Kupleratecber in Aagabarg
S3I.

LiLimcBOD , Ferd. v. , Sech» Lieder für «lae

Sinpt. mit Pfle , beurth 20&.

Li»B»», Gollfried ,
Wtldidvil Toabtld für

Pi»nof .
Op. 15. beurth. &4

Allegru »II» T»r«ntell« für PtU , Op. 49,

beurth 54

<.. Kinkel, für eine AltJitimme uml tilim

miaan Fr»uenchor mil Bi-gl. einen StreicK-

«rAeatf rn p»rtiiur mit Li»vi«rauamg, nc-

urlhelli

Ki»L. J K., Cl»vier- und OrgeUpirler 79ri

Kut. Friedrich, Op 7». Zehn vierh»ftJiKe

Cloiertlurke für die Jugend. Iieurtheill

Itnii'mcHtL. Bich. , Acht Lieder Tür Frtuen -

chur mit Beel de» P«»nof
,
Op. K, beurth.

SEC
KiiKc. H , Horn-Schnle jülethode pour le Cof).

beurth" 48j;

lelier gleichteitigr Hervorbringung dop-

peller und dreifacher Tone »ul dem hnrn

Klob, Wilb«lm. o«ac. io MllMfcea M.
KotLt-MsMAaa, Frao, com. io Lciptig 49.

j

Oper .Conr»din von Schweben-, »ufgef

io StaUcart 77.

Imi, Fr.. Paitoinabota Ht iba lo Waili-

mann'« Geschiebt« de» Clavienpiels T9&.

LcLU. Verifichni»» teiner von Bell»rd theil»

mit l.fllern
,

theil» von KupferpUtlen ge-

ilriiillen Ür>em-P«rt4lurrn f'"*^
Stellung iTiil ."ponlini verglirhen 293 —
Oper Aris und Gelal^e 4(tt in HamburgOper

Li üB, Biame, conc. in MOncbeo SU.

Mabamath IL, Oper eoa Kttaar, 4999 ia

Hamburg 437.

Mtit», Amanda. Sech* Stücke Hlr Pfte nod
Violine, beurth. 731

jUiLUk-Indlaaar, CorfMdo«« der». 4 14.
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tioh. Seht

HMMlMUag Sm. Vtbtr «reaUal Mv. Var-
R. WacMr Ml

i . ob di«Mlb« lur Hviik «rfor-

4*rUek wi Ml.
MifTMioii, 1. , abtr Koaaer «I« Diri|WBl und
LchnMislar - Cooiponirt Optni'fitr

4M teoiburikKh« Thetur «61^»!«. >l»

-Mmmhii^G.,
Haatorvtke Ittr

Drai iwell

beurUi. S3
HikTt«, am i7tl

Ibeaton »13.

M/iti«. Robwt, MiM unl

NalarfefMkw »1

i, Oper V GiaaMtUal. KM in

iwn 401.

Itodlwtntioha
«Man« la Ji|

ladlaiMr) 4N
MtiHAtoiK, L , Trio A-moil fkr PtaMf. oad
VWoiK.. Op. 4«, bmrtk.

;m
T, CMMrt nir VlollM,

Op. Mr VM^II «H NftleilaoR dm
Pwnof., ttb«f1r«gM von Rob«rt Eniil BcKk-

nttbl, tworth. 7IS. — Zwölf Liedfr ohnr
Worif . fdr Violooc- mit Piaool. h«artieilri

v< [>'. hiuenhsitrn. Iwurtballt TIS. — W«l-
purgbitacbt. •ateef la SMilcart 414.

Mmwi, fc,WilÜMIitr. riati

HrfftaMt n « WMm. Op. Itt,

•M.
!«•( HiliUr-Mincli« Mr Pteiwforto to

4 H«DdeB. Op. ISS. Mr. I

to K*. Nr. S. ItaMraMMk !•
bmrth. M8.

Zwei Andastc lUr OrKel xum Coacert-

pkraaclM, Op. 4lt, bcnrtfc. IM— It OrfattaiMVWi
iHilf O^^^MWf aaiwlfc»

^^Ohai^ii^WpId^ I

Oipl, Op. tM. bMrtk. Ylt.

hm, Ghndle M. da Com«tl«.
Oifrt-TaeealM von Varrrta aacb Kaphr-
platlaa tedruclit IM. — ~ ' - -

-

alt Clavi«r- «ad
Wcilunaon) *88.

Mtnaowr, R . CapHMto Mr IlMit« Oy. M
iwartb. 70.

Op. N. Nw«. tM.
Op. II «.n, Uadar •uaSehaflari •Trao-

, brarUMili aoo.

UMM law
fcMuTaaMHaiia «HoWimr II.

78».

[ünohen Tagrbuohblaller tus deai MOa-
clwaar Conoerllabm ia dar Wil
ttn/f «ea Wahl

HualkkrMi)).
Atadaito M. W. 1*. M. »1. SO«. 2M MO.
tl«. SM — SlrcicbqaartoU Wallar-R4ai||er

1ftaa»-«chub<>l ei. 77 n. MO. 313.

— Concerl von Natalia MtltitT 6«. —
Stiflungurrst -Concrrt des Lehrar-Cwaag-

mmSä 'iMNfoMNik^

paito^ »^Sll.'^!^nearl teJr'SMU
ad G. Hcnachei 91. — Cooecrtc dn Ora-
lart—

-

Vaiilaa »1 (Haydat JahmtfiMn)
— »aalhaaaa Abaad Ul. — Coocrn vod

Dr. Cari Mka MI. — Ciiim »aa Cari

OhartMIr MI. — CaaeatI vom Kbapaar
tappaMI M4. — rnacall «aa Mai la^ir
mT— Caaeaft mm Alaiaadia roialar aad
Haraa Laad Mi. — OaMaeaaaart MS. —
Coocart *o8 Bttrfar MO. — Coaeart d«r
Walaer'tcban italiaaiacbenOp«m|tPMl(«ciian

Ml
Mnalkdruak. Geicbiclila deM«lbco v. Cliry-

aandar ISl ff. — HalttaMdmak ia II. aad
««. Jahrk. IM. — UMaradrack Mr daa

alaa tainar araiaa M I>rBeka 170. — Dop-
pallar aad atnfacber Dmck 181. — Verbrei-

taac dei Lelteradmcket ia llalMn 193,

Daalschland m. Fraekrvich 19«. Eaftland

198 BrvltkopTt Eraaoamn« 199. Htog«!
und VonUfa daa Typcodracki 199. — Ta-
baMaidnicka MO; ta OoalMhiaad Mr
OmL CMar,lMia«M. M, im
mrSklmm nknwM »S.— Ii

IM; la Kallaaartaadaa, aioMla
»7 . in Holbad >M. rraaktaiah MO aad
Danlaehland 131 — Zlnni(k;b ava dam
Kupfertlich lo Kn|ili<n<l f(<>)iiMe< 143 ; Ba-
deatoDK der Handrl tchen Wrrke tür diesa

Vertwoaeruog 146
,
Verbrailuocnach Frsek-

reicJi aad DauUcblend 147. Ziah ttlaU
Zlaa aad BM) laaral bai dar
pb« iai Oraaaan aafewaadl Mti
- - - . -

e4rtM«M

MMa*«B, TrlaMr Wawf , VWs

NMaua,V.B.,
Opar la B Aflin. kaarlh. M*.

Nwaoiao«, barObailar FMUal ia Laadoa, und
dia CaaatraeUMi aeinar FlOla SIS.

Nicob4, 3aaa, Loa)«. RonMada MrVWIaa ad«
B«sleilun|| d«« Orchealar« adOrtfnCtodKB,
Op. U, baarthailt MO.

' « IftT.

la Saebaa —aa. VOa Wllh.

toSaalMi-MtM.
LMttrt Wort MO.

Na«ao«Mii,8.,Ma<odiaBndBarieaca ISlucke
für PtiooT. u Violoncell, Op I, b«urth*ill

811
Kotatlon. (raakische \i6 — Mit Buchstaben

SlO.

dIa hidiaaha , «ertlicbaa aui dar a«ia-
pMaahaa Ml. W».

Nataaaa» iuhli aa «700

OacaTHta. Carl,

Oaua, Brhard,
in.

Onalow, QalBliM, Op.M,
biffen 103.

Opar, Ueberwiegaa a. aiaaeilice Bevomgaag
derteiben In dar amoikal. Kanet 307.

OpamuxU, Uabcr dia Oaaiuiicbkeitra ia

OioaltakMtaBB. Oriaa MrdiaOi
lalaiaaaia darOrptir

'

aad beraaaiiasaban «•« Dr. M.HMiär, ka-
611.

II.

Ofaltahnlatw. dIa aMa, v, Jaa.— Ota api-
tara iti ft jliMMI «M.

. Opar IB tlMliBV. UMr, IMt
In Haatbart MS. Ii. taydice )

OaraxsM lUraa, DWMSr asa SuHioi i ilalia-

^Opara Ml^tfCMlk 4M. «OB. «tl.

P.

r. Blatter****'
*" *MOlM« >»

Pamaaa, Weg tuoi, Aiuwthl drr vonllglielv-

Ko siudienwerka Mr Plaaof.. Mr daa Bla-
maniar- aowia Mr 4

ScbOJar, beurtb. SM.

Parthanla, die erala gedruckla Sana
aagliacbar CUviermuaik , aal Kapfor

|

eben MS.
r, rarUtai«. Badaalaag la dar iMa-

MS.
Ikr na. Oy. S. bcoflk.

Bacb.
VamtaiBislpsi|M.

ri IBIH 1 1. OMaviaaa dai i>l ntrnl Erfinder dat

Maalhdraehaa »W hawaiichan Typf ^•^•^r^

btapt, MNMiam aar dea Drucke» (ur Ki«pi>

Kimuaik KT liT. Verieichnii* »»ioar

antan Drucke 1T9 Wendel Doppaldruck

aa lU. Druckt t.«ui«a-TabulaUirbuicbar

SU: abar nicht Orfellabalalurea SS&. 774.

4M. (rl^ymläa.)
ITillllHiiiB. ITiiii . <7»< ia Hanbai« varhotaa

•IS. d. Baattta.)

PiiTruaa, Jnhn, Mua4kdrueker in Loadoo
1 98

Plajadaa. <it«
,
Opar «aa

j^^^*^ MpSlB
Himburg 441.

Plimt. f. da. lialh-li|lMBlasfcwOlrGo»>
penn MI.

MMMe^OpONMO*.

Poraanna. Oper «. Matlheaon, «TSf in Hem-
burg S)i

Poroa, Öfter v. kuiaer. <<9t in Hamburg

PoetBL, Chr., dar groeale Dichlar lar dta bam-
harslaaha Ojir— «lOB. IMoaoBllM«
MIJSl m.44». Mit Ml. MiL IM. Sit.

VaaaiM wad Oapkataa» Opar vaa Braaaar,

47«4 in HaaihanL MS.
PlOVT, Bfe

meaiaiion, daiMk «m B> I

745. 7M.
Püjafcai Opar t. IMMr. «Ml to

MS.
FvemnMM. W. M.. AlU ; .

Bhrnaaar.. Op. 4 7, howrth. SIS.
NaftMtbtottrr Mr PlaaaT. , Op. 19. baarth.

SIS.
CharaklenUadien MrPianof . Op. t*, ba-

artbaill IM.
Zigeuner» riern für Pfl» M * («andcn,

Op. n. beurlii 11^

Cbarakleraludien für da« Planof., Op.il,

kawth. m.
Waaaaioae Siacka Mr Ptaaaf. tm i Htm-

**tlliiL »'daTriMhl^ I 1 1 1 1 1 1 rIBifci

'hSSlM»-

^ uj ^ .d by Googl



Zaimt- — lilihwiiniirntiiH — JH. Mtg. im. —

QaartMxtAOoaiA
bM«r 1 S.

Am. J., DifftntoMa atU Slockbi

tit9, Omv, CoMMt Mr Ctovtar aad Orck.,

0». I. PtrClavMralMii. bMirth. M4.
lUFtOLM. Bbapaar, com. in Mtlncbrn 184.

BatttnfTTurr Ton HAm«ln, Uprr in S Acten

von Vielor B. Ne»»Jer, beurth 269.

KAOCatKClMii W., Z«r«iUtQu*rteU (D-dur;

lUr t VMiata Vtoto «. Vtotooe.-SUmiMn,

4M.
in. m. SM. IM

BafMiiM, 4«r kM. Priu, Ofwvoo8obMir>
ö«ck»T. 17 et in Hamburi! 529.

Kdütcii, C , Z«i»chen»ct uod Ballel-Mosik

•M 4«r Opw «AU »»haß, ««aLai|i Cktni-

—— Bra*lM «ad IMiMW. fvOlfMilV ail
nii|*rttbuot»D tta4 Itltlnin Mr Hanoi.,

Oy. U», beoith. Mt.
Drti ClavianUIck« (Arioao, GavoU«,

SckMW). Wacfc^wVlilnBililiBti«. Op.
14«. baMbaMvMiOMMMM. kMrtii.
14».— 0«»»rturp lu drr Oiu-r -k'niR M»ufri'i).,

0^ M, AnaafciMOl (Hr S Pwixrf. lu »etil~ ' loowrrta». MiiiMiM.>»». MI.

Of. IIS. AmaataMl Ar MtPlaoaf. sa 4

Madan vorn CoapoaltlaB, baailk. MI.
Sech* Lieder*onatiMn MCb dMCompo-

Bi«t«n KindrrlieiJrrn . bvartb. 193.

CI«vier<-onf!*rt, Op 7«, beurth. 818.

RciRIAlo. Auft ,
.Scmrii aus Richard WsgBcr's

LalMOfriB (ur VioImk. (od«r Violiaa) , Har-
l^p. «7.

Heraatfabar darOr(aNiM-<attaa(

RtiiTKa, B., Novelldte (Ur da* Pianeforta,

Op <l. beurth. 40.

IkaiisiiMta« J., lOi« IiIba« Kabaaa, Oaar ia

I Ac«aa, Of. M, amiH—H» '

M4.

Orebaalat . Op. 18, NHHar.— »DisTM M> BHImw, Ar
and ir. OntaMr, Op.M,
3«5

•Luckuntt«, für * Solott. oder ,kleinen
lemiitcbten Cbor und Pianof

,
Up. 15, hr~

arthellt 39&.

•IM« Wa«aariaa>, ttr t Seianteaniaa oder
ti Ml8.a Op.

— Oovertur« tu
ipeDitigrn Zlhmi
orlhnll :i93— 0"«r"ll fy Pieoof , Violine, Viel» ttod
Vinionr . Op SK. E»-dur, beartk. M^.
- Kiinf l irdrr u (j^^an^e

Cbor. Op t, beurtb

>— Vier Gesanffa Mr eiaa Ml
baorth. 395.— Sieben Lkeder fur eine milllen SUaMB«,
Op II, beurth 39&

Drei Chtrskt«ritucke fur Pianof
. Op. 7.

baurlb 39&
nita, Alfred , Aufnebenbuch lu fi. Frwdr
MeMat'a HaraMaMakra, bawtb. 7M.

•mm. 1. Fr.. Nakratog »8.

H., tiadaflaanWanafVaad
Sralha'ai »m SebadW'a •Trompeiar von

ckingea*. beurth. 608.

BI«dal*aaMr Varata. Coocarla Iii. H9.
IJnblllaawIMar).

irnfellai-

n trr.
iMCaMiTti, W. . Drai Ikaoratiäeba Abbaad-

longeB (über Modalelioa, Qoartaaitaceord

u. Ontelpunkt;, bcnrtb. 1. 11. 33. — Oaber
die ZusaaimeageborickaiV der Der- and
Parallel-ToDartao 231. — Weilcra pole-

inktcbe Erorleraafen ibar dk«« Abbead-

Roiaaa, II

SUlcka Mrdl»J8|M4arteni>.,0f.l8.
bcnrtb. 61t.

Reaaa.B., Op 4&«. Zwölf a>elodiicba Claviar-

atOcka tu vier Hkoden. VortragModtaB lUr

•ngabeod« Sfieler. baartb. 191.

RoLAjia, Opar v. aialhai. 4818 HaMbarg
41«.

fteoau«, •. , KiaMr g|«pfcMli Mr flaMf.,
8 VIoMm« Bit Baaa «. f Kiadar-lBatranMa-
laa, baartb. 1«. M5:

Womma. Vanebiedeaa Oparn u. Uiuikitucke

Uber diaean Gafaottaod 317

RORTaii, J., Seraaada für Blaunttnimaol«,

Op. 4«, Arr. rur Pleoof. lu vier Handaa «ob
Baffilbart RiMIgen, beurtb. IM.

lliM«a«f«w, A. , .sjmphonta
mMhrt Ui Latpxig »4.

Rcavatr,cavatr, f., Gaaaog as Sjt

nir8»U«aiflaa Char£l

48.

beartb. U». MI.
Vier

beurtb. 441.
Sech* LlaMrC 4

beurth. 441.

Ripta, Pb . Soaala IRr «a Ofial. Op
Arranaaaiaat Mr fkMi 8« i

»I

10» Thanaa Araa eenpoBlrt 14
Rtiar, W., HlDinUfcba Maaik. Sammlung

geiMlicb«r Lieder, GeUniie und Arien fur

Sopren mit PteOO- (oder Or|;«l- BrglnlunR,

nacb da» Kirckai^aRta gaordact «ad ber-

baurlb. 8i3
SAKT-SAliia . Camille, Celloooaeart, aa^.

in L^ipiig 3U Conc in Latpiig US; in

.Slultgarl 34T

SAa&tATt, Pablo de, conc. lo Leipilg Ab; in

GaIRB M; ia Kapaabagen 201.

lavaa?, BartI, «oae. Ia StuUgart 43 , ia Laip-
tiB»S:l*iMa8hMS«R.

Scaccaatb,
me 616.

ScairrtL'a «Trompatar tob SlKkingen« und
die vervrhiedenen Compo^itionen seiner
Liedrr. beurth.

Scaiut, E.. aimmt (ur Herbcck Hartei gegen
Ma llrwaaiabir diaaar ZaHan« 3W.

.ScatmaacGBia, eaanpaalrt litt Opara (ar

da* HambMW Tbaalar »II. »I«. m.
ücNuTTtaBa, H. M. Dr.. Haiaaaaabai d>i Rialt-

kopfu. Htrtel'ecbcB Textbibliolhek 174.

ScMUO, Arnold. Tabulaturbuch III

ScaaiB, A , über Pelrucci'»Kr(inilun|i d^i Uu-
likdruckr 177.

Soaaiar, Carl JoiiBi. Vier Ijader (ar viar-

«Uaunigan ManaaitRar. Op. R, ffRMIMr «.
II«.

•Umme mit Pianofefta, gadicblal and i

p«nrt, Op < . S«cht Lieder fttr eine Siao>
atimme mit Piaoof., Op. <, baartb. IM.

Scaorr», Peter, Maalkdraekar Ia llalai IM.
ScaO«, K. , Neaa GoUage aas AiMraalh voa

Radwila, baartb. MI.
Scaou, B., Streicb-Oaialati, Op. 41. a«%aL

in Laipfig »4.

S<:i>ODaa, C, Fünf claattsche SIMfea RMaNT
benibmler Maialar für Violona. > fkasC
eiogencklal, baailk. SM.

»l«l8i8RR..0|i.4ibZehn laicbia I

baartb. IM.
, Op. 44t
:Op.M:

•aoa Eiadaa ia Dawiaaialml«.
731.

8caa«Bta. Natalie, cooc in Monebaa 81.
Scaaöatt, schreibt den Operoteit «f

BBdTbisbe« 4«lt rar Hamburg 391.

Scat'aiaT, Kranj, Lobrpdn auf drnKiKx'n und
Kritik aatnar Coaipoatltoa daa Goatba-

•V«. ~ (

IV Sek %7S
8cain.»-Bävran, H., Op. 1. OnanlaUaeka Bil-

der. Acht Clsvieralttcka ia Haan«)!*»- ond
Schrno(orni

. Op. t, Walnr fUrClavIer tp
vkr Htadaa , Op. t, BafreiungagetaBg dar
VerbaBBtan Israel». Nach Worten da* tl6.

Paalms fttr gatiscblan oder Maanarckor.
Salt. Orckaalar aatf Clavtar; Op. 8, Uapri-
adMaRUadckaa fltr Vtal. o. Plaaa: Op.18,
CbaraolarMtteba Ckviaratackan «lar Ilaa-

den .-.Op. 4«, Ktadcr-SlaRNria; Op. 48. Of«i
Claviatattteka im arnalaa Stile, Op. 41,

Stimmancskildar ia freier Waliarlsrai;
Op tf , •Stak' Mr FrtlbMac kafcrM wiaMn,
für viemtimMlgwIlMRaVMfa taRlM. tMw
178. IM.

Mr P«., Op. 9^

Opar vaa
ZttrMi Sit.

Scetnucava. f., OypReB l i (Sataaada) i«

D-moll für grasaei Orefcealar, Op. 8, beurtk.

701.

ScaimiH, ClBfa, eaae. ia MMaaka« 1%.

Bob. . HiBkil ItiA. to Ulp>

«an. «. . Rbsr dia Mangrt daa Oavlaiw

Scawtio*, R. , Acbt Lieder (br viarsi

MaBoarcbor. Op t). beurtb. 8M.
Scaatiitia, E., Bji<irr • ui da» vorifa«

buadart la iwei Suiten für daa
Op 4, baartb. M.

ftolpio, Oper V. BoMar. I8M IB

der ladisebM Maaik «1. «IS.
8a«oo-Baaltativa, BiilaHBl
dem Claaier 798

SiiBii. Ferd. . Vorsctuilr de« GeaaBga*, fttr

das JageodUcb« Aller vor dem Stimmwacb-
sel, als Grandlaga tarn spaiaraa Sladitia

dM KanstgssaBpai, Op. 48«. batartb. 184.

181.

ltara.eiB indtackca laalnmoal. * »lara.
Soaaoa«, C. Eia Madckaalaaa. Fünf Gesaaga

nacb Dicblaagan von Carl Riebe! fOr eine

Allatiaime mit Pianof ,
Op.: t, brurtheill

682.

Sraactt, Jul., Fünf Lieder ( KemiKhlen Cbor,
und sabn ttoutscbe Volkslieder furgaaiiack*

lan nad fraaaacbor. Op. 4. baartk. ST.

^ uj ^ .d by Google
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Strrti. fh. , Dietrich Bastehuda'i OrnBloMD-
po«IUon«D ber«uiiffif[et>«i. ErtlerBiod.
P*M*c«glko ,

Giacoaeo
,
Pinlad^n, Ko((o,

ToecaUB und Cjaioa«U«a. Zw«ll«r
Baad Cbor«lb«arb«itun(«n, b««rtb. Mft.

M«. S83.

Ceb«r Bach't Gnudaixe 6m Aeoon-
pagnemenU, (US dem 1. BaodaMiiMr Bacb-
Diograpbl«, mit B«m«rkun^eo NOI, R|7.

SrooTim, G., die vrrierrl« Danlcllang Uber

Iba vaO Carol Bauer mitgelheilt n berich-

U«! U9 >74 189 — Usracbner ubarSfxia-
Ual 289. DM«l«icb«o Zailer 291.

Socua, io«. , Robeori, Llederc>c)tu von Fr.

Haymarl«, beurtb. 6S0.

Stiaei, Mai, oooc. in Himbarg 7(5.

Btlmm« and Spracba , Vortrag von da Bolt-

Rayoiood i7i .

dl« tntiotcblicb«, d«r GruDd ihrer Stacht

uDd Knfl 616.

BTOoiiiiriiii, JdI , Zur AufkUruag dor DilTe-

r«ni«n rwiscbca ihn uod J Ktff 73).

törtoboekar und JAdg« MiotaMla, Oper
T. Kaiaar ta »TlaUa«, <7M in Hamborg
501.

•tr«lt d«r rinr Jahrana altac. OperelM von
Keifer, i7tl ia (Umburg HS. (9 PomCMia

)

Btuttgu^ Beneble Iroo B Gugler) 41— 4i

IS. Abonnement-CoDcort unter Hoflitp«]!-

ineiXer Altert's Direclion. Coocert de«

Vereioa für Kirchenmusik. Emil Sauret,

Frl. OtUker, Hanscbel, Ignai BrUll, Julcl

da Swort, B. Blaocbt). — 77 {•Conradla

Ton Scbwabeo«
, Oper voo GotUriad Lia-

dar). — 189 iHerwegb. Heennannl. —
MI (Wfthlthltigkaits-Concert; Scbwadl-
•ekea Manoerquartelt ; Qrchetterverein).— 331 (Coocert des Vereini für Kirchen-
moiik. Moiart'a Haffnerniuaik;. — 3t6
IMaurloe Dengrecnoot, Samt-iSaeaa. -Hta-
dal'i PaaMoo nach Brockaa). — 370
(Amalia Joacbim, Jobanoa KlinckarTou,

A. Toblar). ~ 4S9 [Hayda't «lahreaieilen«).

— 474 (Mendelsobnfeier). — 490 |Weih-
aocbla-Oralorium von Bach).

SflNiMiK, Joban S
,

Sigurd Slemb^. Sym-
phooi.vbe Kinteiluog lu Bjornstjeme Bjoro-

loQi Drama, Up II, Partitur, beurlh 777.— Ifjol gjaelt' e gjeitinn Norwegische
Volkamaludie für Slreichorcbealcr bearbei-

M, Partilor, beurtb 777.— Zwei laUndiacbe Helodiao fUr Straick-

orcbaaler bearbeitet, beurtb. 777.

Sviir, Jules de. conc In StuUgarl 4t.

Tabulator als besuodere Schreib- u Dnick-
«aiae der Maalk 209, — für Orgal 210 1

—
für die Laute 212; — itatleniscbe T. oder
beiiflerler Baas 214. — Ist als /itlafotodira

der Gegenaau von Partitura 209. 226.

Tituaa, Dr , Soariodro Mohun, (odischer

Fürst, gründet 4I7< die Muiikarhole inCal-
cnlta, Varteichnlu »«la«r Werke &37 —
Prof. Weber Uber dleaelbeo HO — »c-
chlottl ia Bologoa ni<er dleaeltiea muiikal.

Sehrtnaa — RadKhah Tagore's SUeil-
Khrift tagen C B. Clarke über das Verbalt-

aiaa der Indiacban Kuaik xu der eoropai-
icben, UberseUt oad ertlutert MI. S77.

657 (73. 689. 70i 711 — Bericht Uber die
!

Gründung und Jabreaprufungen dea benga-
lischen Conservatoriums in dalcutla 737.

7i3
Tartlnl. Sonate (G-moll) . aulgaf. in Kopao -

h»Hfn v!T.

Ta Paom. Pettinnar, von Handel, nach alaa«
Te Deum von Uno gemacht 6 ff. is Drio u.

Tempalmaalk der buddhisUscbeo Kalmit-

lien In SiMriii«l«nr1 U
TaiaaioT, Ferd., Quintett ;D-dDr| fUr PmdoC.,

< Vlol . Viola and Violooc., Op. f«, baarth.
79«

Tod daa groaaam Paa, Traaanwuik anf
Schott, V Broaner und Matlbeaoo, 4791 ia

dem Hamburger Thealer au'gef &29.

TookünaUar-Varaln aa Draadan, <I54—4979. Festscbrift aar Mjabrlgao Jobal-

ieiar, banrtb. 441.

Tramohaorhalt , ata Aabati darBbar voa
Vioceol 795.

Triopfo dal flato, II, Oper v. Steffani , 4999
iD Hamburg 497. '

Turkaatnn. liebet die dortigen TginarBaa-
hen und Muiiker 611

IL
Olyaaaa. Oper v. Katoaf Ia 1 Thailen. 47991a
Hamburg Mi. ~~

t'aio, Francesco Antonio. (Forts., u. Schlnsa
aus dem vorigeo Jahrgänge) . Sein Te Deoin
mit tirn hAtr«fffn(t>n "saltKn in Hllnft^l Tu

j

Deuro im Ginieloea ver»l\(:h<*o ti 21 3B.
j

71 86 101. IfST
^

ütraohtar Te Deum von Kindel, ChOre dem-

selben 137. Otracblar JubilaU. daHl. 'M.

ViccaioTTi in Bologna
,

Tagore's Schriften

Uber iodiKbe Mu!iik &&0

VamMi Oper v. Brooner, 4 494 in Hamburg
I8B.

Vtaaptw. Prt.. «»e- j» talpajg B4.
ViaoTio, Simone, In Rom, wahrsch. Erfinder

de» Musik-KupfemUchs llTT

Victor , Oper v. Schieferdecker , Matthaaon '

u. Bronner. t7C» in Hamburg 516.

Vinn, ein indisches Instrument ^81.

Vlllotaau. abe»»ioi»<:hc Musik nebst den drei

tjrunJmelixiien, mitgetheilt 370 und 373

Violine, Llnnt^inmung derselben in früherer

Zeit tilS

Viapi Hü, Seb. mangelbafle Anweisung ia der
T.hulalur III

VtrgljnaJ, ein Clav ienostrument
,
-Paribenia«,

SacnmluDg englischer Mufik für dasselbe

716 - Di» rngliy-faen t.omposilionen «inj
die holen für iliesi^s Instrumenl 791

VottL, M
,
Op 34, Mf lodiache Etüden t. an-

gehende Spieler, beurtb. 2917—— Op. »5 , Zaiai leichte Beafllneo. baarth.mr—
Votauua. W. Dr.. Acht FesUpiele für die

Orgel. Op »g, beurtb &H
Vo«i, Hudolf, Der Tan» and »eine Geschichte,

fc'ineculturhuloriv h-choreographtacbe Stu -

die Mit einem l.eiiknn der Tan ie, beuriR.

s«
Waaaia, BtHi , OaaMUichkett «einer Opam-

letto nach H Dom 159. 273. - - lieber die

Viviaeotion, Brief an B. v. Waber, beurtb.
761. ~ H Marsebner ist gegen die Auffuh-

'

rung des Tannhluser in Hannover 191
W»Li, A

,
Besprechung neuer Liedercunipo-

siliooeo. beaunden nach Teilen aus Schef-
|

fal's •Trooipetar von »cktngao» 599. 601

«49. J

WaLUiOfBa, A , Drei Lieder fUr aaitllera Mag-
slim^e mit Pianof

,
Dp 41 Drei Lieder f.

hohe Stimma mit Ptaaof. , Op. 4t, bear-
tbeill 80.

Wttaa. John ,^g«ifchiiidla> Ia leadoa. tUkn
den Zinnttich ein 143. Seine Platten an
mehreren HandelV ben Werken noch jatat

erhallen 146
WtLTs», Gustav, conc in I.,eipiig 46.

WtusLiwm, W J. V , Geachicbte der Inatns-

inentalmusik im XVII Jahrhundert, beurtb.
97 113 129. 14S

W(»««, A . Tagore s Schnftoa Bbaf indiacha
Musik 541L

C M V
,
Freischut» in Berlin 262. Var-

hsltnia« lu Spontioi , nach C Bauer'» Dtr-
«tallung 163 — Zeller Uber W 193

Wtmwi'iB, R . Irische, scbotUacbs und wall-
siiiche Liader für gemischten Chor a oapalla

oder mit Clavierbegle < t>earbaitat, be-
arthaill 137.

Iriacbe, scbottlscuv m<< tisisebe Ua-
dar rur Mlnneralimmar tnil Baglettung vo«
kleioem Orcbaalar oder Clavier '-r.ibattal,

beurtb 237.

Wiiasiaaoaa , Mosikstaeb« Ziek (fttr die

Hiadel-Ausgsbel 248.

WiirtBAi«, C F. , Gesebicbia daa Clarier-

spiels uod dar ClavierlilaraUir, 1. Ausgabe,
beurtb. 769. 785.

WtLLaa«, Arn. . Harausgaber uod Bearbeiter

der Buhnenerlnoerungen von Carol. Bauer
259. 280.

Wtaaia, iom. , Vier TonatUcka (I. Folge) voa
L van Beetbovan, (Br Plaaot and Violoae.

brarbeiUt. beurtb. 235.

Watutreilt der Trane. Oper v Krieger. 4994
in Hsmburf; .

Wicaaaa, Caroline, Sachs Lieder fUr a4aa

Stimme, Op. 4« , Sechs Gesinge für vier-

stimmigen Fraaearbor mit Pianofortebeglai-

tuag, Op. 19 i 91 eia- nad twelatlotinlga

Lieder iilr gm aas und kleine Kinder mit

Begleitung des Pianol., Op. tl, beurlh 28.

WicuDs. Fr. Y
.
•Ennneruog aa Knedrichs-

ruh., Waldidyll für Pianul
, 0p. 77, beurtbT

snr
Wladarkabr dar güidnan Salt. Oper von

keiser, <S9«ici Hamburg 481

Wlanar Ck>na«rratorluin. Die Mangel dea

ClavieranlarhchU daaelbal 362.

Wi»Tiaa»»«i«», A., Slavinche Volkspoaataa Ittr

i Frauenstimmen mit Pianof
.

tip. 47 und
Op 71 , beurtb. 44^"

Wlxiian-IiuUaiiar. Ueasnge und Tinte des-

selben In Cahfornien 316
Wotrr, GusUv, Zweites Trio |D mollj fur

Pianof.. Violine u. Violonc Op i7. beurtb

29«

la

ZtLTia, Bber Sponlini 292; ttbar C. M.
V Weber 293. — AufsaU Uber 0 Benda
und seine Oper «llomeo u Julle> 645

ZaaaiB, Mai, Fünf vierstimmige HJlnnerge-

ainga, Op. 3t, beurth. 414
cnnc In München JSi

link iSUU Blei und Zioni für Musikstich sali

« «et bei derHlodal-Auagaba angewandt 248.

Slnnatloh fUr Musik, um t7it luerst in

London angewandt 143 Verbreitung nach
Krankreicb und Deutachland 141 Die »»O -

jjfl de»»elben dur^h Stich auf Zink su he-

äteitigen 148
Zilara, ein indlacbee Instrument 58ü 755.

Zta Miau». Baimund. Cuoc in Han»b4trK

Iii
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kaasBn- — Aoiei|«r.

Um«4w A0U-T«Mrl im pwMim TaniDlerTall C—t {QnU-
tM wrf Tm IwhBtw Cdar-fMUangai) !• BtgrtlT»
enifasit: [A] e E. AoHerdMl MihlH di* AuMtt-ToMrt den

positiven Teriloo t auch als OroDdlon dw poaiUvm DreiUjings

£^11 B . . . In der Cdiir-Tonart isl der Gnindlon C" das Be-

stimmende, die Terz e das Bestimmte ; io der A moll-Touart

Bodet das Umgekehrte stxlt .... Die Ton.irtc^n C-dur und

A-moU bildeo . . . iwai Gegeositze, welch« mit eioaoder ver-

bunden wvtim oSm« , dunit eine in Ihrer Art vc

6aiuh«tt «MiMMa o. «. w. VwgMohM jrir biarak,

HaapttaMH alhrworilr vmA Mrihi 8. IM «gl: «la JMha
ToawttytMMM wird imner dM ftoMoMBig Balugiiina iiitm
in Datier Terwandteelian tteben; die Kolllonart i« gleicb-

natniger Durtonart. die Moll- Durtonart xu gleich n.itniger Moll-

oder Durtoaarl und ebenso «urli en^egengesetit : denn die

rmwandliing gesclilebt hier am toniscbeo Quintintervalle, dac

aus positiver in negative oder ans negativer io positive Bedeu-

tung übergebt, in beiden BeeUmmangeo aber immer das Posi-

Drei lliooreti'^i he Althaodlungcn : Uber lednlatiei, furt-
utMcnH und trielrailit UKkMeler. Dreadaa iVJ9.

I. Modalaiion. ')

Herr Rischbic<er (l^hrer der Musiktheorie am Conserrato-

rlwn der Musik tu Drsadeo) ist ein ScbOlar M. Haaptmann's

•nd iwar tm vollen Sinne de« Wortes , er iit ein Oeistaskind

Ganz bMoadm hat «r aieh «isMlM 8Mm Bnnpi»
I in ^gen ganaoM nd ttwimlw Ii HwplaMM*MlMn

I iDrlentwickell oder srhirfer gefasst. Wir Undco daher

t. B. In seiner Daniiellung die Haupimano'sehe ErklSmeg der

Accordfolge C t G — C F <i uls vermillelt durch C t a, indem

der A moll-Accord als näher verwandt mit dem Cdur-Accorde

angesehen wird als der Fdtir-Aceord (S. 17). Es liegt darin

eine dergröseten Inronsequeazen dar Havptnuon'acben Theorie,

dass zur VerstSndtichuog der Folg« fMü iRdislverwaDdlen

Dor-Aoeonl« «tu MoH-Aoeord

mann nur eine ktdtagte ial. Ba Hart aioh wufr ahM groaae

Sehwierigkeiien naebweiaen , daaa im Sniie dar Lahre Hsupt-

ann'« A\c Fulgo der Accorde A-moll — F-dur andererMits

wieder eine Beziphung auf den Cdur-Accord fordert, so das«

dar fehlerhafte Kreisscbluss fertig isl. Wir floden in Risch-

bieler*!! Danileliung ferner [S. 8 den potenzirtan Tonartbegriff

BdPaCeGkDfUA aU Complex der Hanptlooart C und

dar haidm NalMolonailaa G and F. Wlbraad aber

beimisst, ab «Tili ab MIHaliBt

liebig rortinnbranden Reibe aaiiebt (Natttr dar Barmoalk tmd
der Metrik S 31), stellt sie RlThhicier nhf^escblossea als etwas

prinripiell BcrlciH^atiie". hm, uiiicr dcii) üiu ti schon von Haupt-

Bann tifri .ilirfTiiirn Naiiirii T o n n r I . \ s l r ni. tlie Uischbipter-

acbe Ervv eiierung itiescs ii«'grilfes durch äubsumiruog der
Paralleltona rteii i^t sogar eine erbebiicbe Abweichang

«M BaupUaann's Sy.«tem. Das Tonartsytiem vo« C-dwr mtr
Btaehbieier die Tonarten P d C »G t [Lh. P>dw,

I
C-dar, A-moll, G-dnr, E-nwii). Die

Abwaiebnng ist ungenflgend fS. 9): »WirMIraaflft

dMa A-moll zu C-dur gehöre. Diese Tonarten gebSren

• lebt deshalb zusaaunen, weil beide Tonarten kaian
?«rtci«bB«at hab«a,

*) Mcbllger. ibrca iDhclle anUprecbender bttt«

«laia tladia •Veber TonartmwnadlMfeafti betitall.

XIV.

Wfialaad aba« MfiAlBnlmtMi'
artayalam PfCcQf fßlm: P-dar, P-noU, (>4dr, C
6-dur, G-moU), alao fBr den Binsebluaa dar llotl-TMaitaa

^'leirhen Namens io das Tonartsystem, ibuptmann hütet .«ich

iiber wohl, einem solchen irgend welche l>esondere Be<Jeutung

hfizumcssen . Vicliiiobr enthält seine Lehre, wenn auch nicht

mit nackten Worten , so doch auch gewiss nicht flbecmtasig

verfanllt, den Gedanken, dass die Verwandlaebaft dar ToMrlM
Ya

BWiMa aMapnen», wim auuwmneii jwmimi iMairanac«

ist Haiipimann's System gerade In diesem Ponkte verworren

und unfertig. Ilauplmaim selbst sagt [S. <8(|: »Wenn wir
die Tonart V er wa II dlschaft hauptsSchlich am
tonischen Dreiklange zu suchen haben, und wenn
sie bei den DpodloMwiirleB darin besteht, dass der Grundton

Jmea DrailtlaHwOBia» «dar diaaen QoiDt Orundttn dca i

kaaa, io wird aoch «bM Ta

Draiklaiiiiaa Tan,
Qnint einer neuen Ionischen werde.« (Aehnlirh S (93.) Das

ist gewiss nicht nur logisch, sondern auch durrliauK im Sinne

tivs llauptruaan'iichen Grund princips iS. tl ; Es giebt drei

direct verslSodiiche inlervalle ; die Oclave, die Quinte, die

(grosse) Ten) ; alles was der alten Lehre von der Verwandt-

aobaft dar T«Mnaii ftblle, argiabl aieb ana dtaaaa
I

^ uj ^ by Google



— IS». Nr. «. — — i.

wA» Tcrwandtacbafl von C-dor mH B-dsr, Ai-dar, A-dar,

E»-6ar. Verworren nenn« ich aber Haaplmaon's Lehr« dämm,

weil ihm Iroli dieser nacligcwiesenen nSheren Verwandlschafl

At-dur, H-dur elc. dennodi ciiKerntcre » Tunarlen bleiben

(S. 181), oSmIich enUerolere «U i. B. B-dur und D-dur. D»§

M {DoooiequeDl. Oeon wenn HaupUnaan dabei an die 471°

Aft-dar uad dit « | ia B-dor ti0Mäb«- daa s und 1 1 io B-

Md D-dw dwkl, nad Mth dar OHbnn der VorseicbeD die

iBotrercangt bemiMt, ao TWgiM* ar fwi >

dooit der Quint- und Tentfloe, aof wvteln «r

Mviel Gewiclit legi; eine in Haaptmann's Sinne der retnen

Stimraang kltccIiI werdende Notation wurde für B- und D-dur

juch zwei T ü n Ii (j Ii e 11 v c r :i n J c r u 11 g c- n um ein Komma
(ordern, w daaa aar drei gemetnaame Ti}ae blieben :

*}

Cdv-Odor: Cdor-Bdor:

f m 9 9 g h 4 f a e t g h 4

f d |b • «b «If L i itbi^k^^
Wo ist hier die Verwandtaehan grtoerT Jede der beiden

Tonarte u wrl»t drei geaieinachafllicbe Tttoe auf, diese drei re-

pr;*>enliren bei C liiir-D dur einen Accord (G-ilur'. bei C.diir-

Bdur Betlandlheile aller drei Aocorde. Rischbielcr &»%\ uns

•oeh (8. t7), data die unmiitelbar« Folge der Tonarten Cdar-

Bdar der ron Cdor-Ddur vorsasiebM »el, und Hauptmann —
tteral der feine Mntker, anoh wo der Tbeoreliker auf Ab-

fMWb— beniebBM die Tooerten den dofipellaa Qotol-

(•

C-dar (G-dar) D-dur und C-dur (P-dar) l-doi) in der Haopt-

stche als getrennte. Bei Hauptmann bleibe« aber A-dor

und E-dar resp. Ea-dur und As-dur IroU dieser »nüheren Be-

ziehungen« Tonarten dritten und vivrlcn Grades «on

C-dur aus. ftiaohbieter emptindet ohne /.weifel die Incon»e-

qnenz, welebe in der Beibabaliuog der Beziehungen auf den

Qointaacirkel Irois der DolerteiMkhng der Terzt«ne liegt, and

ileiwll die beaeiolnelea TooBlea to TarmodleD iweiie*
endet. BraMlvM (8.fS): »Bei dletesTMerlMeRliliitelM

TenmdMehell gwiseben den tooiachen Dreikileiaa. WIM
eioe Mlebe nMil vorhanden , 10 würde, da dieae Oeber-
glage nicht innerhulb eines Tonartpng<>bäudes
TOrtIch gehen, so gut wie gar kciuc Verw atiilt<ich»ri zwi-

schen diesen Tonarten rxi-liren.« Wieder das fatale Tonarlen-

gebludel Zum Glück ist dasselbe gründlich waclielig und wir

kBonen es leicht über den Haufen werfen, wann wir den Hebel

Wae IM dean die» Toaerteofebtadet w««it

land niiein dareb die

llfeiklängeij : nicht damit,

Tonarten keine Vorzriclicn haben«, sondern damit, dass die

•A moll-Tonart das f>o?*Uive Terzinlervall C t negatives (c A")

eothllt«. Ich wies schon oben darauf hm, dass die Cmoll-Ton-
art das «posiUre« Quintiotervall C g als »npgatives« enihill (c G]

;

dIeCBoÖ-, Pmoti- und 6 rooll-Tonarl gebSreaaho ebenso gut

In daa aTonartengeblodes. Ba iat klar»

eebilakle Oabtode dea lam
wir Iii dMMiba UMMflMi, «m dw PHgaa fAracbt

«M. tNe Uaa aiaaa daraft%M OaUodea Iat aber Sberbaupt
nichts werth und Hauptmann wM wohl gewu<wt haben, wes-
halb er den Gedanken nicht weNer verfolgt hat. Das einzig

richtige Tonarlengeblude kennt nur einen Mittelpunkt , .tber

keine Oreaaea. Alle Tonarten aiad mit einander verwandt, aber

die mWUlbata kann eiae eilv aaWwia aala. Ale

Verwaadlaobell wird tonlebat dfo Oemeiaeamkett daa Haapl-

(ones der einen Tonart als Dest^ndtheil der Tonika der aadaro

zu beMiehaea aein , sodass die mii der C dur-Toaart na»

a?dSrli

a^B's^^lfSTaSr«

ist dia TOM OaUIngen-Helmboltti-
t die VertiefoBg bb aio

dnrch OuiniacteMta ei^

(Haapuaa ab Qalal ader Ten, and Qaial adar Tara ala

Hauplloo)

1 III 11 II III I

I . C-iDoll ; e t g — c et g = I : II ala II : I.

II III I

5. A-moll : ... — a c « =s I : III als III : I.

II III I

3. F-moil: . . . — ^ o» c = I* als I".

I III n

4. F-dur: . . . — / a e = I ala Ii.

I III II

B. As-dur: . . . — « r M = I ala OL
I III II

6. G-dur: . . . — g k d = U als I.

I III II

7. E-dur: . . . — c A = III aU I.

In iweMer Linie wiren lu nennen die Pille, wo (wie

Bavpuaann atob anadriefct) aatia Malivem Relativeea wird

(8. i95).iiliriieii:

{Quint als Terz und Terz ab OaiaQ

I lU U U III I

t. t awii aaf — e g A »lll:naiaD:III.
I III II

t. A-dv: ... — a eit * «III aialL
I tu n

I«. Ba dar: . . . — e$ g i wm U OtUL
II III I

II. OhboO: 9 6d=air*' atoir".
II III I

It. Cie-moll: . . . — eü e gii =n m* als Ill~.

Blae dararliga AaMalluaiwärde durobana ia Slaae daa Haapt-

elne AcbWIaafcfia daa Raaptmaan'aelMa Bjpalaata — M die

Lehre von der Verwandtsrhaft der Molltonarten V\'ie Herr

Rischbieler veriinlworten will, dass er A-moll au> C-diir her-
vorgegangen nennt S (Ii, %erniag ich mrhl 7u begrei-

fen ; dann der ErklSruogsversuch , den er giebt , ein circulus

viliosus isi, wird er selbst bei sireager Kritik nicht leugnen.

NU daoaalben Kniff (vgl. daa abaa Ober Kiacbbieler'a Tenar»-

.M^.— Blaiig

and aBela Im Slaae Haaptiaann a wtre, die Beiiehang tob

A-moll auf E-dur (sIn vollständige Negation desselben]. Wun-
derbarer Weine will aber Hauptmann davon selbst nichts wissen

und leugnet sogar die Verwandtscliafl son A-moll mit E-dur^

resp. C-moll mit G-dor ;S. 4 96) — eine sehr unglückliche

Consequenz aus dem schon S. 38— 39 aufgestellten Salze, dass

die HoUloaart iaalirt daaiehe aad aill keiaar MaUloaart (wie

aaah atM balaar Darlaaarl) «aaMlalliar varwaadt aal. Aa daa
gsnian Malbonr iat natöriicb nur die Duroberdominante schuld

;

weil entfdrni die Molloberdooiinanle wenigstens neben der
Duroberdemlnante zuzulassen und damit die nalürlichsle Er-
klSrung für die absteigende Molllonleiler , sowie für zahllose

Erscheinungen unserer MülllurtiiDiut zu gewinnen, gründet

vielmabr Hauptmann und nach ihm Rischbieler die Exisieas-

iMraohUgang der Mollioaart auf die Duroberdominsnte , ala

aall; a. Baapt-

•i
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mann S. 36, Riwhbieler S. (0: »Das Nefalive L.inn zw<ir dsnn
und wann als Jas Domioirende auflrelen Idies isl bei Mdsik-

•täcken der Fall, welrhe «sich iiberwiegeod io Moll bewegen j,

M kann aber ohne posillve Vorauüselzung oicbls in Wirklich-

st BxlttireiMlM aus demMlben harvorgelMO. Die AmoU-Too-
•rt kdool« dtlMT aUbt einisal fär sich allein baHahaB, «ww

ir poMv» OniklMK JTfto « hi Ihr tnthalMiiflre.t

atehMong W duraliMn Taffcehfi; «He Wehrbek iei,

dies Jedermann die Duroberdomioanl« als Ncp iiion der Moll-

tooika und die Mollunterdorainanle als Negation der Durtonika

(In dem von II^iu|>Iiijliiiii Mi|<ctidnuliMi Mollilur; cnipHnilet, nicbt

aber umgekehrt. Ii h \vi>iss nirhl , ob es als Hesiilttt der Ge-
wöhnung an die Ainfi^siini; im Hauplounn'schen Siune anzu-

tehen ist oder aber aU eine kleine CoooaiaiMi daa Muaikera aa
da« TheoraUlMr (md oebme mir dia« liaekUMar M«t (8. 14}: aWir kanoeo aaob
wun, dMB dar üabarBBBg voo »{mmk-meil) tu £ « (aal

dar) sich dem Gefüble etwas williger ergiebt, *) ala dar «M •
(= A-moir zu e'— R-moll).« [>ie ganze VerlegenbM, welche
die Verwamltschiflslehre lluupiriiaiin und Keinen Schtilern be-

reitet, wBro beselligl gewesen, wenn Hauptmann die Molltonart

Bit Duroberdomioanle fiir das erklXrt hütle, was rie ist — ein

Hiaehgascblecbl sogut wie MoUdur; mao atala aaaot-
iptaaMad aDonnoOi Baaaaa , wenn es MU$ wir», llr Jada
Ortipiia *aa drai Wima«. «älaba
Wtieiiaii ergebe« banB. biaoadara ^tmmm <

aod HoUdur stellen allerdings Acrordkelten dar

,

aogieicb Ketten gleicher Tooarlea ermöglichen :

El get B de* F tu C $ G k D fit Ä ei$ £ tie.

dto vo« Haapln

. . D f A e E g H . .

oder . . F atC e* G b D . .

mit den anderen Molltonarten ebenso organisch zosaromen wie

die Diirtonnri mit den atnleren Üurlonarten. Rischbieler sucht

den Weg zu den anderen Motltooarleo zu finden durch die Be-
ziehung auf das »Tonarlgebiade« vonC-dur, in welchem auiaer

A-moll auch D-moli und Ennoll aU Verwandte erstes Grades
IgnrireD [S. I i— 1 5] ; das ist natürlich mne Fiale. Haoptmana
griM abriiclMr n Werbe «ad beatlmnt dia Tarwaadiaabaila«

HoUtonica. Die Eikliraag (8. 198): iDie Terwandtsebarten

der Molltonart werden skh nicht am positiv vorausgesetzten

Dreiklange derselben, sondern nur an s<>inpr Negation , am
Ionischen Molldreiklange .selbüi bf<<iimnien lionnen ; denn hier

ist eben die Negation das hauptsüchlich Bedeutete«, übt zu-

gjtoich scharfe Kritik an dem Versuche Riscbbtelers, aaf de«D

Umwege über C-dor voo A-rooll nacb B-moU tu gelaagaa, und
varaiebtet di« Abgaaableaaanbail dar Malllanart.
Ba dflrfta aleh» wttnig aala , daaa i«pinia«B dar Tarwaadt-
sobaft der Molllonartea aar 1'/« 8eito widmet, wihrend die der

Durtonarlen mit <S Seilen bedacht ist. Hauptmann l>eroerkte

wolil. lijss er üich die Brürkc /u einer zugleich consetjuenteo

und naturKücnSs^en Darsteiliing abgebroclien halte. Winkelzüge

zu mschen oder gar sich In Widerspruch mit der i^ais und
Erfabmog lu aelien, war er zu ehrlich. So siebt denn der

§. 188 dar sHalar der Hermonik und der Metrik« aus wie eine

Ib aaob weit bfltoaraa Orada «lacbi

; Am Oahrtigea,

• Dies«

aaf S. 4 4.

»irich auf S. il beim Umwenden auf S. 41 einen zweiten Theil

über Jic MuiJulatiooen von A-moll aus XU finden, bemarkl« ich,

davi eine leere Seite die Slodie als beendet signalisirte.

Vielleicbl erscheint es nicht unzweckmtssig , weoii icb iai

>'a dia dirtolaB Tarwaadlaa dar AaiaM-TaBail
HB alob f tfia attsdaB wnt dar laara«

S. il bei Rischbieler verteiohnet

:

A. ibopiloa ala Qaiat adar Ters und Terz oder Quiol aia

I.

t.

I.

«.

B.

8.

1.

8.

8.

18.

II.

18.

Bl

• a
t m u— • <i>a IM II

:

t ai— a • f H in ;

I fli «— « «HA — r
n I— t f A I

B Bl I— air« «b >- I

— 4 f • ^ tt

Bl I— f 9» • » ID

B. Quint als Terz und Terz al

U Ol

P-dnr: • a

lab 1:

1* 1:1

ak r.

ak O.

abm.

di I.

ab I.

I tu II

/ o c

II lU I

e «• f M DI
u m I

/b a cw M n
I ni II

d /U o « ü"
I Ol u

4W a mm

n : in ahm : n.

ib n.

abn.

ab II*.

abOt*-.

Ikaaettoo Antonio Urio.

t a«8 Mr. n das Torlgsa JMirgsncas.)

Wir wenden uns nun zur Belrachlung des Deltingsr Je
OaBBi, wa wir Dria'a Werk raicbUob i

ablada« «ana^üHi«

8.

Schon der Anfang ist derselbe Die merkwürdigen ersieu

vier Takte des Urio sind zVvar für die OrUtons in Sani benotst,

aber von dem rüoflen Takle an ist der Satz für das Dettin

Te Deum zur Verwendung gelcomtDea. Mao siebt aotort,

Hlodel sein Werk gaos aod gar in Hinblieit auf Drio

aür.
Vorsalzes ist das , was daraus enisUod , in aaiaar Abwaiebeag
um so merkwürdiger. Bei aller Aehnlicfakeit ist wieder keia

einziger Takt gleich und die Verschiedenheit in der Gesammt-
gestalt ist so gross, daaa man die gleichen Stellen aus zufilligen

Aehnliohkeiten erkitrea köonte, wenn die directe Benulzong

Orio's nicht aus anderen Gründen unzweifelhaft wire. Urio's

erster Ssts ist 74 Takle lang, der Gesang beginnt erst mit dem
ii. Takte, iiiadar« Aafbagiabar siblt 88 TakI« aad dar 6«>
aang aAa« Ittt 88 aa. Waa hal Urb anirtiiBitai m
bitoa aehaiat, M bei ihm terbaada« ; alb ThaOe wiikaa la

vaiieodeter HarmoDie und weichen aieonla «o« der Lioie daa

ifhabeaeo Au.sdruckes. Besonders bemerkeoawerlh i.st in die-

ÜT Hinsicbl die Verwendung, weiche ahia Figur aas Urio's
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«rtpiel und der letzte, lu« 13 Taklen b(*Mehende Abfall

uineii Chore« gefunden babeo ; die erw :«hnle Figur bildet bei

aiilM 4m NaoWiall 4w a«Mi0W, di« Iomo U Takle eolhal-

Üb fOr die Oedaakeo de«

deullicb aMMfeMi weil nie einen zu grossen Raum in Ancprucb

oebmen friMm. Wir müsseo auf die Parlilureo Terweiaeo.

Dtr imNt 8Mz M Uito M. «wb dir twfito M nkMM
geworden. Dies isi um m anfhHaadtr, weil dar alla Maielar

hier srhon einmal bcnuttt war, denn ee lal der Seit, ans wel-

rlipiii ll,i>v:iiipll im Israel enisland Da«, muntere Vorspiel

b<'fjinril wieder ebenio, bleibt aber zum Srliliivse In der Ton-

art , worauf ein AIImIo intonirt. dem ein kurzer Chorein.<ialz

folgt, welcher von Soloeliannea abgelöst wird ; in die»er Art

fehl der ileialich ausgelQbrte, lOi Takte lange Cbor zu Ende,

•M d«r «rwUialM BaaMlw« Ibnlich dorokMUl wto da« Duett

Im iMMl. Urto tatM kOmr, b«i Ilm Iii w I

«4. Tikl« «M. Dw Omm| bagiiMM bei Ori*

0- itt

omnu («r-ra,

wd IM «M dMH, wa* BUM
rMMMia

I. Auch' mit domBaasdoelt leigeo die SologSoge des Rlo-
deTacben Cbor« eine gewiise Yerwandttchafl. Dieser Chor
Klebt seinen Mann, aber in einer Vi tkIcIi liung mit jenem Duett

muM er oothwendig verlieren. Bei iler HrklSrung. was Händel

reranlasst beb« , nach einem solchen Duett dieselben Moinc
tum xweileo Mal lo behandeln, kann man Süssere Gründe tu

Hälfe Debmeo. Als das Deltioger Te Deam geechrieben wurde,

NB alM taM! Wae*, Mak attow AufTa»-

(war ARaanorfllrdle Anfrahranggeadirieben. Eine solche

l^ozliche Frcilifit von ilcni licrc;!'- in .unlprcr Forni Oe»cbaf-
fenen erklärt mn U osim.-crm.ias'-rn die »utivi iiubcuri'iniche FS-
liigLi'il A|!(". in iii'utMi Mr^tiinil wicdi-r i'i zerm.ilmen

und nach den abweicbeadea Zweckeo abweicbend sa gcalatloa.

Der nichsle Satz Cnu > omnet angeti' p. t6) iM ein

Sopransolo Dicker lihob unberührt, es ist aber wohl mOglicb,

da«* Blindel durch denaeiben aof da* Paa**ad«• «iMf^^ Ba-

hrt ar «to iMM

p. IS.

I aaiini, dam Chore »Ti ghriomu
ta Anbac di*aaa Autettaa

(in Nr. 33 des vorigen Jahrgangs Sp. 518] wurde solches an-

geführt und zogleich bemerkt, das« Jemand die Angabe darch

eia •Na« baairiU. Di« Sack« ist nüt BaiapMaa Mobt klar a«
IMa'al

Oboe 1.

Oboe II.

Tenors.
iViola.)

trJÜ

T—«—TT B^r- ka~q

iij»-« —

rcT-JlKr' h'f
—L-l

HianafMifui dar TOlia Chor, dar aber schon mit dem 6. Takt«

wieder anfbllii and ein Nachspiel erhilt, in welchem da« obige

Motiv au.s E-moll narh C-dur versel/l ist. Daun serliert sich

der Gedanke bei L'rio , v^te wir solches schon mehrfach wahr-
genomtnen haben.

Weon maa dub Ulndal'* Vorapial <

Vlolino I.

Violiao ni
e Viola

VMmm. a

^^^^^^^^

uj ^ .d by Google

.1
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"J1 j3
M iMdirf es keteM ItweliM mbr. da« daMdkt mm d«r

gWcboa Quelle geMM>pfl bl. Vrerneinle ein aller Leeer tol-

cIk-s , 40 lultc fr offenbar die wiii/iRen Takle Urio * und d»-

geK<^n die prachlvolle AiisbreiiunK des Hindel » licn Gewebes

über den ganzen Sali im Auge . <lie bedeuliing*.lo5e Tonbcwe-

(ung bei dem Italieoer, die maleri^cho poesievolle Duslellung

Wi dem Deulacben : aber io einer solchen AaMtaMBg wird

VM

Die BieeDlharallchkeil des In Red« lUlModMl Yonpiels be-

fiehl darin, data der eigeniliche Grundbaaa oder CoBliirao fehlt.

Aebniicbes komm! bei Uno noch vier mal tor : p. 30 und p. 3S

die nnler Nr. 8 milzutheilende Troinpeienfanfare, p. 74—7(

die RUomelle der Blaser (Oboen und Kagoll). p. 8i— 85 ein

8l>WiMli noch ni beeprMbeoder rogirter Bincalz in den oberen

M Mil apIMr hiniolretondea Grondbasae, and

p. I«t~i« IBM IknUche Sidl« feB MlMMhora. Bin
> CwMml ta *m ••«leilan« tat MN b«f«HWM, ob-

ir in der noch anenlwickelten Iniiruroenlationsweiae der

1700. Hlodel hat das angeführte Bet;tciIinoliv hier be-

Mtzt, um ilip ^chwebenHen Ctinre der lobpreisenden Engel,

Iso mit deiu Gesänge vereint ^leicli^ani die .Musik der SphMren

darzustellen. An ao hochfliegende Dinge wagte sich kein Meteter

Jwwr (röberva Zeit ; d«cb heU« uaier fiaiabard K«iMrjohM
wilmhMda linilp Amtchm»o§mt,mmw Im

Mit dem folgenden Cliore »Vor dir Cherubim und Seraphim«

an wir so zu sagen wieder in die gerade Reihe, denn

derselbe beginnt bei Urio mit einer Trompelenfanfare p 30)

worauf an beiden Stellen nach einem kurzen Choreinsalze die

Intrada abermals folgt. Die grönle Merkwürdigkeit l>ei dem
ant<<'riilirten Beispiel ist diese, daes Drio ond Bind«! hier zwei

Takle lang Mol« na Nol« flba««iHtia

im d«B ganw Tt I

Chor aeÜat, den Oenng , hat Hlndel gsnx abweichend gehal-

ten. Von dem vorigen Satse her ist er noch im Fluge unter den
Himmlisi'heii. nun zeichnet er hier die Cherubim und Seraphim
wie $ie ihr tieilig durch die Ewigkeiten singen. Das alle« ist in

einer erhobenen Lebendigkeii gegeben, bei welcher der Hall«-

luja-Chor augenacheinlich das leitende Vorl)ild war. Aber trotz-

dem verlor er Urio o'iclit ans dem Gesicbtakreise , denn dl«

Faalnm <

dral TaktnaM llr(

bircn ist.

9.

Eine etwas grössere bringt uns der zweite Tlieil de» nüchsten

Chores in den Worten >»ie auch den heil'gcn Geist» [p. Sl

bis 53), grösser nUmlich durch die Art der Verwendung, abar

kleiner in dem enileholen HoUt. Bat Orio ateckt diesea in dn
i »Ufir «rWaia M—!• wmr !• i

p. STr

«OB denen dann an zwei oder drei Stallen der SingttiuHne noch

nur um die Figur •«««•'. diL'>c riiliri Handel so ein, indem
er l'rio's zwei Stimmen nach einander bringt and fünbtimmig

ausbreitet:

al - $o th* ho - Ig §

ü V Ki-

• «aiB' f.

\\J tjj-1^
labn Takta la^ lartgafahrt wird .ond den Seblu« «in«

•r iMi to itr Art dnr Hlaraa {aMlaniadMa)

IVnf Tawehladanan i—itkallKilien OmlBnknn
denen einer den andern abidsl. Die*e ("'orin wühlte er

nicfat bloN <les Conlr.i>les wegen, sondern zuoürhst mit ROck-

sicht auf die Worie. welche in lihnlirher Weise mehrere dog-

matisch« nach einander vorführen uad deebalb hier ihren Iref-

(aAmdaai babcs.

Googl
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iMMsts OpwTianfTfthnmgen in Paxis.

Dritt« IrtlM.

Th<''Ätn> de la Renaissance: CamarfO, komischr Opor in

drai Acten, Text der Herren A.TralM «Ml Leterrier, Musik

voD Bmib Ghariw Ltooq.

In dM MMMbw TOCliM MrhMkUcto tadM äeh «Im
ileolieh plkkoie Anekdote Aber die Caaergo. AU lieh dto be>

rühmte Tiin/.rrin i'iiujh Tii^cs nach L\ on beg.ib ,
crsrhieoeo

plötzlich niaskirlo Miiiini-r , «cIcIil' ilir-j roslchai'-e anhieUeo

uod dem Püslillon. der mi' fiitirlp, ilnn [tL'lchl tibon, ilineii m
folgen. Die Camargo, wie maii sich vorstellen kaaii sehr er-

schreckt, gelasgle mitten im Walde in ein altes Schlow. An

dar TMr wonto lie mit dnr griMeo Artigkeit von einem fein

•MMhiadw B&mm «ptapB. dar ibr eiste : Ich bin Nan-

*i«,alNr8totob«l«wia>irDlefatoiallitalMaa. leb habe «W
VW Ibram beanndafm^swürdigen Taiaoln anf dam Gabiata

der Tanzkunst gehört, und da ich aus Gröoden , welche Si<

be^jreiflich finden werden, nicht in die «roMie Oper gehen uod

Ihneo dort meinen Beifall austlrürtcn Lunn, li.ibc irh den Enl-

achloM gefaüst, Sie zu entführen , in der llolTnuntj , das* Sie in

diesem Schlo«« mir und moioer Bande eine kleine Vorstellung

m geben «o gefSllig sein würden. Ich kann Sie versichern,

daaa 8ia niamab ein Sie mehr za bewoodem geneigte* Publi-

koa «ar aleh (ababt baban waidaa. Oawibra« SIm oiir dabar

TanaibM^watandartacaa 8to twttlaa OtwaMhat, da Sa
afaiabao wardäa, da« icb niebl andera baadahi konnte, nach-

dam leb meitM Neogierde am jaden Preis tu befriedigen ent-

aablcsseii »ar.

Was wollte Camargo thun ? Sic muüütc nachgeben, um >iO

mehr ah die Idee Miindnn'.s Pt»-.i-i Origiiipllc; h.itle. das ihr

nicht missfiel. Nach einem delir.:iten mit dem grössten Luxu«

serrirten Souper tanzte sie uud erregla aMhnsiastischen Bel-

IbU. Maadriii anebftpfla aieb in Oankaafniia ittd gaialtala aia

M mnm Wüa», todaH ar Ihr Ibarfha Om« lato ftarts»-

setzan. Bei der spMaran BrzShlung dltsea Abaoteaers unter-

Ueee die Camargo nie, hinsazufügen : dieser Herr Nandrio war
Ik der Tbat ein Tollendeter Cavalier I

Man erzählt sich übrigens mehr aU tioen ähullcheo Zug
des Loriiliuilen Räuberliauiilni.innps Sn hii>Upn einmal seine

Leute einen der au$gezeicbnetsteD OfGciere jener Zeit, den
Marquis von B. an . welcher wie die Camargo in einer Post-

«haiaa auf dar tiBdUnaw raiala. Haba iah dia Bhra, orft

Ham Mar^aia twa B. m apraahaaT aagto ein Wum,
aUhar an aiaar graiiflaaii Varbangung den Wacenacblag 6t-
nate. la, mein Herr, sber wer sind Sie?— Ich bin Man-
drin, uod Ich weLss, mpin Herr, das» Sie einer der besten Offi-

ciere der Armee des Königs «lud Ich habe hier ganz in der

Nlhe zwei- bis dreihundert Spitzbuben, die ich lu mililürischen

Manövern abzurichten mich be«lrebe, aber es sind sehr harte

Köpfe, die mir vi«l zu schaffen machen. Sie würden mich auf

nÜiiM. «laMlMrMMM Ober

alM Trappa dIa AiuMit atoaa so competenten lUehter«, wie

Bto «sind, zu hören.

Dar »ehr erstaunle Marquis wuiste kaum , wie er sicb aus

der Sache zn'lifn sullip Kr sln-^ iiulessen an-., Iil-ns Mandrin's

Truppe eine gute halbe Stunde manuvriren und erkIKrte der-
selben seine volle Zufriedenheit. Hierauf trat er nach einem
Ausuuscba ran CoatpHowDlaa att da« MabarhaupMaan» aafaM

Baisa wiadar aa. 0«r Ihivrii bagab rieb avf lata alaita Hal-
lao antlaiaaia 9Mm. tm Tag darauf bfaHariagla bei ibm
ahw gabal—iiawlla Baad nral Paquete , daa eiaa sehr om-
fangreich and schwer, das andere viel kleiner und leichter

Das erste enthielt zwölf Pfand aasgaaeiobnataa ipaalscheo

Tabakes für den Marquis , das sndere ein StOck prSchtiger

euKli>eher Spitzen fur die M.iriiiiisc. Man sieht Iiier. lus, dass

•dieser Mandrio die Maniereo eines Cavalier»« besass, wie die

Camargo sagte.

Janas erste Abenteaer mit der Ttnseria ist es, welches den

Harren Lalarriar und Vanloo das Sujet oder Tieiasebr die Hsopt-

apiaoda m ibram StBaka vanataatt hat, hi «akhaaa aigaMUeh

kaam alwaa aadaraa ala aiM Baibaalalga Bpiandaa m ar*

blicken ist, die der Zofall aaaiBaodar gereiht bat.

Oer erste Act spielt In dem Tanz-Foyer der Oper, einem,

neb<'ribei benieri.1 , sehr schleclil «ehiid-ien Foyer, indem da

wie in einer .Mühle der nächste Üesle eintreten kann. Dort ^in6

Figurantinnen jeder Gattung [Ratten würde ni^n jetzt -„men

und sehr galante junge Herren, anler denen sich ein bochge-

staUlar Beamter der Polizei bemerklich macht, der Marquis von

PaaiaaM «ad dar awlhwiUiga Cha%alter da Vayniy, dar ia dia

GMaaigoaahrvariMNlat, uaddla aaeh HM niaM aagmita
sehen scheint. Baeqaala ond Bonbons sn die TlnzerUman rar-

tbeilend , scheint PontcaM insbesondere von dem berühmten
Man drill präoccupirl zu >eiii . i.l<'ti er zim ertuflen i.:i-schworeD hat

;

aber er ist himiiiclvveit davon l-iUI'. rni, zu ahnen, dass der bril-

lante Chevalier deValjoly kein .Kulerfr isi. jUMandrinin Person.

Es ist im Augenblicke nur die Rede von diesem Ai>enteurer,

daaaen Name alle Welt erbeben macht , selbst die Camargo,

wahha eoa Iba» dia laidananhaniichalan Biltete eaapflag. Aaeh
ahMaadaraPataaBialda, waMw vaa Maadria aoah aMhr ah
BiUala arlialiaa hat: dia Sigaara Juana Marqaiaa da Rio-Negro,

welcher Msndrin saf Ibreoi Schlosse einen nIehlHohen Besocb

abgestattet hatte. Der Bandit stähl ihr ihren Scbmucs, und da

die Dame vor Schrecken in Ohnmacht fiel, so erscheint es un-

gewiss, ob er die Kühnheit nicht noch weiter gelrieben hat.

Es ist dies ein Punkt , der wohl nie vollstSodig aufgeklürt

werden wird , da Donna Juana Im Debrigao hübsch geoog
war» daaa ihr Vardaeht aieht aawahnebaialiah lafai laaahla.

DarBkartelmiM. «Mnt «• Mhnaha da Bla MagFa. ahw
weissgiaheada iropiMka BraaPtoaefla, «k aie aalbat aagt : wla
eine Wasserfaoaa la des Tsnz-Poyer , um Pnnlcal6's ProtecHoa

in Anspruch zu nehmen.

Mao siebt, wie Uncht es ist. in die.ses .sonderbare Foyer

einzudringen; aber d.is will noch nichts beissen. Auch einige

Leute von Haodrin's Bande gelangen in dasselbe; freilich sber
steigen sie zu den Fenstern hinein , die nicht besser verwahrt

aind ala di» Thöraa. Diaaa lockeren PacaBnUehkailaa, waloha
oiehl dia liato aarChoragniihiaaaloeht, baghiaaa dia Loga dar
Camargo, waMha sieb im Aagenblicke auf dar BQbne beflndel,

zu dorchstObem und «im Armband im Warthe von (00,000
Livres verschwinden zu lassen. Da« war gerade .Man drin recht,

der schon lauge der Tänzerin ein Pfand seiner Liebe versprochen
h.ilie Das Armband kam daher ganz im entsprechenden Mo-
mente. Aber wie konnte Mandrin nicht daran denken, daas dte

Camargo sofort in dem reichen Geschenke ihres Anbetera daa
Sohmuak arkaonaa whrda, dar ihr abaa gaatoMaa wocdaa wart
Mm kaaala la dliw iiadwiawaa BiMw wia Ba^Mw aa
Don Salluste sagaa: sPBr «faMM Maaa voa OaM aalM Ihr Blak
in ErsUnnen !<

Der nkchsle Act führt uns in Msodrtala Sohloss. Die ganze
Gaiide ist vollzVhlig da, und man bemerk unter der Menge sehr
originelle .Banditen - Physiognomien. Es findet sich darunlar
neben anderen ein sehr ergötzlicher alter Padaat aaa aiaaat
Colleg , dem seine Kameraden den Beinaaao : dar fhiloaoph
oder ahgaham: Loaoph gagafcaa habaa, waH ar aMsaataa
Tkoahaa adt laiatolathaa adar griaaMaohaa BOehein voHga
pAropA bat. Die Marquise von Rio-Negro wnhnt ebenfalN im
Schlosse. Diese extrsvsgante Dame ist zum Sterben verliebt in

Mandrin, den sie auf den Weg des Guten zur k U ihren will.

Aber neohdem eicta eine so schwierige Bekehrung ntoht in
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Elaam Tage zu Stande bringen ISsst, so begnügt sicli die feu-

rige Creolin d*mil , ihrem Ueliebten auf allen teiaen Cxpedi-

liOMii la Cglfta Hod dMMa Oplar rttahUek in «oliohMifm.

Si M Mhr ftialiMil nd wm Mr kttmnm Othrwuli
Umi« Mt um Ana OtM» mtitmf

Wtr §aiH Jmw AbwUntr MiM Stoll«, «o« wtlebMi leb

obi-n sprach. Die Camxrgo ist von den Leuten Mandrin « pnt-

fdlirl worden, aber sie glaubt bei dem Chevalier <le V»ljuly zu

»ein und ist nicht böse auf ihn, ti:^ i>r itire Reise unterbrochen

bat ; sie htll vielmehr den Cbevaher für einen geuttreichen

Otkm, der keine gemeineo Ideen bat und nichts wi« alle an-

te«* L«iila ikai. Kun dmat kwMil dar Marquit foo Pom^

nd DM «tohl Htm dordi «Im Art tm HMhiM barata kom-
men , «ine Laterne in der Hand

,
gant mit Maakelen , Slbeln

und Pistolen gespickt , wie ein wandelndes Wsflengefttell.

P'jiiicalö ist verfolüOl, sich bei V«ljoly ru befinden, wXhrend er

in dem Scblopfwinkel Mandrio's tu sein glaubt. Oer Bauer

muss ihn falMb baricblel oder er sich im Walde rerirrt haben.

Dm Baita, wm ar ioi AmaMIcfc tbon kaoa, IM: laia llies-

dar Caaargo stobt. Ha« bMal ifa, ao laana ; aliar wto kante
sie ganz allein und ohne das Orcbeeter der Oper tanzen T Sie

gerVth aber dennoch auf den Elnrall, ein kleine« Pa»loriilballet

zu iroprovisiren , in welchrni sie abwechselnd einen Si lulor

nnd eine Scbüferin darstellt , zwei Verliebte , die sich bald

zanken, bald wieder aussi^hnen. Es ist dies, um es genau zu

baMtohaen, eisa Paradia dea allaa deeatacbea Mlaia, wobei

IbM. talM •aattv «W Gratia iiad faMM» aoUMM. Diaaas

Mir 9M»9ß VaMaan wwda alafk aniaadlrt. Abar an dM
DraoM aaeb dar Mfitot Maa aatdaekt pHMilieb» daM dar lle-

ben^würdige und galante Yaljoty niemand andere« als Mandrin

in Person \$l , und Iiis:«! ein gante« Regiment kommen, um ihn

zu verhaften. Aber zum fnglück ist der Major des Regiments

tia völliger Einfaltspinsel, der PonlcalA für Mandrin hill ; und

da Pootcal^ ein Schwachkopf gleichen Ranges ist, so wird

diaaar ibgaflbn, was Maadria sa aalwiaobM gasUUal.

Dar dftti« A«t IBbH oaa aaah im NiabaioM ia dia ba-

fibla Dabaaka iwa laayaaaaaa, wadaaaiMNMM HHaooaiM wladar lawBMiaaliidat, aMa walH aMM radM wlaf Das

AaMlendsta ist, dass Mandrin selb«! dabei eracbeiat, alt Po-

Bialatent verkleidet und unter dem Namen l%Uidor. Er wird

Ibllteos doch erkannt, und man will ihn verhaften; al>«r es

gattagt ibm wieder zu entkommen. Dank der Camargo, welche

•eine Flocht tiegänstigt, indem nie es nidil über »ich gewinnen

kenn, eioeo ao liebenswürdigen Spitzbubeo aolbliagen zu laaeen.

Auf diese Art acblieat das Stück oder M adlllasit «ielmebr

Biebl, daaa m iai kala Otaad ntcbaadan, amai aar daa dHt-

Dm lolercaM diaaer Operatta barobt nicbl tof der Intrigoa,

denn sie enthilt keine solche ; M liegt in den Details, welche

amüüani »ind. Die Mu«ik des Herrn Lecoq ist angenehm und

leicht, ja sogar zu leicht, denn man kann dieser Partitur nicht

vorwerfen, dass sie nach Oel riecht. Herr Lecoq ist ein lie-

boMwärdiger and gsistreicber Componist, der ohne viele Um-
iMada aÜM niederschreibt , was ihm in die Feder kommt, in-

Sal* Iii Smi2£mM *W^SlSaSr** ^mmSttSSn
Meka hi dar aOMargo*. daaoa am daa Maae *oa Tatoat aa-
ataikl , abar alebts AusgesachiM oder Neoerfnodenea. Herr

Lecoq schwankt je mrti der Stimmung des Augenblicks zwi-

scbeo der Opöra-iuini j ie und der Operette, und hie und d<

hat es den Ansdiein uK .u compagnire er die .Stallmeister dej

lli|>p«droni bei ihren Exerätieo. Dia loseeoimog iat sehr sorg-

filtig und sehr brillsat, und die Darstellung unladelhaft.

Mme. ZutiDa Boaflkrd ial ««Uaadet in der Rolle der Camargo,

oad dawaiba mnaana anob aaa MUa. DaaetaasM ia dar Jaaaa
aa^ia« Baaihallar glabl aaf dto kastoohaia Walaa daa pMt^
UBaaa Pontes!«. Herr Tsaliar daa llaadria, aaeb Cbaea^
Rar da Valjoly genannt ; maa kaaa aar von seiner schSaea

Stimme sprechen und das isl doch schon etwa-; Ein Tenorino,

Herr Lary, welcher »n dipsem Abende rlebiilirle, vollstän-

liit; reiissirt. Er hat iiiil \ieleiii liesrhniack die niedlicberi Cou-
plets gesoogoD : aj« vous ai dit moa igaoranoet, weiche wieder»

Nachrichten und Bamerknn^n.
# Tr m p « I mu » I k il r l> ii tl >l h 1 1 1 i *cb e n KalmUken In

Sudrussland. An den Wanden der Pagode, einem grossen vier-

eclti^rn Onltesbause, in walohes aber das K-meine Volk keinen Zu-
tritt iMl, bsogao die beim Ootteedieosle verwendeten mnaiiMilscIiea

laawaiialit «giaaM TwagKia (I waBraaM. »eaaWbaraad
OoM7,'4 greaM Bit etaaai Boaih «ob gbaanaaMara gariaHa Ibat-
borlBS, Fletee, deninler eine welclie sm elneoi mensobUobM
Schienbein bestand nod mit Silber verziert war, Klingeln, BeckM,
kurz «In ««nies Orcbastar, des die Fremden am folgenden Morgen
lu huren Iiekominen sollten. ... Ihr erste* Geschäft am imchsteo
Margen bestand also Im Anhören der Tempelmusik. Alte Instrumenta
waren jetzt von den Wanden hersbgeholt und iMfsnden sich an ihrem
Platze; e« waren «S Musiksaleo, welche In twel Reihen einander
egsatther aufgesieHtwedM. Hinten vor dem AlaibalMtMM feallM
die t Trsmpeieo, jede wrasblsden gsstimmt, iluaatlalB; aia warM
so schwer, dass sie vorn von Sohnllren, die so derDeeke befestigt

waren, gehalten werden loasateo, und tontea ao laol , daaa es vor
ihrer SchaliofTnunK kein Priester auabslten kann, ohne der Gefahr
aus^'esetzl III M>iri, Invilj zu werden, la der Mille tur Linken sieht

der ersle Stellvertreter des Bakscbai mit blauer Brille und leitet bald

mit einer kleinen Glocke, bald mit Becken die Musik, welche mit
aloem rasch anschwellenden danipfeo Brummen bcftoDt. Nach vier,

Itter Tsklea lailea dieMMa Md»MM aia,dMTaawa«M aahaaU
lar. dIa Kliagal MM itaiarlaHkia aad dia Tiaibariaa waadaa ga>
aoMafM ; aHaDtg MaM dar Lara wieder noch, nm bald von Neoem
m hsglaasn. BIm SMderbera tolle Musik l — Nach einer Viertal-

stunde waren die Muslitsnien erschöpft, freilich die Horer nicht

minder, nod ao besuchten nun letztere emi' zsvlmIo vorhnndene Pa-

gode von kleineren Dimensionen, aber derselben Anordnung, ta

welcher die Gewsnder de» verstorbenen Bakschel aufbewahrt WO^
den und sein Hut der Verehrang der Gläubigen ansgeslellt ist.

(MsebafMUdMPfaaaaaM F, de M«ly aas ggdrasMaad. lai «•>
bas lITt Na. It 9. tM-M.)

Aaf diese knetbar« Mnsik scheiaen die tobeber sieh such nicht

wenig zu gute sn tbon, denn als die Frendeo vor dem Hause des
Bakscbal oder Oberpriesters ankamen, wo sie schon erwartet wur-
den, hatten die PrL>'!>ier f>ich verMunmelt, um ihnen zu Ehren eins

Musikaunubrung zu veranslalten. Weil die Gebete hauptaschlich
auf mecbanlecbe Weise , darcb WlndBtblea ud dergleichen, er-

ledigt werden, iat die Musik für dieM Leale (die ehaebln gsr kelM
rtaoM beallMB.aoefc ia Ihren Orte weibliehe WeaM dalden) aflka

her die enstmagendsle «ad aeeh Ibier HebHrag MMHIefc eaeb «a
verdieMllichste Thitigkeit. Die Kslmflken sind In Baropa dem aus
Aalen mllgebrscblea BaddhIsmns treu geblielwn. Ihre moslkaliscben
alriraienle, von welchen der aGIobus« mit bekannter Meisterschaft

treue Abbildnnfnen liefert, nind hOchtt einlach, auf primitive Art

nach der geraden Linie gebildet, nur für ToasUtrfca und Geräusch
wtrsaglieh geeignet. Die ganze Maaik Ist wisaatltch dyaeokisoh, aaf
data UMlmst der KIsngmsee barahaad; ein reiner Ton, Melodie

aad dergl. wwig sieh aiebtm etwiakala. Oieee Hnsik Ibm mea
die MiaHicha aaaaM, waM ata dort bei dm «efaehiedenslea Tolkeni

aiab ladet: aeboa die eltm larMlItiscbee Tenpelfeeta mttseen der
aaabfaibaag sofalge UMlIehe laatraoteota iMnnlst haben.

# (Kaie Britannia. ) In HSrtel's denlaehem Liederleziko«

|Lel|äg, Baalem t. Aufl.; flnde ich S. i« das bekannte »Rule Bri-

lannla« als von G. F. Handel compooirl sngegebeo. Darf ich Sie um
Aufklärung ersuchen, ob die Composition wirklich von diesem Aolor

ial, und welches die näheren Umstände waren T A. K.
(Die Melodie zu Rule BriiaaBia isl aloU wtm HBadai, Mbdara

voa Thomsa Arne, hangt eher iD ahalleher WeiM, arte dto n
Ged laea Ihe klag. bH Uadal'e Mailk sossssaaea nod stemmt aeeh

aM dasaslhaa lall. Wir wardM dieser herftbBlen Melodie dem-
aaabat ataw bMaadaiaa Artlbal widBM and daaa die agkarM Pa>-

aMada baapiaAaa. A M.)

^ uj ^ .d by Googl
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Tfrii« •••V» "E.C T^eiickart to Lvlysif.

fl]
So*b«n erschienen:

,,Adorami]s tc Christc"

fttr •echMtimmigen gemischten Chor

Bdnhold Fleiieher.
Op. 2.

Purt. u. Stimmen f 80 J^. Stimmen atlem ä (5 ^) »0.^.

B«) dem III. 8chle*i«cbrn Musikfeile ioGörlni l.uite dieser Chor

ein«n 4tnlll«bUs*Bdra Irhig. Br in mit gro»»er Kenalniif voc^r

Klangwirkungen geschrieben und mu« Ub«rall
•'"•".•fj'

llob«a Eindrack iMcbeo. Dte AyRtthning Wetot keiDerM MbWMng-

8Mb IMif flir craMln Oh«
eingerichtifl von

«ol>ert l^^raiMB.

DieHachthelle von Franz Schnbert
ftrSipfHI^IOvnd gemischten ChornutFiaiurfbite

bMrMtel voo

J^iillus filcliMfor,

M I

Stete«
Motette

fttr sw«l CliSr« • oapella.
Compmin von

Palestrina.
HitTortragsbezeichoniigeB fVr Klrehea

Avffnhmngen.

B i o g e r I c Ii 1 1< » von

Richard Wagner.
Partitur Pr. 3 uf . Stimmen Pr. t Jl.

ar. Eahnt,
PBnil. 9.-S.

Verlag voo

D Leipsig WIniMthar.

Werke
vier Hftnden.

Ferdinand Hiller.

Soeben erschien

buitnimeiitolstucke and Cbore
tm MflwIiMlMa nrcbeo

JMm Hltni** von C. A. GOrner.
Op. 183.
Ei mein:

No. I. toladu-Ooverture . . . • • • • A. ! T'Tl
No. «. MarMh »mI Chor. (Z«B BupfcltMUMpP"») '»II
No. t. Bnlreaet. (Oaa Blalgriiir«f.)

No. t, Chor der ItoailWl» . . . ..l
No. S. Verwendlom ma6 Pwalwr

No. 6. Kuli«k»Un»

No. 7. Vtrwnridlung und Kelienchor

No. «. EotrB«cl. ilB den Lüften.) ».«

No.«w SuiMiM ^ ,
• •

•

(Preis complet 9 u>-]

Früher eraebieo:

*^
Op. 106.

Prcii complel: tt Jf.
BiDwIa:

t. Romanse daa 1

1. Polterarie .

(. Jliarchor und Entemlilc

t. Komanze de* JUnglingn

(. Duettino...
m

M Jt

1. Trinklied mM ClMr .

. •>•« Maracb ...... . 4,50

. i.sa

0 (,tO «O. Frauenchor . . • . 1,1*

, 0.90
1 ,10 . «.M

m Tartafm F. E. ('• Lenckkrt in L« Ipil«.

Soeben erschien :

Moritz Brosig's

Aasgewilüte Orgel -Compositioneoa
lo I BSodeo i 3 uT-

lo malDem Verlane erschien

:

Yolker.
CyltÜMohie Toncliolituiiar

für Violine
it Btgleitung des PianoftrU

Joachim RaiL

M -
M -

•
«0 -

»« •

!• -

I« -

Op. 308
Mti, «. Abschied von Aliey * iM

No «- Da er lum Baonertrlger erkoren war . . . . t -

Nu i 1 II) Roseocartaa M WorM •

No. *. Üa Siegfried erfdilageo war t -

*llo. Wisar voo Werbelein gelernt * -

Ito. Dank tu Bechetaren <
-

No 7. Aufder Nachiwacbaa) BaaapOM . . . . .
1-

No. 8. Auf der Nachlwaciia b) fMaMOMlHad . . *
-

No. ». Schwanengaaena . . . . . -...^ • . t." ** "

•Dia lauen S t rirt Mi IHfeMIMl^MniK

iprtaciMr (AlaliW|nlaa|. iMlHar Pr. t M mH*.
MiMUBBMfUr. ONhtaltnUMiwlurM^.

Bmmmi). »artllw Pr. 4 Jrs«^ Mite.

Mf. OmhartmllHNMO • jT.

C« Fa W. Sll|il''( i

(ff. lAiMmfliM.)
lelpilf.

iiDomei's HanH der HntgescMctite Ut
Prei« 12 Hark.

Yerlii TOI Fr. Will

l«j U LUlUi.

: J. Ileler-Biedermann in Uipiig und Winterthur. — Druck von Rreiikopf A HurMl In

BspadillM: Latfslfff QoentraaMt». — KedactiMi; BtrfiarfM B—birf

.
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Musikalische Zeitmig.
Vemtvroitlioher Betbolew: FHedrich Oirjmidir.

Lflipiig, 8. Jannar 1879. Nr. 2. XIY. Jalirguig.

Ilkall: Zur '[li>'<<ri<' (ItT MuMk Diri Ihi-nreUsche AbhandluDgrn : Uber MiHluliitinti
, Uui>rl>riUi( <'nr<t und OrfelfMIokl von W. MitehbtalM}.

(ForlMtzuoK-i — l-'rsnceKo Antonio Urto. (FortoeUUDg.) — KHUtcbe Bne(« an etM UaiM. (NovIMIra »u« HamlMff.) —
Api«ig«B umt BMiWulliifW (KlMtoWlirT"—»— i Wo. I W Jt». B>|<1, W». H ». r

'

Anailgvr.

Zur Theorie der Musik.

Drei tbeoretiiebe AblwDdhiDgeo

:

1md tariiail von w. I~

(PorlMlUB«.)

Q. Qnartsextaecord.

•jnt lodM io oiaigM praklisehM Hannoaielebreo wohl

(ai (alelegcla MnsichUk^ der Aewtedng diaiM Ao-

«erii, ^mmUMbttiHM Moh aa «taer wiMeaeeheft-

liehea BetrCadaag diwr Bagala. merfn M ««U dar

Graad lu rachoo, wosfaalb die rOr diesen wichtigen Aocord

aafgealellten Regeln so abweichender Art .«iod.< (S. S.) Hier-

nach dürfen wir beiuglicli Hes (,>u,irlse\(,iccorilps vor allem die

Ibeoretischeo Begründungen erwarten, praktische Aowei-
»ungen aber doch wohl auch, sofern ja dieae es sind, was be-

gründet werden soll. Die 16 dieser Aafgab« gewidmeten Seitea

kSaoeo ans indeas weder in der einen noch in der anderen

sofriad« «lellaa eto die Sft Settaa üter die

i wir vea Jeeea dai BMraek ttmr WfeO-
so haben wir ihn von dieira eeeh Biebr.

Wae aoH man sagen zu der ersten Motivirung der nalQhniog

daa QuartACilaccDrdes (8 f)' ; tHr eiiUpringt dem BcJürf-

oiaaa, ein für sich bestehendes Game (in masikalisch-harmo-

nijicbem Sinne genommen : Dreiklaagj in seiner Tolalilät kennen

SU lemeotlT Daa ial leider nicht becser, sondern viel

ehlacbter, als wenn Hauptmann atefaeb sagt (8. 71)

aWoht aber wird eiaer PreBrlai^inaonie
a, m wHcaar Sie yews

'

ton geworden ist, denn die Quint ist eben daa eoliehledaa Bnt-
gegengesetzte des Grundiones und wird daher, in 'daa Baaa

gesetzt, den Accord als e'mvn euischiL-duii nicht für sich be-

gründeten bezeichnen. So findet auch eben der Quartsext-

sccord immer nur unter besonderen Bedingungen des Voraus-

gebenden und Nachfolgenden seine zul&ssige Anwendung.. —
Es ist verwunderlich, wie sowohl Hauptmann als in erhöhtem

Grade iltehtloer an eiae BaheHmiBde Bikttnn« dte Qaait»

I, welcbe alle Welt talMMa Wirde.

>M er aMM fOr skili gafrOadela. d. h. er hat

snm Bassion — das ist aebon attTas.

Nach RiMhbifltT |S il'i /[riu ilie Zwoihcil der Quinte bei ihm

am enlschieHcnstH-n 7u T.igO'i. Üa-i auch etwas, sofern wir

«4 ^11 \ tTsttheii
,

il isj. im Qu.irtsextaccord der Qointton mehr

in den Vordergrood gealaUl ist, ala ea dem beiogeaan Ton«
XIT.

takemmi ; die Quiat als Haaaloo, mtmUtfUk eeeii duroh

SUanne «erdeppett« aiaebl aldi deia a%iallkiM

, malhar allxn aaUMMedig gaHead. llMmHii' M aaf

de« lieeleB Wega (S. 14] : »Wie jeder dtaaoalraade Aeeaed—
sei es ein Septimen- oder Vorhaltsaccord — sich aoflSten muaa,

80 will sich auch der Quart-scTtaccord auflösen.« Das ist gut

musikalisch gesprochen! — S. ir, vergleicht er gar G C e mH
G C D — wozu? nun, um eben zu vergleichen und um einige

durchaus nicht sur Sache gehörige BemeHiangen über dea
diaionanlen Ton in Vorbaltadiasonanxen bu maelian. Dnd <

wie gal hlitae diaae BeoMricuagan aar Sache «erwertbet

'

daaktaaaal a(B. U) la der Aweidfrita Cefi— C MH
der Tob 0 ela Oalale aaf; fall aoa ballB eMMlaa Aaeord 0
Hegen bleiben, ao wird der Aocordwecbael dann ein entschie-

dener sein, wenn die Quinte G Grundlon wird. Schreitet alüo

bei der Folge I—V der Ton e zu D, so hat (ierselbe, sozusagen,

seine ScbuMigkeit gethan [T!j, aber der Ton C Ibut sie nicht,

wenn er liegen bleibt und nicht au h fortaebreitel.« Noch em
Scbriti und — daa Problaai war gaHMl Der Qnaitaeileooofd,

wenn er in dam hier aBaia in fn^ keaMaadan Maae gatal
wird, Ltt wirklieh eine Diasonani, and twareiaa

s

doppelte Vorhaltsdissonans, * wird mosikaUacb eil

(besonders an metrisch bedeutsamer SteDa] als 0 dur-Aocord

mit vorgehaltener Ten und Quint aufgefasst. Daa ist

alles. Rs handelt sich nur darum, die PHlle. wo diese Auffas-

sung stattfindet, von denen zu »«-heiileQ
, wo die consonante

Bedeutung dea Acoords unbezweifelt ist. Bin derartiger Zweck
schwebt Herrn Riscbbialer vor, aber er erreicbt ihn nicht,

ernai, waM die «talaa Hn^taaaa'aaliea Oe-
la dto I« Sallea teawlagl M, etaeaderoR

den Bllewhegaa aloeeea aad keiaer in ralladlier Balwtok-

tong kommt. Die abatraae Haoptoiaan'iehe Idee von der

Ongetrenntheit, ja IdentiUt der Töne D und P io dem .Oissonanz-

systeme« G h D\F a C (.indem das entschieden Getrennte ver-

bunden als Milte, die Einheilsmitto getrennt als lircnze «us-

eiaandefgesetzt ist* — Natur der Harmonik und der Metrik

8. 114), welche die Dissonanzen der Ober- und Unlardaal-

aatareleDreikllate der ebaelaieo OieeoaaeB
OkM.kWm, 9 «Ir aaülritab eaeb bei

Riaehbietar (S. Sl). aar fdnartdal diaiar dia DalriHaa dar
Septimenaecorde dieaar Art da DwHHage, Wl aber daraa tat,

dass /' /' untrennbar Ist, und rootivirl die Folge des Dominiml-

scptinii.TiiiCi'ordes C h DF auf die l'nlcrdomin.mte F a C damit,

dass (in dum he!i;inii(en Hauptmann'sf hen Smrip iIit l'eber-

gaog SOS der Dalerdominanle ia die Oberdominanta daa Miltal-

^ uj ^ .d by Googl
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a /a\ G ,
dnateMUnltfWM'laMfMhlty

F \Df} DF
iiebcndpi AccunlRln'ii hci^sl bei PF a im abslracl Iheo-

r«li«cben Si nne genorameu, nichl /) sondern Wf< .
W»hr-

MMalioh sieht dies«s DF nur wogen der mangelnden lypn

fltalt 4« HaUfiUBiioa'Mhen F. — Weiterhin bc)te)«nel unx cid

I, dtr «ttaohiedeo den Widerspruch benusfor-

i 4M Mr di« HuBODili 4ar Tooart aetir

biiirtwiin AoBW<fil|W t-*lf V—I itoo

gemeiosaniM NUMO tUstcrdOBloantfolg««*
merkt (S. SB): »BIm «oleh« AeeordfolKe, bei

Grundion des ersten Aocordes Quinle des /.wrilcn wird, drSrkt

immer d»8 aas, wa« wir mit dem Worte Abschliessen oder

ZuMmawoacblieHen bcieichDen können.« Das ist nicht wahr.

D«r t ditr>Aeoonl lucb dem C dur-Accord i d C - d u r ist nicht*

iM^V ah btdiliaaMod ; im G«e«Dibeil tritt der Pdar-Acoord

ta diM wlmh« Oni>iilimm dm Cdnr-Aoeord, was darin

mIm BrUtomig Mm, dM «fr die ^mtß OiiliiiliM des c

zur Qaint de« F dur-Aeeorde* nicbt gaMhtkM iMM»
dasselbe als Tooarthaaptton oder eigMil

Tooalilll gegenüber / re>il>.«li<>n , aUo niennals zu eiMm wirfc-

iieb bezogenen Teno werden Ij^sen. Davon steht (reilicb niehto

im Hauptmann, wenigstens niclit mit klaren deutlichen WortM.

UwpliDana'* Darstellung Uissl aber doch die Deutaog zu, das«

m d«n Quinlbegrirr für die OcUveinbeit des DreikUngs

Ii dwi ttHw nomtonlM ilahl. iIiiniinM ftr i'- llit-«iuad«r

TWfMtallt; «mm MIMiMadir tbarM !» MmI« Zanmimo-

fsMung dM Nacb-«i8and«r TonuiUllM . Dar

Widersprach der Domhunlen gagM dl« Toiriki

Tertbegriff ist aber nun lein aniierfr als die BezogeobeH

der beiden Dominanten »ut die Tonilt» , d. b. der moderne

Begriff der Tonaiitat [Hauptmann bezeichnet ihn acliv als

im aDominant-baben« der Tonika) . Interessant dürfle es auch

ür Barm Riacbbieler sein , dass dieaer Qoinibegriff Haupt-

MM'« adMM TaiUiii liehl unbakaMt war, daas diaaer als

DttseaaBBM dar Toaart TSm dar ToaMtor roU

j—MliMi dar tailanillttllir ImM
(«gl. TraHato 8. H<]. Tarilara SolhiraogM äi

schlecht, aber .seine .Aufstellungen gut. Wir dürfM

die Tonika ist Iranscendenter' Bcstandlheil aller Aceorda dar

Tonart, darum erscheitven al^ rnnsonanl im absoluten Sinne,

i, b. als katna Forlaetsung verlangend , als ichliessend, nur

Aoeorde, wakha aiuig dia Tonika enthalten. Aber auch ab-

paihin Wartm, rata im SioM dar Uhra Hsuptmann's ist C—F
fCdn^fdw^ tM ganz aadaiarladMtung (ür die Harmonik des

C-d» ab &~€ (0 dur-Cdw) ; JaMa dcOakl dia BMtwaiHae

aoa, dteaa« Aa Binignng — anr talilai« kaan akar BeMMi
sein. AachC— GistEntzweiung, aurh F—CSchlusa; derünter-

•cbied der Wirkung ba.sirt darauf, daM im G dor-Accord nur die

Bedeutting der Qitini vcr.in krl wird, im F dur-Accord d.igegen

der Hauptton zur Quint getuscht werden soll (eiue libnliche

»•ntitbeliscbe« Bedeutung haben alle Accorde , welche die B«-

\ im Haupttaoaa aafaehlaa, baaondars Aa-dar (I als Ul)

t ali 19.) Dar ahniia Theorattkar , welober die

Maalnc dar Palafdaadaiali hetvariiab». i«

Dr. A. I. taftredt te aalaer aHagteillirtii

t8"' leiiler gehl er darin zu weit, sein Buch

nicht < nnih reü, und — dagegen müs.'>en wir Einspruch

»Ul *i I) ft.^ A und sogar (iu /'ü .1 c »erden als Accorde mit

Ooterdominantbedentang für C-dur eingefügt. — Um wieder

gar 8acha zu kommen , sei bemerkt , dass Rischbicler Iroti*

I Teiiptecfaana aigantlieha GrundsHUe fSr die Biorübrung

I nidil Mtwiekatt; iek giauba aber , daaa

^ MoltviniBg mit Uauplmann'sehen BegriffeoJ etwa fol-

MdaMMiMMI «Aria saMMMitaaan lassen

:

I. Wo der Qvartaastaaaard al« Diaaeaaaa eaa-

pfanded wird , iat aalM HfriM PortBOfelllliBf dto IB dM
Duraccord (I) dea BaMlüiH a. B. CCa— 6*0 «dar

G C u — GkD.
t. Ist ein solcher Qoartsexlaccord nicht der der Tonil^a, no

wM er etBf ModolaUw aaragM aad twer nach der Tonart,

iavaUhardi

3. Wo der Qtiar

regt er such keine 1

in keiner Walw; Bakw Aanaalow M

•) dadurch , dass er u aalriaeb badaalaaaar
stelle erscheint,

b) dadurch , dass sein Basston (welcher Ja dem Ao-

I Somlerbedealaii« Riabl] nicht aobritl-

raiaa anaiflbl <•praag«

AnmerliunK. Metrisch bedeutsame Stella ist nicht allem der

sofenannlr »(uto Takllbeil, sondern auch der gute Takt, d.h. io achl-

taktigvr t'iTioiip der cr*le und fünfte, in geringerem Grade aaoll

der dritt« und »iebeoie. KSlIt der metrische Acoentdes guten TsUa«
ae gut das Geaagfe

'enfdeni
Ol ilii

i,a.B.

der dntte und »leoeoie. raiii oer metriKwa mxvi

ocb mit dem des goten TakMhailae aaaaaiMa,
mit doepeller Knft, dagsna kaaadM Qaailnita

TÄÜbafi iai aehlacMaa Ittk aaBiilia, afeM 1

Bei 1) i«l ««g«r der B8»«lon sprungweiie erreicht F D; die Anfbs-

»uog d« G dur-Accorde» als

'"''""pj^Jj^Jj^'^^jllJ^SJiJ'^^JjJJjJ

Ea"^raän'slMaOTh^^ ftCakalahlea dabei mU.

laBlaoa5. DlaAiilhaBaagaiaMQnarlaattaaaa
einer Consonanz wird eintreten:

a) wenn derselbe auf den schlechten Takttheil oder

auch nur den schlechten Takt eintritt , besonders

ober auf dm aohlechten Takubeil eines scblech-

tM TakMB {m aaoaatleaer Stelle),

I) «awidar BmMb iibwdia U (««fbanlta») adar

dorab BaoaadibflBobrattoag analtibt wird,

c) n s eil A c c (1 r d e n der T 11 1 p r d 11 m i 11 a n t s f i t p

kSnnen Accorde derOberdominaniseite,
•aab Aaeorden der Oberdominantseile
blaaaa aalehe dar OBtardemiaeataeita
iB |-LataaoflrataB, obaaalaaMadala-
tioB aniaregen. ba ANBaoaaiaM «ardea dt»»

Mlbeo auch oonsoeanl wirken, nnr die ÜBlerdoari-

aant in ^-Lage wird meLsl die Aufli^ng in der

Grundlage der Tonika fordern (4j , z. B. [vefgl.

4i Baiipial I)
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d) 4«r tUta ab OiMOMns behaodelle QiuiiMitaecord

Ibrderl Liegenbleiben oder SecundforUiebreituDg

Baastones Ausnahmen wie bei 3 sind aelten).

Dm sind, denke ich, posilive Bestiomnngen nebet

einer •wissenschaniichena, rreilicb nicht phlioeophiachen Be-
Srladaag. Mm m^akb» hiwü äl» Bnihiliia 4tt Bitch-

gendezn aarUbtlf. WtM
Moe«4e eit

«

Üb nBehto beheaplen, diese wiren
(oiil Aaeoehine des ans anderaa OrCIndeo— Verdoppelung der

TetI bei ausgeln'.^i'turii riri)n<iton in 'y; hdf— schlecht klin-

gnden 5 grrade dir krstea , die ohne Dlasooanzbedeatung

vaifcociujcii kuiHipti. Das Mild die Folgen des Operireas mit

die Bül der Musik aiehla tu Umn hibaa 1 —
)

»0

Wt dem Chore »AU du negrnch tertrtKht dm SUachel des

Todftf p. 6t beginnt wieder eine grossere Scene, welch« selbst

in denjenigen Takten beiden Meletem gemein ist, deren Noten

keine Gemeincchaft mit einander haiiM. Die Gemeinsamkeit

ilUoh ia AoM«, Migt alw 4im BlaM das

Oito feaiMt V- Vt
»IbMW* «orM «Mtot lä

~

,di*tai<

beginnt dieselben Worte mit einem Grave in ß-moll um) en lei

in A-dur ; wie der Salz kürzer, so ist auch der Ausdruck inion-

siver, energischer, deutlicher, der Gegensatz zu dem Folgenden

durch die Rabepaose oiike« (aasen TaktM aoUafaodar— nicht

•loa «fange Note IM bal

Orio niut dann fort

:

A-pt • r» - »

i f C Cf
A-p* - m - i - iti rrt-imt

•) Berlefctlg'Tinp. in dem letitcn S»lie drr vorii

Z.l von unten fehlt das Wort« KeraMtatafM^ Sa
welche In ibDiicher Welae afeNndafMlMM

aech alaeader vorfttbren« ....

A-]y*-TU'%-$ti

iibtu

(p.7»—89). Mal
an diesem Conlrapankt , sondern setzt erst vier Tskte spller

ein, wo Blromtltche Stimmen, unter Hinzutritt der Instrumente,

drei Takte lang so einem einfachen Portt lasammen geben,

nach weichem sie sieb dann wieder conlrapuaklisch aulläaen.

Mi

eefb-nma-jn-m-i- iti r»fna ei>»-lonim ertJtn-Ü -

. Kj .^ .ü by GüOgl
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^L_| 1 fTr:^
im, TC •

but, n -
Tf—

i

btu, r$

Biir^ — 1 »-'

(p. tl—tl). Nach lünfTaklmi ibmAI ^rO«MiiKeln«i Sehlms

•of D-dur , worauf Jie Trompeten , welche bis dahin geruht

Ittbeo, die Figur ohne weitere fiegl«iluiH( allein iotonirea :

denen sich dann mit jc>^em weitpr^n Trkie ein MlililMtra-
meni anschlie&st, bi^ zum Bj>'iP übxieigend, aber to, diaa nach

errtirlilem A dur-Schliiss <Iih TrumptMcri wieder allein oach-

halien. Dieses Ritornell, welches den Chor in zwei ungleiche

Tbeile larlagl, ist alao waseoUich ein Troapelenspiel und bil-

det «• «iniit* Stalle, «o Um» lastmaaala to dm Stüoka mt

Cbor argriirea ond aed» Takte lang forlgalBkrl, woraaf aaeb

aioar aligemeinen Pause drei feierliche Takte dan Schloaa in

H-noU bringen. Der ri('t;;!i.; li iiiisji^ndi'hnU' Salz hat also nicht

Mos dadurch einen iimsikÄiisfhen Halt bekommen, dass das

llaupimoliv in mehrfucher Wiederkehr und auT eine bei Urio

•elteoe Art Gesang und Begleitung verflochten bat , sondern

aoeb noch durch den G moll-Scblusa , welcher diesem Chore

dIaBialMildarTanrtriahwt. Ab« i« UoMt der Tooart hier

«biUah etaw TüfMlt W«r «• tate im Tedae sariwicbi

OHaaen benm to
kaliach schwerlich einen Aufschwung erreicht , weicher den
Worten entspricht. W ir reden dem alten Meister sicherlich

nicht zu nahe, wenn wir also hierin eine zu ^jrosse AbhSngig-

lieil von der herkömmlichen Kormalitüt erblicken. Gewiss

lassen sich die Worte samml und sonders in einem MoUsatxe

wardig gealallea, mr mSlie* die Mittel dem Schema ent-

sprecbe«. Wm« w> btr aioe grüaeare ainaMebe Anachau-

oad «BgHeh war, «eaa mmn ta Aatag
in die Tiefe grilT, dann ins lirhlc Pur stieg . um hier .-ielbst

unter Zubülfenabnie der hellsten Instrunii-ute die Klarheit des

oberen Reicbea breit xur Geltung kommen zu laüsen : so war
eia Kflokfang in dem Aahacrie« obae Eiabusaa nicht m4%licb.

Ks ist Händel, der uns das alk-s gezeigt bat. Ohne
CorrcLlur wurdi-ii wir schwerlich den Mulh oder auch die Ge-

legeaheit haben, Uno hier ao scharf zu krilisiren. Er deckt

OOS mit aeinen neoea TSoen und liefert in denselben zugleich

eia MipM va« dwa aawMlaa gatwiaMaatnanca der aiusika-

liaekaa CaatpaMia. Mata Imgum ataart ar klar,

reite arwibat, TaaO-aMlI. also voa

da» schon dadurch der Rtirkgaog aof

gpsriilossen ist. Dann fulj;! l'rio s Thema anfangs seibat in

Eintritten lieoilicb genau, nur durch die (hier Uoa ioAooordaa

angedeutete)

T/tou diäst o - p*n Uu Kingttam of Uta

Tbaut du auf die Ge - fil - de des Him

m

Thau
i

ihaut

meb

5^
Tkam

m
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Irt du OeiralM dir dMraltMMIiAm Raofrtflgttr MbOB
Anfang dichter, was dann für den ganzen SaU \orh jll uDd wo-
durch, bei slreimerer GpschlosMüilicil , uiiie liul grossere Be-

lebUii'il i>r/u'il wird ; hierbei LduiiuI :ibi r tiic I i^ur ini woenl-

lichen ebeoM) zur Verweodung , wie bei Urio, selbsl die

Niederböllen ElDtrille werdea Dachgeabmt. Die AoMDUDg
M MiM Vorlag« M hi«r ako weil BllMr, alsM d«

nilM, aber gw«d«
Dto

kktia
lalU einlrelen and dann b«^eitflad bis lu Bade atuballen.

Dieser Einlritl des Tutti wird dadurch noch impoeanter , daM
die Sopraiip ^wci T,iLic laii)^ mit Oboen DoieoDo , aber im

ÜbriBeo unbe^^leilel \ urijurKi-tiL-ri Die Hau|>lsscho liegt in-less

Im der VerlOderuO); (Jcs Motivs. Kllaiiplinulis « musslcn wir diL'

flgar ^^ vorhin bei Beaobreibuag de« Urio'acben

Satiei Dennen^Mr eigentlich M He Iroli Ihrer Terbrelta«g

nur «l.is z\M ile ^,ir FiKuration dienende Tbeiaa, wahrend das

an/kaslicbe »t^enutu ertdmtibuH das chonn&Mige Uattptmoliv

briOfto «MI

iat. HlDdel'e MnltriMliat TwdtMWl beeteht bei diew Obere

nun vomebnHdl dvta , da« er M«> alt tifMmWm Orif

das richtige Terhlltite bergestelM Inl. Wi
Takle Soprane intonircn dieses Haoplmoliv oad in

telbar einfallenden Tuiti Kreifen die Trompeten nebsl deo

librigen hoheo Iii^lniinonlen es auf als Oclave des Gesanges

der mitilereo Stimoiuo. So steht dieses Forle also jetzt da als

die glänzende Darstellung des musitislischen Hauptgedanicen

;

es ist gebildet aoi deo inneralen Kern des ganieo Salsee, nicht

aus einem cadensireodeo und ie setnen musiiialiacheo Mitlein

willkarMi eiftmdMiB flee>e, wie bei Orte. Wm bei

Vorgänger broaieWeleiHi mäUM, wm 1MI n taM
bunden, tarn Tbeil (lAoHefa durch die BtaibeM der Tonert) ni

eng verschnSrl— jetxt erat ist es ein orgaoisobee Qewiche
geworden, in welchem die Glieder frei sieb I

TbeU seine natOriicbe Oräeee erianft hat.

efaw Dtme.

ia.

NoTlUt«n ans Hunbnrg.
»Ein Pensum für die Weihoschtsferien«, schreibt mir der

Herr Redacieur bei Uebersendung obiger und anderer Novitl-

len , oboe zu bedenken , dai^ der Mensch auch einmal seine

Ruhe haben will und rouss. Freilich , die Zeitungen machen
kerne Ferien — nur die »Signale« gOnnen sieh dieselbe allaom-

mertioh—, deebalb nehme ich es nicfal ao genau , xumal leb

TerbaiidM ht, winiptipi wm dlaw Nwliliilw «rinil. Oer
Verleger dereelben, Herr Job. Aag. Iftbme in Em-
bürg, der liebenswfirdige Herr— alt solchen lernte lob ihn

wenigstens kennen — versagt vielleicht auch mir das PrSdical

der Licbeonwürdigkeit nicht , wenn ich gegen den Usus seiner

zun;u-hst (^c-denke und anerkenne, dass er seine Verlsgs^Hikel

gut und möglichst fehlerfrei hergestellt bat. leb könnte noch

Weilar t0m und ihn beloben dafSr, daat er zwei angabende

IMertind ibrOpw I M«tl, ebw i* nSebie
^^Mv Wirt soiti fPMBSP wmIImb«' tiitf flis ILokts

wOrdlg, ao dMf BicrMIOM «leb im diwem aneigne«, ae viel

ihm bdiebt ; fhld iie «• nKbl, M> IN doch aein guter WOle
xuerkennen and so bleibt imniT f>t\v»$ Lohenitwerlhes für ihn

übrig. Hieraach wende ii h ancti za dem umfangreichsten Werke
der Sendung, zu dem Trio iu A-tuoli (ur Pianoforle,
Violine und Violoncoll [Op. iO, Pr. uf 10 ) von Lud-
wig Meinard US. Der Coniponi-st lebt ebenfalls in Hamburg
und ist zogl^b muailtaliaober Be(ereat tär den Hambugar
Corraapondenlen. »SeieB Sto mäMgß, hdn ich Sie i

melM Verahrtaite,

wie et kennt
Anooymillt, kSoaleo ebea •» gollB die I

oardns faden wie er in die Ihrigen — and der Hamburger
Correspondeni wandert in alle Weit hinaus.» Keine Sorge,

Verebrlcste ! Ehrlichen Tadel, muvs er ausgoprochon werden,

llisst sich der wahre Künstler iniiiRT gefallen und ein solcher

ist Herr Meinardus doch wohl ; Hecen«enl Ist er nur nebenbei

und noch dazu , so viel ich weiss , ein wohlwolleoder. Dies

nebet der Venlcbeniog, den lob ela 1

«b4 Se nritalindlg bercdil|ao. Dee «Barfttito 1H» bat Mf
nMi wwleeneh auf oiebie lltia|iMer ehie« folen Bfaidnteb «e-

maolHa Der Compoui-it handhabt die Form vorlreRlirh, ver-

Ihematiscb zu arbeiten und dabei ist der Inlull

^ uj ^ .d by Google
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n%eaoaiiiMa, obM daas sieh irgsodwie und -wo eia AbmOheo
' MChto, oritiMll tu sein. Dm Wwk hal ini SUm.
flMi {Alkgro A-moll ici bnil, Jadeeb aleb« an

lang ^-ehalten, MichDel sich durch »chön« Arbeit und sein

warm empfandenes Seilenthema aus. Das danuf folgende

Scher/ü C-Jiir ^
, i isi i:-in sehr gelungener charaklerUtiscber

Salz, der bei guter Auäfiihrung seine Wirliuog niclil verfehlen

wird. Von dem in dasaeltw eingefügten Inlenneizo C) , in dem
das Anfsngsmollv des ersten Salles wieder nir Verwendung

kommt, bin ich weniger erbaut, m kommt mir etwas leer vor.

Daa riMla (Jfolto «iam A-atoti mit OwMScMw«) «iadaia-

gaMlat Airdi da »Bgaiii Adagio (*/«), du «beafilla «Mar
snknOpft an das hier nslQriich taktisch veifnderte erste MoUt
dos ersten .Satzes, sowie da^LWlb« nochmals im Finale anklingt.

Dto Yarwendung eluos MoU^s in dieser oder Shnlicher \Vei!«e

ktan von besonderer Wlrliung sein und zugleich das Werk ein-

beillich gestalten helfen , hat aber stich ihre SchattenMilen.

Oes waisB der geistvolle Musiker so gut wie ich und desbslb

vetsichte ich dsrsnf, mlcb aber diaseo Punkt weiter aussu-

«aa AbiaZ aafiaaalaaad
I Vaili wflaA( vtd aIfcotvaH ab» Haa wflaacUa

ich noch: dass nSmIich die Haupttheroen daaWtrtai speciell

des ersten und dritten Salzes, etwas plastischer heranstrOlen.

Gfwicxlp Splckr L;iri')( [> hier übrigens nachlielfen. Diss der

Comp«oi»t niciit versüumt hat , jedem Instrument zu seinem

Rechte so verhelfen aad es sn allem Wesentlichen pariioipiren

bfaaebl kaaai aralbat sa wantaa. Daa iai achten

Warit «M, dava« Mb kb
ddaaaaaaadia

Taobttft dir ^Mar ariMUMM AalucttafUB^aa alohl alilli»

dürfte seiner Verbreitung; oar förderlich sein. Es macMiBiP
Vergnügen, Triospivler auf das Werk limzuweiseu.

Von dem Dirigenlen des Cäcilienvereins in Hamhiir^r, Herrn

Julias Spengel , liesen vor : als Up. ( F ü n f Li ede r f ü r

gemischten Chor l'r Partitur I Jt, Stiamea k ifi

•ad aadaan !• daatsoba Valkaliadar fir gaatoob-
las imi Pranaa-Chor (Hall I «ad t raittar kUA,
SttaaMa I Sa M. Herr Spengel M aia MkM|prMiilar,daa
taigl n. A. die Mnsionige Art, In weicher artaaraiaaMrt. Daa
altdeutschen Weisen Ist er bntuilit auch ein alldeutsches bsr-

monisches Colorit zu geben, und meist mit gutem Krfolge. Doch

darf man biunn meiner Meinung nach mchl zu weil K*'t">n u»J

die Satzweise des 4 6. und (7. Jahrhunderts nicht eigentlich

oopireo. Ebenso halte Ich es nicht fQr empfehlenswerlh, bei

SMjbaa^air^^ pwMiirtigJBabtaiaBh ^^^^ Sobraib- aad

Uadara gaaehehea ist. Ich stOtia mich dabei auf maiaa aigane

BHahmag, der die Anderer znr Seite steht. Sonst sind die

Lieder in echt künstlerischem Geiste und ihrer Natur entspre-

chend einfach gesetzt, sangbar und leicht zu singen und .somit

Gesangvereinen nur zu empfehlen. No. 6 »Vergtnglichkeit der

Lieh«« ist foofstimmig , aber nnr auf dem Papier, denn der

Tenor geht mit dem Sopran und in Folge dessen ist der All ge-

Nft.f«Bdl«,
I (Vr dral-t daa aadare für vierstimmigen Frauencbor ge-

Aoeh die tob Herrn Spenge! componirtcn fünf Lieder

liaben mich sympathisch berührt, es ist warme Empllndung,

Stimmung und Noblesse in ihnen , die Arbeit Ist sehr tüchtig

und oft rectit kunstreich, wie z. B. in No. i >Im Herbst«, wel-

ches Lied besonders den Musiker inleressiren dürfte. Wsa ich

damit sagen will, mag der Componist zwischen den ZeUeo

iaaaa. Oaeh iohkaaaaaab aavarbUaKaMiprachaa, daaaaalar

dar AiMl, aad «Ira da aach aa adiBa aiad ialaiemiit, die

Sthnmong des Liedes nicht leiden dsrf. No. 8 »Nur ein Leben«

aolblit ia aainer ersten Hütfle eine sehr gelungene harmonische

Steigerung. Besonders hervortretende schöne Züge enlballea

aoeb die aadarao Lieder, fiaailiar aiad aia aDa. Oaa i

veriaihaa, iat von gutem Erfo%a baglellet. Knra aad gai. Iah

ksna die Lieder nur loben und empfehlen. Ob and wie weft-

Iragend Herrn Spengel's Talent für ('ompoi^ition ist . niuss die

Folge lehren. Es sind aber, so vm'I darf man schon SAgen, die

besten HolTnungen auf das-selhc zu setzen.

Ein anderes Opus t; Bilderausdem vorigen Jahr-
hunderl in twei Suiten für das Pianoforte \oa

BraatScbwaitiar. BfMaaBaft. Wae kadal daa Haft, Harr

BNMMt DiaPP
Bis Beilage? Oder ist es ru Qberseelsdiaai

'

so dass drüben der Preis gemacht wird , wie ea nlt

Sachen auch wohl ge.schiehl' Ailressirl ist es wenigstens vom
Verfasser sn einen Freund in Melbourne. Oder liegt ein Ver^

sehen des Corroctors zu Grunde? Doch einerlei: die Suite

seibat ist hübsch und geschickt gemacht und im Geiste ver-

gaogeoer Zdt gaacfariaben. Enthielte sie aiahr Bodene Re-
gungeo, icb wflfda aa ihr aiabi dbalaaiaM
ahmong aaaarar Aksardaaa — idi blba
angedeutet *) — ist ans nicfat gedient. In sie aber gerSth Herr

Schweitzer beinsbe hinein , daher denn auch sein zuweilen

f,i>l zu durchhichliger Claviersjit7, iter die Suite übrigens leicht

.spielbar macht. Die sieben kurzen Stucke : Präludium, Gavotte,

Reigentanz, Menuetl, Bonrr^, Passepied, Aria a tre vooi i

melodide und cbaraktoriatiaoh in ihrer Weiae und idi

gern Veranlaaaaag, daai 0^ I , daa vaa dem aolidea Sirabaa

seioas Verfassers

dea Weg sa gebea.

Und nun kommt die Reibe an eine Componistin: Cara*
line Wichern. Es sind mir an Compositionen von ihr lO-
geigangen : Op.il See h s L i e d e r für eine Stimme [uf 1,50),

Op. ii SecbsUesSnge für vierstimmigen Prauen-
chor mit Begieituog das Pfaoofiorte (Psrlitur S,80, Stimmaa

uT i,SO) «dd Op.U 9i aia- aad iwalatiaanisa Ua-
d e r Wr groai» end BdaalladwH nlHlaai daa HiailiHa;
Dar Eibderiieder erdaa Qeft (S Jl aatto). Ob ieb weM piaat
adn mnss gegen die Dame? Nein, mein Frfolaio, aa wird aiebl

oölhig sein, ich kann mein Recensealeogaaiobt beibehalten und
damit wollte ich Ihnen vorweg ein Compliment gemacht haben.

Ich bin Ihre Lieder mit Inleres.se durrh(<egaogeo und es freut

mich, sagen su können, dass »ie correct gemacht sind — was
man maa nteht voa allea DaaHa-Compoaitiooea sagea kaaa—,

die Uriaa aria groaie Kiador gern tingen werden. Die durch-

gebeada aiiifcoh gabaUenen Gednge für Frauenchor, sowie

auch die grössere Ansprüche an den Singer machenden Lieder

für eine Stimme enthalten mancherlei, für das siofa sogar der

Kritiker zu interessiren vermag. Um das Lob in helleres Liebt

zu setzen und damit Sie adien, mein Frtolein, dasa icb i

teisch bin. spreebe ich aocfa etwaa Tadd aaa. Cad aa
isb aaMB, da« Mir bd

aa: aIHe liaden Lüfle sind erwacht«. f)i>ch tub

$olt mO ftrftetmm t$t, das heisst hier : jeder Mensch hat seine

schwachen Stunden, die ihm »her um seiner guten Eigenschaf-

ten willen nicht »elten eben so gern verziehen werden, wie ich

.sie in diesem Falle verzeihe. —
icb adM, verehrte Freaodin, Ibraaa Baridita Obar dia aad-

fcaliache

Sie tausendmal.

Ilc
*l üctfr diesea Pankt liesse sich aach wohl aeeh daAM.
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ABMigan nnd Benrtiieiliuigen.

Ww^apkMlaa Ur Ffaaobrto oder swei VMImb «od
Mi mH Biyllliluin von sieben Kinder-InatraiDenien

(bam, Ewi^ Ibdiligsll, Triangel, TromnM), Trom-
Mla, Waofald). Leipiig, Breitkopf und HlrttL (487t.)
Fol. Chvier imd aVinntüiche SUmmen.

No. I von Jm. Uf4». ¥t. Jfi. 50.

No. U von I. iMiWri. Pr. J( i.

Alu IluhllnimMn, waloh« «ieb raebUaMt and io «iMfln

M WtihHahl «Mir «tagiaMII ImI nd

I iMtronMDl« sind bei Taler Haydn eigeoütch

der Knarre (oder Scbnarre, wie Romberg
cagl) arbeitea mit dieser rereint aacb oocb die Cimbel. Von
beiden Sltickeo isl das von Haydn am mootersten, kindlicb-

Htn Kaaiberg't Sympbosie kSonie mit AMUad als die Ouver-
löf« aioer damaUgeo OperoUe paredireo, DatOrliob voa den
hMMfMiaebea ineireipeiitoo ihnehen. Voa den oarrvs

In. Bi äoA seUher, luawotlfch io neoeiter ZeM, allerlei

KiBdertympbooien geecbriebeo, die auch gewiaa ibrea Zwedi
rrfullcn

;
;it>er tu elD«r allgoiucincn Verbrpitiing haben »ie es

iio< h nicht gebracht, weil ihnen die rechte NaiveUt fehlt.

Wijriii die«« besieht, lässt sich mii wenigen Noten — xum
Beti|i««l nii den anlan !• bia tO TelUMi *oo Hayda— boMor

O I*. Deeeaber. Daa liabeole bis aehnle Qewandhaaa-
•••••rl breiohle etoeBetbe llarewooHr WevtUWee. die nm Tbeil

Mir aoek «v oiehl geMi«, Ja 4mnm «Mi» aeeh Maneaeripi waren.

Jtoe lecbt aaflaDebaae Bekanatteheft aetlan wir gMcb im deben-
la« Coaeert; die .LiebeiaoTalle« ArMieieheniMsler txod Harfe

TO« Arnold Krag kann leb mit gulam Gcwiaaea

'

besonders (Dr CoBcerte la kleioem Rahmen,
los

, atMr dereh NaiBfUekkait der Brnpflndan« nnd Krtodnng fa-
wiooeod,' bSgt des WerMien mit Recht deo Nsawo eine« Idylia.

Oa« Programm IM barmloe oed Ar die mosikaUaebe Betwlekeleag
ngeOhriich : Begegnang. Liebeewerbeo. Oeetaadniaa. Bpileg [Tn»-
Mng]. HafldelaaobD'teh« Sealii

•e timmi wie Wagaer'acbM Piihoa.

14mm im letalen gelte lat darcbaag «UMnagen md deeeat. leb

tako wo ein Dataand HMikfrmndiMMMMa ilreiebe« , da wird
•• aaeh etiUDel die Ucbeanovalle probirea. Die Barf» wird siob

I Sefeadea dereh Piaaoforte •raaixen lasMD. — Der Mo-
I Dech aoa H. Hoffknaao't Oper »Aenncben Ton Tbarao.

_ I ve« Maa in demaeiben Coneerl), Mogt voq daa Compo-
I Strafcea nach dem Stile det Baireatber MeUlert, deaa er daita

»Iber kommt al« Im .Armin». Bei der DichtuDg (von Rodailek Pell)

bat des •freitlied' Gevatter gettandeo. In Herrn BniM* Vortrage ver-

mleele meo das Trtumerlicbe, das der Coapoalsl (wie dar Dicliter)

mindestens Ar die enie SIropbs des Aeoocben - Lied*« , ioteodirl

iMben wird. — Das aeble Coneert wurde eröffnet durch Rcinaeke's

(lalrodoelton ead Fogei, da» nim Andenken Davtd's

disaas Mai der BKaaeniog elnei jttDgat verstorbeaea

KttMtlera gewidmet war, nämlich Frau v. Holsteta's. Das Wert ial

sUmmaagSToU nnd erbebt eich bedealend über den Werth einer Oe-
leganbailseotnpaeilioo. Uoiitarlich Ul die Bebandlong der slraBflsn

Pera, aus Bp«rt die Fessel nicht. Halb nnd halb dufBa mmm die

Vorsaaschickong des An Memoriam« Ittr eine caplsUo henevoleatMe
IBr die fsigeade naebgeiaaaaD« Serenade von Holslaia ansehen ; Ich

s. dess ich persOaUeh dadurch in eine pietätvolle Stimmung
t wnrde , welche elM aifSatlicbe Kritik auaachliesst. Doch
)Moi«Mn«Wia

»•1

Carola. Uarcia ootturna, Caniooe. Rondo ella TamntaUa) nalüriich

erfoodea nnd gute Musik sind, kein Thema aber so originell nnd In-

dividuell bedentaem, dsss es Air eins iaaga Dnrchfdhning die netblge

Lebenskraft bewiese. Leider kranken slia Sitia sn hyperschabert-

scfaer Lange. — Die •Norwegische Faalasia« Ittr Violine von Laie,

daran Bekaanlaobaft wir dam neaea tisigarcgear Bsreaala serdaoh
l«n, vermoeble Irelsdes wohlverdienlea Rabiae ibrsa lalaivreloa
and troll der Prsiskrflnnng ihres Componislea nicht tu iBUiiiistiiW.

und ich kann einem hiesigen Refsrsnien nur beistimmen , walebor
die BerecMignngdes TiteisSMwslMt; abaoioget kOeaSs ste agenoer»
bniasie helssen, ohne Jedoch dedofoh Irgiad aa Bedsatnng ta fo-
winnea. Die spenlschen Tinte eigener Conpeeltton, welche Ssraselo

tum Schlnsa dea Concertei spielte, habe ich leider nicht gebort. kaoB
mich daher nur auf das Drtbsil snderer berofsn, welobe es dea Vlf^
tuoseo verxeiben, daas er eneh oomponirt. — Die NoviUt den aaaa
len Coaeerteo wer das CeUoooncert voa Sainl-Beens. sine Inaoml
pikante OoMyoiHiaa von vortOgtiohem Fliies und suageieichnelir

Wiritnngt aeser Celtovlrtuoa Herr Carl Schröder bette damit eioea

schonen und wohlvardieotea Erfolg, ich roOcMe es dem im fdofleo

Conoert von Anaelle Bssipoff gespielten ClavtaMeaeerl in 0 aill

desselben Coospealalen vergleiebeo, welehes la alloB vooi llHBab>
weicht : keine eigentlicbea Tbeaten im erela* BMoi^ kein laagOMDer

Sau, kein TnUi : an TOflMla aoa ia CilioooMart die ttbliekea

schmachtenden Caatilaoea , oder vteiasehr atea witeta sie aicM
und wurde relehliob entaekodigt dnr^ eine wohlkHngeade AglllMN,

wie sie das Cello sonst seilen eotwickelL — Biaer gaas aaderea

Richtung gehört der Landsmann des Harm Saittt-BeMs an , deaaen
Stehst Maler fUr Soli, Chor und Orobester dea ersten Tbeil dea
sehnten Coocertes bildete. TheodorOoavy. Bbriidiee Btrebea eaf

dem gersdea Wege in bleiben, dea die Menge den beelea nennt, lat

dea Weitea Oeprtge. Daher ist es (rel voa Wagaiaten, es strebt kelae

Oriflaalillt aa , sondern schlicht and recht, wie dem I

4ar Behaabel gewachsen Ul, Issst er die Senger singen,

aar den Schein der ZukOnflalei neidet er, sondern ebeitao dea der
AMarlkamelei. Den kirobUekea Slil soeben nrlr daria verffabens. die

contrapanktisoben strengen Formen scheinen dem Herrn Oonvy mi>-
dealana ebenso sehr ein Greuel tu sein wie Wegner's Musik. Kurt—
die Composilioa ist homophon und streift manchmal an eine nebe
Greese ; so kommt es denn, dass es geradeiu komisch wirkt, wie der
Aolor die glltckliche Voilendong dea Werkes durch eine Foge— jß,

eine riehlige Fegel — feiert. Diese Foge peeet i« dem Oebrigea wie
die Fsust sDf» Aoge. Die ComposiUon tit übrigens wirklich alekt

Übel, die Csotileoe tum Tbeil sogsr reizvoll, oor— um GoUee willea

keine Fugs twisohen Mnsik dieser Art, aaob BleM oM Bfilogl Oto
Fuge ist such sn sich nichts wertb. dss Tfcasaa I

~
~

dirset von der Deeismelion des Textes

:

e-*i-«MM do - »e-lNr pera-di - H pie-rf.e

1/ r
und illf Siinirm n kommen niclil bis lu einem einigermssasen pas-

seth-u ;uli<'l(.-r»ange , vennullihr:) vimI lier Autor die schon VOa

IIji: Ii-! w rlir;iiji-hteo tStel-Kigurco varoiied. So bsckt aich'i denn
laL,>.i!:i .'.1 V.:u\i-. Weg mitderFugel sie Ist nicht nur uhernunsig

sondi rri unmöglich. Leider hatte das Gouv^scbe aStabal Maler» das

Llnylui k . kaum acht Tage nach dem >on F' e r |,' ci I e li hier zur AuffUh-

runj^ tu kcioimeii, das mit seinen gesunden SvcunddissonaDseo selbst

un^^rpi ili-^snnaiiz- hogi <'<'it noch Genüge tbut uod «ilreng ge-

nommen nicht 4o sul cirieni ulirrwundenen .Standpunkte »teht , wie

das von (iouvy. Oer strebsame Bacliverrin brichlr ila<<><-lt>e in

seinem Hauaconcerte am <«. Deccmbcr dun h dir Dörnen U Fil-

lunger und P. LOwy lur Auftilhroog; dif OrKi-lbr^li-itung »ar in

Hsnden des Herrn Franz Prellt (etwas «lliu Jccent, die Klulen woll-

ten manchmal gar nicht ansprechen and stimmten nicht besonders,

ich hutlc ihnen eine kleine Kräftigung gegönnt). Es sei gleich mit

erwähnt, ttaiu. VUu Khsabeth von Herzogenberg mit Herrn Julius

Klengel flacli s Ii dur-Sonnlc Tur Viola dsGamba, und !<arabande und
Gsvotle SU!i ilt'i M'i:)>.>l<'ii i>||i..iuniilo in cniuirklichcr '<iaub«rkelt and
Frische zu (ifhnr l.irathle I>it Chur xTnii^rhle dageeen mit dem
EiiiK.iniiM ticr di-r CjnUlc .|lru:h di- m II j i:i;ri(;rn dein Brod- und dem
Gloria der Fdar-Meue nur eine millclinsiisigc Wirkung iMrvofln-
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PI Novitäten.

(orte, ViollM bb4 Violooe*U.

to. M. Mi ta ämMi ta Aaril llr rtoiw-

tiarfflMMtoita. uri. w. .

„_^.©1, Jniluau Op. «. ruf U«4«r mr g«mi»cbl«n Chor.

,aruTar i Jl. Siimmea k tS A.
10 deatubt TelktUtdcr für Romlschlcn unfl Fr«u€n-Chor ge-

teilt licfl <, ». Pariaur» «0 J^. Slinin:' n i ni ^
•Wlohem, C«roliiio. Op 41 S«clii Lieder Wr «n« Sing-

sUmme mll Beglcilunn des PiaiK'fnrt.' t '•>.

Op. «. S5 «l» ul twtUtlBiBlge Ucder (ur groM»

fir «tmÜBBisea Praoao-Cbor mit Be-

de« Ptuiofort«. Pertilar ^t. 80. Stimmen 4. ••.

Joh. Aug. Böhme, Hmnburg.

{] IB meiMin Veriege »lad

und MatUutlienhaadioiifM n ki

(Ar Strelddnttnimeiite
von

Op. 6.

itlUllllMlIll

VMImI
Viola

Violoncello (e Cembalo 1]

Conlraba&so |e Cembalo II

9ni»J(*. et. netto.

- - •. M. -

- • a. •
- . a.—. -
- - ». — .

-

- - 1. 1». -

- .1. ««. -

Dle«e Slioicnen enthallcn «Of dM OeoaOMle >1>'' Musik wio

O. F. UaQdel »ie geH:hricb<.-ii und seiner Zeil aocJt in i>lin)mel) lier-

•o baL

Di« TOllatiudige Partitur
dieMr swttif Concerte

I IMT 4aitMk« üaMgMriMal^
I dto VartMXwBdlaac nr Ii 1

Le^pi^ «mI Wioterthor. J. Rieter-Bie^lermM.

T«ria«aW

Bonifacius.
©raforium

io drei Tboileo.

Dichtung von Lillft

W. F. Slcolal.
0^17.

ClivtoMMnf v«n ConpoiMan.
Preis lluVnalto.

CbontiaHDM 6 Jl. Textbuch 10

C. JF. KahtU,
Ptatt.«.-«.!

Zebu leiolite Btuden
Vlolmioea

Ton

Carl Schröder.
0^48.

m KSitügL. OonacrTAtortaa ime

rr,9Mmrtt.

Leipiig und WliMIhnr. I*

IM I i i^—^MW——M——— ^^M— — ' II I I II I

I Vontttflohe Oeno-OompoiittoiMn.

rar

Air Ton Joh. 8eb. Bach,
ikMwailo (Violine) mit Begleitung des Piaooforla

oder der Orgel etngericblel

«oa ikns. WUlMlnJ.
Prell t jr«

Die ^Irania. achreibt Ober dliMa Wwt:
ein« der •inoiaitea und popttMMea OnMlMea d(
moilMMhMM^

Romanosca
aus dem 16. Jahrhundert für Violoncello (Violine) und

Pianoforle arrangirt ton J. J. Bett A C Rttndnagal.

Preia t Jl ii J^.

HJrania. No. 6 v. J. : •Eins der eigenartiplen und |>o«>ie-

reicbsten tiebildi- au» Oer i^uleo alten Zeit, welches tcigt, wie

man vor Jahrhunderlen .freudvoll and laldvutl. dartile und

fühllc.«

LnoUudt'Mhfl VerlnihiadlBH ia Berlin SW.

[t*l Wir erlauben uns die musikaliscln^ KiiiisiIltw dl ^ur jcdcr-

zeiiigeo freie« Beaolsaat oaaeree ^jtftfjbHmn» fis 3lbl|UU

iritMfOl atoanladaB.

b Heiee aa«

ÜMe Berliner MnelkieltunK Berlin)

Allgeaielne Dentache Hnalluceltang

Deitecke HvKlker'Zeltug ^Berlin)

Echo fBerliiii

Der KlnTierlehrer (Berlin;

Nene ZettMihrift flr Hnalk (Leipiig)

ulknllMhes WoeheaMatt (Uipsig)

iJIgeneüle MnRikaliaAa
Sigmnie iLeiptigj

Baterpe (Leipiig)

Toakaatt (Konigst>erg!

HanaoBle lOfTenbacli)

DeatMhe 8ck«abahM (Ertart)

DenUchp Kanwt« aad
Gaaette maiicale (Paria)

Mtecetrel (Pariaj

h» Halde maalctl (Brüssel)

nalcal World ;London

(MaUMMl)

(Wea)

Barlin.

Da« Leseiifl

Steck.

*1

1* Bielrr-nioc^Ttnann in I.i^ipzip und Wintcrthur. — Dnick von Breitkopf A Härtel in Lal|ia%.

Expedition: Lclpilc, Uuerfttraaaa t S. — BedacUon: Bargederf bei Haatbarg.
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•kalt: ternwmommtt (DwtitiiiiiliUi >Mmilii|MH«btra>iiiMm. Quiiliwiiocwd mi OfjdpMfct W. WutWitir).
(SohlM..] - PnMMWo Anioaio Orlo. (iirtiHwgJ — AMtdn nd iiiliilliipi (Ttr CMir (. »Bliito IWÜH, Om»»
rIschM SUadcfaao Op. t. naodor rrianwl, l«tl CIniMtMk. «p. «. Bwm amili. »»»ligHt Op. «tp. — lnHlillliiai. —
Bwtehl. (Uipü« (SehlaMl). — AoMigtr.

Sur TbMito dtr Mnik.
Drei Uii'urutiscbf Abbandlungen: fllMT ItJalfttl«!, ^aart-

MstaMw4 uod tfgtlffcl voo W.HMlIMn Drasdea 1879.

fUbm «• Mto AbliiiHi^ kik* Mi «aak tat Tori«M
•ieht Mbr«M ta tiiaii— M dfe kOnwteVW aMw ( 4 i 8.)

und auch die unbedeuteodMe. Ceberall diMetb« Befaofmb«it

in Aascbauun|$en , welche nicht das Resultat natürlichen Em-
pfiaden* und iinberangeoer Bcubochtung , sondern ili^inrter

Speculalion s<od. Gegen div Eiorührung der Hegel sehen Be-

wegung der Begriffe zur Begründung der Principien der Har-

Bonik bitte Ich gar nicblaeinzuwaadeo ; nur hat leider Haupi-

mann davon eine vUlig verfehlte AawMMiuag gemacbt. Die

«LMriMMa dw QailU. «MÜhrta Ita, ditwifct 8MmmAr
«rainH hiaiMltllM md «• Twn, wMb» dm OnidM« mU
mM, di* Bia%aog voll ziehen in Iumb. Qntat vti tat
ballm M mit Dnrechi gegensXlslieb« Bedeutung. Dal eor-
reclere wäre )<ewesen, den T r e a nu o g s bo g r i f f

nicht einseitig in der Quint üondern in d c r Belke

der PUtlsMie zu sehen, in welcher der Grundton
wirklich gleichsam aus sieb heraustritt, den
Binigungabegrifr aber in der Zuiaoime nfassung
der Parlialtttae mit dam Orundione xum Uaaget

d«M«a linhailabadautang auf den Grundton ba-
setoalal. Dar aQnlaldMgifff ud »Tcraatagriff Ha^ptoam'«
iad Pahlgabvrtaa und iBuaB am OMam tkioriHwfcaB 9t-
woalsein wieder ausgemerxt werden; werdea lia araalat

doicb die oben angedeuteten Begriffe , so gewinnen wir Irots

darDialaktik ntit der NalurvkiwenKhan Conliicl. n.^> .i?rUo-

darla Fondanent wird natürlich auch einen \ L'r.iiiiJ< rii.'ri Auf-

bau dea Syateois fordern ; denselben Iiier zu lmjIv. erfecj
,
mt-

a^ ieli aiir; es dürfte aber nicht uniotercannl «ein, eine

ltaarihaltn|von Haupimann's Lehre in da* bMMMHNlea Sioaa

Tonanataa«. Wa MoUiaMn, ala barva^MV^t** ^
UatNiS Onw (!) Dw-Ob«4<aiDnil*wMa adiwiiliali da>

bai hmmkmmm, «Dd MMbar M*n um «mklMtr A
ITMdlatMid aataaabeM Satt wflrde tnnni—nfcfaahaB. Deeh

(MC davon — ich will hier kein neue« Syalem aufbauen —
aondani die Abhandlung Rischbii.-ier über den Orgelponkt be-

«preeben.

Die baete Bemerkung über den Urgelpunkl giebt der Ver-

fiiaor irhnn in dem ersten Artikel Modulation], oXmlich |S. 3 5;,

daaa »dla HaapteigeoacbaA eine« Orgelpunktea grtaataoibeito

xnr.

darin besteht, ein ei.Nerne^^. >(.irres Festhalten der Tonart ao^
zudrücken«. Sehen wir von Jeni ^iirachlicben Ungeschick ab,

so iüt die Defloitiön ncliÜK . ^il- hätte vielleicht besser in il)>r

gekürzten Form gegeben werdea Milan:. [»Au» dieser Be-

»cbrtnkung (nSmlicb : der Modtriiltolill) iliptlngt] die Uaupt-

eigenaefaaft aioaa Of«a<paaklaa : aiaaiMa, alanw FaMhalMi dar
Tonart.. PwalMit lahatt wir «m da« drillaa AillM allbat

Mi. Br bagtanl: »Da ileh dto Tonrt banMOiMb aar daich
ahia Polga vaa Aeaordaii dariegaB kani, lo b8a*M 'wir bat

einer solchen Darstellung*) von einem Anfang, Fortgang und
Ende sprechen. (Wie sehr vermisst man hier die richtige
KinführiintJ der Heget'scben Bogriffr '

,

Aiif.iog und Ende i^l hier

über gleichbedeutend (T) , indem beiden durch deu tonischen

DrelkUng vertreten wird. Die accordlkho Darlegung der Ton-
art beatebt, demoaeh in Ruhe f!] und Bewegung (I), daa aiaa

vom aidini talraiiat. Diese Begriife verbunden : Hub* ia dar

Beintni nad Bawaiiiflc in dar Kuba, laaaaa liob . . . av
darab daa Oigalpaaltt dBnMllaa.e Daa toi gal, naa vanM
aar daa ZaaamaMnbaag aitt HaaptaMao'a Orandprioctp, aa IM
arwaebian ana dam oben dafür aDballtairten : Ton, ParllallOM,

Klang als Genesis den Cun^onanibegriffs, und Klang. Kl.in(!-

fol((e, Tonalillil als Genesis des Tonarlbcgriffs. Wenn ich oben
sagte, dass die Tonika im Sinne strengster K.i^ssimp des Tunarl-

begriffes .traoscendeoter) Beelandtheil aller Accorde der Ton-
art ist, so erscheint nun im Orgelpunkt die Tonika als wirk-

licber Klang faelgeballen , wihreod Ober Ibr die Aooonla
»tilfutilUg wadiaala. Du iat alwa aaeb dar Maa dar Aaila^
aaatw WtoibblanKa aaf 9. Cl^l. Der Wldanpraah IM
abaratobllaaiaaar Ml waMa (8. 6i) : aBata Ofgalpaakl

tot die Baba aor doreh aiaaa aiaaataaa Ton auagedr<3cki. Soll

noa dieaer elntelne Ton ancb den Wltelpunkt einer organischen

Verbindung %on Accorden bilden, was logischer Weise verlangt

» erden ksno [wieeoT), so muae »ich bei einem Orgetpuokl auf
der Tonika daa ToBaHijalaii aaeb dar ^talaidanlaaaiailla Mb
erwaltaro : ^

» 4 F mC • 9 k Ü

Wm Hafir Oiiilpaakt aaf C wird ia naa aaab daa Ter»
laagaa arwaobaa, dia Pdar-Taaart, ««aa aaah
aar vorübargahaad ta araabmaa.e Da habaa «trat

Wie vertrugt sich das >elieme, starre Feslbalien der Tonart.

mit dem »Verlangen, die Dalerdomioaoltonarl zu vernehmen«

T

Rischbleler ist um die Lösung dieses I'roblerns nicht verlegen ;

sDa sieb alle (t wie stehta mit II III 1 ?^ Klüoge ron unten nach

*} Beamr: Darlegaagader Bbervaffcer»daratallaa«i

^ uj ^ .d by Google
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oben Wiem , M mflmo wir OM, VM d«r Cdai^Toaan «iit-

gehend, die Fdur-Tooart als ein« schon vorfaandeoe onlel-

leo ; sie braucht Dicht wie die Gdur-Tonart erst producirt lu

werden. Es Andel demnach bei einem Orgelpunki »uf der To-

nika im «igenUictMten Sinne dM Wortes kein Tonart-Bilden,

keine Porlactareilune »ehr «talt.« Das ist wiasenccbaniiche Be-

grOadnagl —'Mm wir weiter, ^rie «r den Orgelpunkt auf

dir Qilillii TOa dea auf der Tonika onleracbetdel (S. 63]

:

aOiMMB Of|i|pMiitH mal d«r BioMt, dm OmadloM, win
um mtmMiaMtiM «I* OrftlpiHilt wf dw IwilMl, d«r

Quinte. Wie siel) die Modulatioo belJeOM («itf dar Tonika)

hauptsächlich nach der Dnterdomioantseite wendet filso nach
einer Tonart, die schon vorhanden und demnach
keinen P'ortscbritl aussprichl|, so wird sich dii« Mo-

doUiiüii bei dem Orgelpunkl .uif der Durnmanie haupls.ii-lihrfi

Dach der Oberdominanlaeiie hinwenden, nach einer noch mein

TorkaiideneD , Modem erst zu produoirMdea Tonart von

C-dur atisgehend, nach der Gdur-Tonart , wodurch der Ton

G dann üiUe das Tonarlensyslems F a C e G h D fis A wird.«

Dag also ist des PudoU Kern nun iimiiul Jen Ürgelpunkllun.

niMl «oa da aacb den Creoiea der Tooart-Aocordkette und

MfM tof dtf (

»4
WtiralkMMMI dtoM* fwMniw liagt aar dw Hand

!

gani liiiairilBhan tymialfla m Liabe widerspricht sich der

Verfaser aelbat und erflodet Sehranken, welche die Praxis nicht

kennt. Der Ausschliiis Jer G Jiir-Tonart fS. 641, der A rooll-

Tooart (S. 65), der I) moll-Tonart von dem Orgelpunkt »uf C
wird in 6tr kltglichsten W eise zu motiviren > ersucht, der Ver-

haaer wiadel licb wie ein Wurm vor der posititen Tbatsache,

deM aaina AoCrteUuog unhaltbar ist. So wird in Bezug auf das

«nia BatapM tattaadcHBaebl, daatdar Gdur-Acoard gar Dicht

ai» TavKfhalB koana, «Ihraad dMadba akaa altes twang
blUa alaU daa ^ ai alabaa kftaaao; Im zwalla« Baiapiai iat

gaflisaeDlIieh nach CtGü nicht C • a sondern CF ü geaettt,

um sagen zu können: iDas Betreten des A moll-Tonartgebietes

werden wir kaum gewahr«. Im dritten wird una gar suge-

idaaObto

als «Im au verstehen , damit die Berührung des D-moll uns

noch unmdglicher erscheinen soll als die des A-moll. — Alle

v^ivabaoa ; dar Laaar Ntaat aiGh niohl

lalaMHarvar tegaadaaTartaaar, wlaar
ipaBtiiada gagan aaiaa Aagii-

amla Hagl. HMa ardoch seiaeo ersten Aaaspmeh featgehahao

:

Des Wesen des Orgelpunkle«; ist .*tjrres. osemes Fealballen an

der Tonart! Er ist in der 1 bei die Verkörperung des
T o na 1 1 1 ä t.ib»^ri rfes. Die Erweiterungen der Grenzen der

ronert sind keineswegs nölbig. Der Orgelpunkl auf der Tonika

0kaaaaMi ath vorzüglichem Effect auf die leitertraoe Uar-

I alwaa ton daan BlachUatar^i

1 Nr dw Oiiripankt auf

dar Tonika üdla Oafalrr , dia C dor-Tonert aoadam Auge zu

aariierpn d. h. ihn für einen Orpelpunkt auf der Quinte in

F-dUT zu halten. Ebensowenig ist die limfuhrUDg von fit tÜT

den Orgelpunkl auf der 'Jninle erforderlich. Dass der Orgel-
punkt auf der Quinte dem Quartsextaccord mit
folgaodar Aaflfiaung In den Duraccord dea Baaa-

aain düHla, aai iaa TarMgabaa ar-

der Orgalpookl auf der Tonika entweder

adbat efn bralt angalegter Schluss oder «her ein breit angeleg-

ter Anfang ist, wie Risdilneler richti^i benierkl ; er bezeichnet

das Wesen des Orgelpnnkis .tnf der Tonika als: Bewegung in

der Huhe, des auf der Doiiiin.inle als: Ruhe in der Bewegung.
Da» ist gut gesagt, wenn auch besonder» daa erstere nicht

i

deckend.

Oia »aaBhrtakaag daa Oigaipaakla aaf dia

narnaatk iat alaa aiBgliab nad gatar Wiitai«: aia iat abar
nicht nSthig. Vielmehr kiJanan Auawaiehnngen in die entfeni-

testen Tonarten, richtiger : Harmoaieschrilte so KMngen sehr

entfernter Yerw.>ndlschaft gemacht werden, ohne d»s> d.idnrch

gegen irgend eine Kunslregel Verstössen würde : vorausgoelzl

luiurlu Ii . i).i-> srhlerliie Kl;ingwirkungen gemieden werden.

Die Bedeutung der fesigeballeoeo Tonika oder auch ihrer Quinte

wird dabei imnar diasalb« btoibao: ala aalaraititzt die Auffas-

soag dar Harmaata iai fliwM aiaar-lM^aliallaMn TanalHH oad
wla aia IBr Aa Mtartraoa armaft daa Haaptklaag dar Taa-
art verlritt, ao vertritt aia bei freierer braoaik dte Banpt-
t o n a r t . so dssa alle beriihrlen Tonarien nur als Abwelchuogaa
»on dic:ier erscheinen. Das soll zw.ir hei .itlholl jngelegtcn

Conipo^itionen immer so sein, auch wenn kein OrKelputikt der

Auffassung .\ssistenz leistet : es unterliegt aber keinem Zweifel,

beim Orgelpunkt uns diese Bezogenbeit der Nebeotonartea

B Bewusstsein kommt, und aus diesem Grunde kana
t, daaa aioii iat Orga|paakt daa Priaeip dar haniM»
IMK MMdUstMTt I dlM w|p MM

viall

ja«

Znuiceaco Antonio Uiio.

(PorlseUaag.)

II.

Dar IMganIa Sata aiw mi tmUmmm Dtimtm tat bai üito
eia THo fBr gapraa. Alt (d. h. Teaor) nad Baaa, daa «rata «ad
einzige Trio welches in seinem Te Detim vorkomml Auch dieses

nene Reizmittel war HUndel willkomnieri nacli einer Reihe von
Volhiioreii

,
ilie spXrUch mit SoloKiiiiijen durchslreul waren, er

machte daher ebenfalls ein Trio. Aber zunlrhst war die Stim-

menverlheUung eioe andere. In den englischen Kirchenchören

fehlten die Castreten, weiche den Itaüaoara ao Oabota ataadao,

und Knaben waren aaHIrlioll ia kmattafl aalMtaAfM S«i»>
attaaa Biaht so gabtaMha«. Dakar Utate wr All TMor iMi
•aaa, d.li. baba, aiMlara vad Hafe HlBaantfamen, fOrwalaba
aoeb die derartigen Hindel'schen SStze immer geschrieben sind.

Das* hier bei HSndel wie bei Urio wirklich ein Trio und nicht

etwd ein dreistimmiger Chor voHiogl, steht nirgends ausdrück-
lich geschrieben

, es ist aber dennoch so sicher, dass Niemand
es bezweifeln kann, der die Porman jener Zeit kennt.*)

Urio hat seinen Sats brait aagelegl uod aiot

aebSpCanden Ausdruck tn araMea gaooebl. Ba tal

aaatraaUfaadar Miiteiiheil hiaaa niituBwaa. aai
HaupWba« da Gspo geeungoa wird, ao da« klar aaah dar FtaiB
nach ein Virtuoseoatiiok vorUegt. HB ao aiailbialhi iat aa flr
unsern gegenwXrtlgen Zweck.

Das Vorspiel von 16 Takten btKinnl in G- iur
, rnoiiiilirt

aber wesentlich in C-dur, in welcher Tonart es auch Takt IS
schliesst, um dann noch in einem viertaktigen Appendix eine«
AafMliwung nach O an aabiaen. In O-dur «Mt hianof dar

•i ÜBil
ia

wird dleeer

^ uj ^ .d by Google
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Sopran «ein Thema ab . nach eint-r f;eni;icliliohen l'ause wicder-

b*lt es der Alt in C-dar, der Bsss tut i-> cLienfalls in C-dur,

Mlzt aber schon io die Schlua^ooie Msine» Vorgänger« eio

(s. nnlea du zweite BetopieiJ , uad zugieieh tiofen die flbrigea

il, bit ato ScUuM auf G «iangt wird. Bia RilotwU vm be-

mMm««! Maat dia Stagar aa AUmoi kMMaa ond

I B-omU, ia waMMT TtaMt teOMMfOwaM «Mar-
•baaMIt vw obaa Moh aMaa ilalgaad, abar dieh-

1er geflochten und ohne Pausen bis zom Schluaa« fortgebend.

Dieser Schlu^^, das Ende de.<( Ganzen, i-st ein regulSres breites

C-dur ^'.i^hi ,'.1-11 11 II.TrinüDie mil ciom Vorsfuel, nur nicht mit

dem AnUng desselben. Der ganze letzte Ahs.«u des Gesanges

omfasst 30 Takle, und schon mil Takt < <J U:i» volle C-dur

•rreichl , weiches auch noch durch die zugleich einfallende

Begleilung als Haupltonart bekrSfligl wird. Insofern ist eine

•Iteaaatta hanmatll, mr dar Wagt •(>'

Ufte aoa aatoa* IM-lladaiitfeMi atak C-dvr
gelangt, ist doch wob! etwas zu abacfaBaiig, nauptlldi to alner

atrengcootrapunklisch »ngelegien Compoeitfoo. In aiabaa Takten

stolpert er durch Siebon Touarlen Ki-i — H — E — A — D —
G — Ci und erreicht mii dem achten Takte die achte , immer
in 0"'"''". moiiuliri iii>o wie ein Clavierstiromer. Bei der

Freude iiber die iLim^ls erst gew'ODDaoa Scala von wohlleis-

peririen Halbtönen l^l es eriüSrIich nnd anlschuldbar , weon
iabhafta muaikaliscba GaiaUr la dan oaaaii ToomiUaln atwas

aa Irai aieb bawagiaii, abar am wird doch aocb bagraifea,

wf aakba Waln Mb iWMlaiiiiHiawr MteaHaaber

Dar Mittelsati (/adas «fMlM*} iai aar Uate, Ifl Tkkla, ud
gani abweichend gestaltet, ainftudi dralallmniig barmoalaeb,

mu8lerli</i scluin und in Jener feinen italienischen WcIm, weleba

das Unscheinbare io eine ebenso grosse Kunst zu hüllen weiss,

wia die ansprachsvollereo Geslallen. Nach diesem kleinen,

abar ashr erquicklichen ZwiscbeoisU folgt , wie schon gesagt,

dar Oeaaog dea Vordersatzes ooeb einmal. Das Trio hat also

-Arie, wmbH dar CnaipoaM aagaa will.rdaC^K,

Malaie

m

7\$ od dt - Uram, du - ttram Ih -

Viollni.

so sind alle EteoMole balaanwen, walobe bei de» HiMM'aobe*
aiM Ii Bairaabi IMMM«.

Das Trio Tertangl Im Oagenaati tom Chore baeoodera eiw
Maare Aoriilldnng der Cantitene, denn die Schöobeit dea Ge-
sanges soll nicht nur als Misse und in harmonischer Mehrstim-
migkeit glänzen, sondern haLipl.s.^rhiich in den Contrasten der
eiszcl^jcti Siimmeu. Eine breite melodische Anlage ist daher
arales Urfordarciaa. Nm wird acben eia Wiek auf dao ,

j .^ .ü by Googl



S9 — 1879. Nr. 8. — AHgOMim Ma§!kali8che Zeitung. — 15. Januar. — 4«

TtoUsm.

J
r Obo«n. p~

1 ^^^^
lehren, dass hier die rechte Luft weht. Obwohl ats Toti&aii

wieder gänzlich abweichend, ist auch der übrige Thei! des

Vorapielf lediglich aui Urio « Molivea gebildet, s.elbst voaMiaer

Modalallon nach C-dur kaon mm hier einen Nachklang fiodea.

Ab«r wto mM«M4km Annfnig nrwertbel, wi« kanoDiMli
ül dM, «MM IMo iwiMliM Mn nrf mum TmnHm hhi

and her aehwaakt , hier eingeordnet ! Orio'a Moli* tu
iadM1 Ba-dor Ulf, am

laUiMMtw wMtr aaf 41$ BaupMoiart umtA m film.
Htorianb l« dn|WM Vanpiel wie wH 4tmm 4Mtfm Peder-

BMelM binfeirteluiel. lia den Gang des Biaaii IM die Briiebong

und sodann rJic AbdSmpfung des Tones eingeachlossen :
711-

((leich enlhiill dieser Bass das vollendetste Musler einer solcbeu

Wciiiiilatifin In die t'nlerquinle , denn dieselbe isl auf nalurKe-

mJkss« Weise, d. h. ohne Verletzung der Grundlonart, nur zu

erreieliea durch einen aofsteigendea Basa— in dieser Hinsiebt

aMbt aieii di« tlto BisaljdiadM Tourt wieder eelteod, derea

«nr mSToSlTShl^A^ daiMf rohe«. Mn Own«e M
l'rio's ll^iiipithems günzllch preisgegeben und dafür dpr Anfang

des Vorspiels benutzt . aber mit welcher vollendeten Feinheit

ist derselbe für den Au-.'lrurk der Worte neu goslAltet ! Das

Hiodersche Thema zerHillt in /.we i HHIften, die sich gleichsam

als zwei (trosse Alhemiilge darsielico und GegeaalUa bilden,

dean bei der ersteo HUIto (ebea Noten and Silben zosammen,

bei dar iweilea vooaliairt Ä» IHnne in freier Brbebong. Der

aekhm dw ThMW briagl, ab alnii|a Vanrndiaehalt bH da«
daa ÜHe. die ReiBtoto oder vergrilaaeila DreMheiligbeii. tur

Geltung, und nir^r>nd<! wohl könnte diese eine natürlichere

Anwendung findL'n . aU in einem solchen absteigenden Nach-

klang der l:i;ii:^T. N oraliHc, wo dip gehalteneren Worte und da-

mit die vergrösserten Tempi sich gleichsam von selber ergeben.

Auf daa 0«aag das Obertenors in B-dur folgt im nächsten

IMAa dar tanWa r«Mr aril dar Antwort in F-dur, *] die aber

IB B «iMalll, aa da« dia QaMa dnrcb die Qaaite , alao lonal

Bhi MM aof Ort»*« Baiaptel teigt, daaa ar die-

sen Standpunkt norb nicht prrungen hatte. Gleich den meisten

Tonsetjern von Pale^trina bis Händel schwankte auch er zwi-

schen der allen canonischen und der neueren tonilen Beant-

wortung des Thema hin und her , wobei sich aber kein Satz

von vollkommenem Ehenroaass gestalten liesa.

Den Base als dritte StioHDe Itast HIndel ebenfalls einen Takt

aaab dar zwaitaa aiatoaMa , und nichts hemmt den nihigea

fla» «ad aaMbaakatallan WaUUnnf. WaB

I aich hier leicht ein Form.ibsmus geltend machen,
singt der Bass nur die erste Hälfte des Thema al'

bei der zweiten fallen plötzlich die Genosaen mit ein un'

trapunkliren das Gegentbema nach Herzenslust ,
sing'

anoh das melodische Hauptlhems dreistimmig ab, aU <

IbImIh Usdstropba wire, wieder das zwelts, aar ir

Taaart, alianBab d« ««ata, doeb an Ton oad IM'
aeoe galndert und durch Aendening bereichert, —

*) In der Ausgab« der HandelKesellschaftp. 74, Tatt«
siotit fi in UebcreinstlmmuDg mit dnni Or'

Ausgaben, wofttr (« sa singea sein wird.

in kleinen Absätzen welche die Begleitung mit dem Vortrag des

Hauptmotivs sclx iilel Hierauf setzen die Sünger das zweite

Thema zum drillen Mal ein , und nun tritt im fünften Takte

auch die bis dabin wahrend des dreistimmigen Gesanges pan-

aireode Bcgieilang hinzu, nimmt den Conlraponkt energiaeh

aar aad fihrt Bia In einem «iatiBsa aafrtai|aadaa Zage dnrab,

damit die SBofar aaCrafMd, aaa aaah Ikiamila la Bnbab—ar
Begeialerang und gMehana la atoam AÜNai som HtMaM« aa
gelangen. Das isl ein Kunslsatz! und er entstand aus einem
der anfccbtbaniten Ton^tücke die zu denken sind. Nur Ober-
und Unterdominanie ^ehr.Mi'-h't Hündel. B-dur F-dar Es-dur,

keine weitere Ausweichung kommt vor, das ganz« Oawkbt iat

auf die Zeichnung schöner, frei Im asMlMkaa BaaMaashalB
atobender Biaaoigaalallen g^egt.

Der Seblasa des Geaange« ist soglaich ao gehaliea, dsas «r

aiH tDrta's Btasohairaa« das Vatsaadaa als IHaNhaH la 1

da Capo-Salz .beseitigt ist. Dieser HiUetlheil diente RSndel

ebenfalls als Vorlage ; aber nicht eine einzige Note entnahm er

ihm, sondern nur das üllk-pinoino

von onbegieileter Dreislimmigkeit.

AikMig«n und BenrtheilnaftB.

FOr Claviar.

I. S<luüi-leatbeB. lagutal« MlatllM fllr

Op. 9. Fr. a 1,50.

flaate hhHsL laal tMttMk». 4. Na. 4 Ekloge
Pr. Jt 4,80. No. 8 Concert-EtUde Pr. Jf 1,50. 1878.

KiwtlsaM. üereBette für Pianoforte. Op. 48. Preis
f,SO. 1878.

Leipzig und Wintertbar, J. Rieler-Biedermaoo.

feinas, (Siangenes Stück, grazUSa melodisch und sehr char^k-

teristiacfa in der Erfindung. Bs hst zngleicb die gute Eigcu-
«ch ifi. dass i-s sehr leicht zu spielen Isl. Könnte man alles,

oder docli wenigstens das meiste Neue mit so gutem Gewissen
empfehlen wie dieses Opa« — ba , welche Lost , Kritiker m
sein I Das Stäck würde sieb auch, dulUg and luftig I

lirt, gat maeben. VieUoioht (Iberiegt dies dar (

Waric. Bhi Tsiaaab «lia Ja laieM m i

Herr Friizimd — ein neuer Coraponisi, uns wenigstens be-
gegnet er zum ersten Male. Wenn sich aus den beiden Stücken
von ihm auch noch keine sichern Schlüsse ziehen lassen auf
sein Können überhaupt, so haben wir seine Beksnntsobaft docb
nicht ungern gemacht. Er sucht Eignes zo geben und das iat

anzuerkennen , selbst weim er voHibaigabaad aa
dem, in der Bkloge (O-dnr) t. B. «ad spagM la da
aimo aa Sehtnmaa «Haasra aollte. rir rniumti BIHM gaeigaat, das gMebsaitiga rapide Spiel baidar ttada Iii

Doppelgrtflbn, Terzen-, Sexten-, Sex lacrord folgen elc. zu f8r-
*em. Bin tüchtiger Spieler wird mit ihr Etlect roschen können.

Herrn Renlsch's Ciavierstück, »Novellette« wollten wir
n, ist im leichten gefälligen Stile und kurz gehalten. Dan
dur siebenden Miltelsatz wird man dem in A-moU i

ralan TbeOe, dam AU^gnltQ, Pardaa afiiseaapc m <

•al» TloBalnM

'
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Au Stuttgart

Im D«cember folgt« auf di^t im vorigeo Bericht besprochene

CoDcert der Frau Bwipoff zunäciisi (em 10. Doc.) das fOnft«

ähmammoi Coowrt wMar HofluiMlliMMtr AlMrt'a UnOllm .

U bMOkto: I) Onm
i) tmil« TMMOOMrt pHMll) «OB MnBnMh, S)

IMk MM aftili «14 BitoDW t«a Gtaek (omIi 4er BaeiMlmg
TOD C. Reioeeke), 4] Lieder von n.ilT uml .Sclium.inn gesungen

*on FrSul. Luger) , 5) Symphonie von Goldmark i-LHiKUiche

Hochzeit«!. — Pas Violioconcerl Sarü&iile gewidiiiel, wurde
von Herrn Kammermusikus Wien mit Meulerschafl gespielt;

an musikalischem Geball acheint es mir dem ersteo Concerl

Bruchs, das ich von Sarasate vortragen hörte, Mcbzosteheo.
Die Glück'Mke MMmtisik (aus dem driltoD Act der genanaleo

Op«r) bHtahlMnral anprflofllick fttnMMlMMIckao, waieb*

bondeo ww4io M. lo der Oper befioM der dHUa Act mit

einem kürten Marsch zd dem Einzug roa Tolk nnd Riog-

Idmpferri ,
wclcli« vor Helena utiJ P.iris itiri" fiynin;islisrhf

n

Spiele auffuliren sollen; nach einii^ei) ah Apollo gerictileteii

Ge«Sngen tindel der Wetikampf ^i.iti unter einem charakte-

ristischen Instrumentalstück {»Ana per gti AtUtf ), bis Helena

das Zeichen zum Abbrechen giebl , worauf Kämpfer und Volk

(ich eniferoeo und die eigeoUiehe Haadlung der Oper ihre«

weiteren Verlauf nimmt;

JM6 «lader soHkk, «t

and Gavotte an , welche so zusammenhingen,
das* nach der Gavotte {(^, Streicher und Oboen) ein Theil der

C.hiKonne ' Slreichur, Oboen uod Hörnt'r witnlerliotl »irJ

und schlieiülicd das Ganze im Chaconnenlempo unter Hinzu-

treten von Troinpt'ipn und Paiilit'n einen schwungvollen Aus-
gang nimmt. Reioeeke bat nun , mit Weglassuog der beiden

Wrscbe, die in dlaw dlllian Act rorkommeode reine ln»tru-

eatelmiwik luiimmsfsiegeQ oad ia Partitur

D« dia airtei
(
A ol) aaf da« DaadotM^^iosi

tidat(«Nrialiaid f ato aoliaiir), dia ChMawia ahar I»

HaM, an analal Maaeka dia lauien • Takte der irte doreb

It andere , welche nach C-dor modulireo
,
giebt jedoch am

Sebloss der Partitur auch die be»eiltgten Gluck'schen Takle an.

Diese bitten beibehalten wenleu kiinnen. wenn Cbaconne und
Gavotte nicht aus »Parit und llek-n.i» 1769 sondern aus «Iphi-

genie in Aulis« (l~7t) eninummen worden würeo, wo Gluck

im zweiten Act beide , um einen Ton höher Iransponirt , sonst

aber von Anfang bis zu Ende ganz unverSndert, wieder benutzt

bat; dia Chaeama OaUl 0-d«r} baiMt dart PaoiMiniUe. Bei

OMk bat dia ibto aaaiar daa Sto^UbbHliaialaoMai Obaa«

;

Jbr (mit kleiaara« Naiaa tMHahia) naeb soia-
t ClarhMtea, t Pagotia, t IlBmar, 3 Foaatmen.'t Trom-

peten und Pauken. Bei den Fagotten kann man eigentlich nicht

Ton Zuthat , nur von etwas anderer Verwendung sprechen,

denn s\e waren, auch ohne besondere Nennung, nach Gewohn-
bett der Alleren Componlsten jedenfalls schon in der Gluck'-

SciMn Partitur vorhanden als mit dem Haas laufend , wie die

Vldonoeile. Chaconoe und Gavotte haben keine Zuthat zur

laalramenutioo erfahren, eher einigen Abbroob, Indem Reioeeke

dia raiana Waa da naürtbat, «• ar ala iadar iMrilaia Glnek'a

ahy im tlralBliblana abweiehead aijaMbrni hnd. Im
Vabrlsaa abar ala i^aailrBa IbMl« flabadai das Baisacke in der

Osfvlla dia vatgaaebrialienen Heprhen dar eintelnen Tbefle

anlerdrSckt hat. Leider w ird es iiurncr mehr MuiIp^. sn^^ar in

Symphonien und Streichquartetten das Wiederholen zu unter-

lassen ; bei einem Tanzstück .ibcr empfindet selbst ein nnmusi-

kaliseber Hörer die Unterlassung als einen Menget. In ricbligea

nicht beirren lassen und weuigsicnü die zierlichen Moll-

Abscbnitte wiederholt. Auch lie»» er in der ^ria die zuKefuK-

ten ClariDellea weg, welche den Oboen eine fremde KlaogCarbe

beimischen, besonders zu Anfang, wo die zweite B-CIsrInette

bis in's Ueto ei* blnafagraUt. An den PnsaunaBiiaaaaa mag O**
Mlenflndaa.varaial

SladlataiaatiiMhla «anlaMt; Ohick
aa aadan. Bin TardiaiMt Ralnaeba'a tat aa, darcA dia

Neuherausgabe jener frlatbao Musikstücke {< 87IQ «ladar aS
sie erinnert zu haben , eo daas sie seitdem an vertehledenen

Orlen »ufgefuhrt worden sind; auch Slutl^sri hiirie »le nicht

zuui erstenmal. Ueberfaaupl könnte aus einer zurückgelegten

Oper Ballelmusik ebensogut in Concerten erscheinen wie eine

Arie oder ein Chor. Gluck's »Iphifonie in Aulls* würde unter

den zahlreichen, allerdings un^eichwcrthigen TanutOekeo eine

anbtaa AaawaU «nd Ceaabinatioa darbieten ; s. 1. aritoila dia

rkaala SdafwHMalk Im laWaa Aal (»Mr pmr Im
Jedem Biobt daa Hnman beano PaUlknai Fraoda

maeben. — Oeber die tLtndliebe Rnebaelt« bebe leb schon

nach ihrer ersten AufführunK i'" vorigen Jahr Nr. 1 d. Zl(<.

von t 8781 unter ilcrvorbehun^j ihrer Schönheiten berichtet

und, gestützt hauptsScblich auf die Scene >im Garten«, die lif-

bauptung ausgesprochen . dass man sich das Brautpaar nicht

bäuerlichen Standes denken dürfe, vielmehr supponiren müsse,

der Gutsherr verbeirelbe rtne Tocfaler und gönne den Dorf-

bawobaem Ibraa Aatbatt an der Feier des Festes. Soltle G«ld-

nafk, walabar tawiaa dia aatfirilebaa Daiaraobiada oad Orao»

ein Leser dieser Zeitung

hauplung bestStigeo.

Am ( I , Deccmber wurden durch den Verein für

rausik zwei Werke mit Orchester und Orgel anrKeriihrl: dsa

Magnificat von S. Bach und die sechste Me,sse As-durj von

Kranz Schubert. Für die Solopartien in Sopran und Alt hatten

die Conoerls3ngerin FrSul. M. Koch und die Hofopemslogerin

Friul. langer Ibre Datanlätaang (liiabea; dia Tenor- uad
Isaam waraa f«a VaiabiHiiffiiiiia (imi-Hama Palnfbal

and IMito) aiiiap—ia. MaflaMaMlieo Chöre des Magni-

Aoat arpralMaa bei aahr piMaar Aiüfllbrong ihre gewaltige

Kraft. Au.t den zehn Messen Schubert's hatte Faisst die be-

deuten risip ausgewlhlt. (Sie ist eigentlich die fünfte, wurde in

den Jahren I8<9— <8tl componirt und als nacbseUssenee
Werk unter No. 6 herausgegeben.) Daü beste Zeichen ihres

Wcrihes Ist, dass sie selbst nach dem MaK"'''!-''! , freilich in

ganz anderer Art, zu schöner Geltung kam. Streng contra-

punktische Arbeit erwartet man nicht von Schubert; doch

klintt aina aiamlieb kuMltoee Fnia {/Otm «mwto ^piritoj aabr

Im Crado trMt l

'i dia vier Siimmaa 4ad blart
Cbor OMiü aebMimmig siogt, and die oll VbarraaobaDdeB Mo-
dulationen wirken mScbtig. Der Schluss der Messe mit dem
Dona nobii paeem «eriSun ganz munter, wie bei den Haydn'-

schen und fast allen üsierreichischen Nes«en. — Die Concerte

des Kirchenmusikvereiiis haben vor anderen voraus, dass die

Abonnenten (passnrn Mitglieder] auch die Hauptproben be-

suchen und nach »olclier Vorbereitung die wirklichen Auffüh-

rungen voHsUndiger (enieeeen kteneo. Von diesem Rechte

wird alariwr Gabraaab aaaHebl, waabalb maiat aobaa Ia daa

itaalM-
mer überfMl tat. 1> febli eise nlcAt aa nvnadea ernster

Musik.

Im dritten »populären Cuncertc des Licderkranzes horleu

wir als Gäste den schnell zu Huf j;el;int;lea französischen Violi-

nisten Säuret uad ein FrUuieio 0 1 1 i k e r von der Msnnheimer
atatSottavaa naa (P-*v, Op. H), daa
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tweite Cooeert PaganiDi's, Walter s IVeislied au« deo Meister-

siDgera, ein Scberzioo eigener Composition und noch «ins Za-

Mb Tob M dar, io waktimi bciiMlM M» lirMsfltiKh«a

IlMUtwIrme

«rakM. b
meriCwUrtiigen Tirlno^n vor. Ftngeclel-Paasagen, springender

Bogsn , auch aeioe Bizarrerien . iLizwiscbeDgeworfcne Pizzi-

cati, cbromatiscbe LUufc in DoppelgnlTeo etc. ; es schieo ihm

b«r nkht gaoz leicbt von der Hand tu gehen und genaue

Kenaer der Compovilion sagen , er habe sich Maacbu erieicb-

Iwt. Dm Ztigab« wll als noch ungMlmcktw Stück foa

Wtoolawaki gvwaMO taia; dtria wird saw« fhUBlll)

«to* SMfcpfMIe oMktMboM , iMkhar M(t bIbb BillMHit Wa^
Mi«; M klang raoht artig. — M. OMkar tet Mb mflknand

ftth UMusgewagt. Dass sie (rait Ausnahme de? u-hlie'^slirhen

tiOlllia TOO Schumann : »Auflrige«] nur langsame oder mU^sig

Wwagte Oaaiiige brachte und darunter ein paar sehr letchie

(wia das Moxart'scbe Wiegenlied), hlll« gar nicht« geschadet
;

einr»cbe Lieder liönoen unn recht wohlthuo , und von einer

Aoltatwin Torlaagt nun keina baaondere Galiollgkeit, noch
' Coloratar. AlMn so galrageoam Oeaang gabOrt raioa

MHkrtfUgirMdbCb-
begabt. aehdal Malata

Ottiker die Töne einxe)n herrorxiiholan ; man glaubt den

mechanischen Druck zu merken, der den Ton durch die Kehle

achiebt. [Bin boshafter Freund pflegt von dieser bei Damen
nicht ganz seltenen Manier zu sagen : »sie singen Xaccaronic,

anapieleod auf den bekannten Fabricalionsproceaa.) Nun, das

kana sk)k Meb geben. Geflbrlicber iat, daaa die Singerin die

rMtzuhallen weiia. Dar TiM wird Cut ragal-

«to wmif SU tiaf elm—m md Mgi «nt
ÜMtr, odar omgakahrt; dia ScInnalniAB««

am dia scharfe H&hentage rind manchmal unbedeutend , doch

(Qr das Ohr Immer bftchst peinlich. FH. Otiiker ist noch jung :

wir wüoschpn ihr von Herzen
, (Ihm sie DO<^h rechtzeitig eine

tflcbtige Lehrerin Qndea mdge, weiche ihr eine gesunde Scala

In (aballenan Nolan beibringt. Vorteitiges Innstrelsen und

galaaiaa Bwfanklataohan von Saita dar adnalkiiiao lag/mi (Br-

dara biar atebt.

Mt BpaBaaag Iwlta mb Ii awat ftadl dem angek^ndig-

laa Anniätoo daaBaita Oaarg llaatelial entgegengesehen,

den wir bis jetzt nur aus Berichten kannten. Am 16. Decbr.

gab er in Verbindung mit dem Pianisten Herrn Ignaz Brüll
ein Conrert. In seiner arslen Nummer sang er die Vittoria-

Cantale von Carissimi , eine Arie aus *Orfeo< von Haydn und
die Arie des Raymondo »Mi dä »peranaa eU cor** aas Hlnder«
»Almira«. Es war eine wahre Brrriaohung. AiHWirtiga Rafa-

ranten hatten von einam Bariloo gaaprocbao , wafcracbatnWeh

«aa Slookbaaaaa Bariloa itC niinintinl'i fTlI—ii Int iW>dln||i

vttlla BarllOttbaha, abar itebtigaB Baaiklaag. aad iwar iai 4a
eine der schAnslen Basaalimmen, krlflig in allen Lagen ; dabei

kamen die LSufe der Cantate and die raschen Passagen der

Almira-Arie kl.ir inii rund heraus. Als zweite Nummer folgten

vier der Schubert sehen Müllerlieder. Diese bereiteten uns nach
dem Vorhergegangenen eine kleine BntUaachung. Schubert ist

gawiaa kaia waiobliobar Haiikar Bad HaaacfcafaStife wadar
bart Bocb nah ; d»a»0Bli vmMMiNa dar Mtatir iMhl, aieh

Alt tialiaiatli iilluwial
nerabbeugeo, nicht einmal zu harmloser Munterkeit f>Ich h9rt'

ein Btchlein rauschen») , und wenn einzelne Stellen weicheren

Gefühlsausdruck heischen, schllgt dieser leicht um in forcirle

Sentimentalität. Nur das vierte Lied, »Eirersucht«, sang er un-
gazvrongen, doch wohl zu barsch. In eine dritte Grupp« waren

UM Uadar iMaammaBuhm (BralwH, Frans, lobiaatato ,

Schumann} ;
prtchtig lauteten hier lüer Asraa von Rubinstem

and »Die beiden Grenadiere« von Schumann ; die anderen ge-

langen wanigar. Biaaa achickt sich nicht für Alle I Henacbal

bat nna mit der aralan Omppe genigt, data ar wlaaa, wo aalM

•Sibillar gli angvifAlHto* aoafllBdars altaaMa« ; diaaa nSebl«

ich einmal von ibm höran, am Rebalan mit dao Trompalen nad
Pauken des Orchesters, oJer die Arie des Palanlo ^Col raggü>

plaeido* ans lAgrippina«. oder aus »Jo^iua« die des Csleb »Se«,

th€ ragmg flamet arur< <>Seht die Flamme zuglaich ain

wahras Virtoooenslück ; wie mäsaten die ohne alle Anatrengaag

barvoralrSmaadaa kamgaauDdan TÖoa wirken I Oeberhanpl

«fra bai Hladal Mab vM (Br diaaa SHaMa zu (bolaa aad Ba-

dantaadaiBB ib dia aahr IMha AlBlr^^ria (4701). Ik aar-

steht sich, daaa man ainem gemischten Publlkam nicht ta viel

auf einmal von Kindel oder anderen alten Herren bringan darf;

aber die Neueren könnten, wi« sich ^hon gezeigt bat, bei

passender Wahl reichlich baisleuem , auch Brahms, aoch Scho-

bert, — es brauchen ja nicht gerade die Müllerlieder zu sein.

Die Baaslieder des treulichen B. P. Kaarfmann siod ganz

wia für Hanaebal gaaobriaban (sDarSaknaiad«, sflia tiatlBn ata-

aadar SB haralcfc llabs, »Dar PaMmolarsalo.) ; wm kaaal «la

aiabt bbbIi Anm Wartha«
Herr irfill war seboo Tor etwa zwOlf Jahren , also eba er

noch als Opemcomponist einen Namen hatte, hier gewesen nnd

balle in einem Aboonemenlronceri ge'^pielt Von rljmaU (ein

zweites Gastspiel vor Jahresfrist traf mich nicht in Stullgari)

war er mir als ein sehr iScbtiger und geschmackvoller PianM
in Erinnerung gal>lial>en. Br bat seitdem an Virluosiiit noch
bedeutend gawoonao, abar in ainam andaren INinkte aicfa var-

•ndaa«. la in batrilbaad, daaa iowMr mabr Clavieritawllar

GaBiaimi darin saeban, Tkkl aadTMipo garingsohitiig tu ll»>

handeln; Liszt hat das nicht gathan, Rubinstain auch nicht.

Herr Brüll führte zu Anfang Beethoven'i Sonate Op. 1 1 1 vor.

Er bemeislerl iJ,i> .li'iVt/ru ron frriu vollsländ:^
; darjin wiirf es

.'vrliuii gewesen, wenn rr uns gegönnt hätte es rem zu ge-

nies^o. Ich hatte die Sonata var dam CoBoert noch einmal

durchgaaalMn, hatte dan BlBgaag daaAUtgn dar RaUw vaa
Saabatabatallignraa klar in lopfl,

Oawfrra saraebt sa fladeo. Wia
gangen sein, der die Sonate zum errtenmal hörte ! Gewiaat
denn wirklich Beethoven durch solche UmschleieruogT Dad
was gewinnt der Virtuos selbst? Kaum etwas anderes als dass

eine bewundernde Dame sagt : er wird von dem feurigen Rosaa

aainar Begeisterung unaufhaltsam fortgerissen. Nsn wird nicM
niwranlalMn. Kein varaäalUgar Maoieb lordart vaa Claviar»

apM da» aaarbiiUiebaa Saaf alaaa OMrawiBj M 1m|
axpreaaivM SlallaB liaBB saanlw all kran
Dringan adar MaeblaaasB , iai AnatUMB an dfaaflrfMha li»-

menie, tiefen Eindruck machen, nur moss der Hörer solche

Gefühlsbebungen als natOrliche erkennen und mitempfinden.

Weit »ellener ergiebt sich b.^j >rhnil=en .'^Ulzen ein innerer

Grund, momentan von der strengen Vcrthciluog abzuweiotiaa;

elgentlicbaa ftmfo rubato wird hier nur unter besonderaaltaH
attadaa aad lamr all DabariagB^ aad Taniab» aieb mpm

Um waaa katoaiW Aalaaa s« UngMalilMllaB aate-
i, M arrafaa dtaaa« «liMi aia aaab aaeh aa klain , Ib

fhrar laoBheliaa Ineonaaqnaaa BarOabahaeae und dia VaraM}-
lung von rnordnunK . um nicht zu sagen Unreinlichkeit. —
Zum zweilenm.il trat Herr Brüll an den Kiögel, uoi vier Moi-
nere Stücke zu spielen (ron M(.rL.Ji-ls>'jlm

. Chopin, zwei von
ibm selbst) , das drittanat zu ainar babacbnn ConpaaitiOB «OB
Hanscbel (GavattB

Nr. • «an Litit.

Googl
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An WeihnaobUCBterlag baUM wir das »ecbMe Abonoe-

DMOteoocarl. B* kan «or : I) Wathnobla-Ouvartüre von Percy

Oaiachiiia ; 1) Z««Mw nMMÜMrMMMW« Op. U (C-4ur) «oa

Igoai Brüll ; 3) Coooart-Aria : altftMuf» TMhtar*. tm lari

Uailar-Bergbaof ; i] Paraphnae fQr Pianoforl« Obar Maodals-

sobn's •SocniDamaebtstrauiD« von List! ; 5) Lieder (eine lieb-

liche Cansoite ifamore vod Lolli, (iretcben »ni Sfiinnr nl ^ :>ri

Schubert, »WidraunK' 'on S<liumanni ; 6 A nioll-SMiiphonie

\on Memiclvsolin. Üle djMt rnumnierD spiello Herr Rrull. Sein

Coocart Ut keine hiinmelsttinuenii«- Composilion , aber recht

aaapraefeaod; diesmal sorgte da- ()ri ht".ter für Einhaltung des

TaklM. ItafltHi IrtSl dla »F!arapbraie< kaioe« aokiMO Zügel.

tthätß UM dM HoAMÜiaOTiih «mliinll, kam mar ab

— Urtu WwW ; doeb alt ta BUtaftwIaHHl ans

dtr Omnariire daiwiaehan fbhr, aeUmM 41« IMghaa wto vor

cint-iii pliii{|jrhen Schreck aus Rand und Band, daaa cia flOcb-

lend ubiTuiiiiitiJtr pur/elicn. Herr Bröll schenkte noch ala

Zugabe einen i^lmpin riv-uioir . und jelil mit >o feinem rbyth-

iniscb discipiinirten Vortrag, dass fn ihl it'N Staunen aufging.

Kahrt die Segen reiche HimmelMochlor <ir<li. mg am liebsten bei

Cbopin eint oder ist für sie Beethoven zu sehr TitauT Oder

kttnnu wohl gar das Scbaakela im Zaitmaaas ai^tt Ab^lcbt nur

Marvanaadia aataT Eam nOiMil — Dm Tocalao Tb«U daa

Cwoarti WaMM fnm MiMar-Bai(hiM balMiMHMit. »kittt-

tka'a Tocbler> , mit Instrunaalaibagiaitang oanpoolrt aaoh

aiaem Gedicht von Byron, ist an sieh eine ganz annabmlicba

Mu'ilk, il'T aber au slJitten kommen würde wenn man weder

cl<'n I <-\t verslSnde noch den l itel wi!^--!«, also keine Kunde

li.illc d.i>s eine hochlragische Silutlnin vorliegt ; il< r l iciltjro

Gleich«! Ii nti, welcher bis nahe zum Scbluss anhiilt, Uisst nichts

daigleicSt'fi i rr.ithen. — Herr Götachius ist ein junger Ameri-

kaoer, der am hiaaigan CoMarralorimi Studien gemacht hat.

Sein WeibpadllMiloriwn hat aiM OMlaade Binlaitoog: Hirtan

I fViellMa attihi h«8fc oba* IrMMlIraad) . 41

Heerschaaren stimmen das «Ehre «ei Göll« an (Posaanen, Trom-
peten. Ilönier] ; dann folgt der Hauplsals der Ouvertüre, in

welitu-ni lI.i.! Motiv des Kn(!p|i liorc-. wiederkehrt. Tl i^ f, mze
liisst s.iiihiTi> Mache und pesciiicklc In-.lruincnlalioii erkennen.

E>n>< I M'li'K''»heil
,

den bekaantL'ii \ lolunceili^ten Jules

de S wert lu hören, habe ich versiumi : er halte in einem

Too der ehemaligen Opemsingerio Frl. Bboda veraoiUllalaD

Coocart (lg. Oac.) t**l>Mt- Von oiaar UarfanUiMtiarto, FfM
Blaaehl, MUmt Uhmia aa füriaar Coaaaraklra, «nr mf
daa 4. Dao. oia Caaeart aafaktadlgt, MoMaoi ato aeimi ta
Lanl» daa Novombar arstmala aol^pelnMii war ; daa arata Gaa-
cert hatte Ich nicht be«iirhi, da.s zweite musMe mehrmals *er-

achobeo werden und kam dann in diesem Monat nicht mabr

PaMa da taraaata aaHranaabtaa Caaeart) oadi

oben ler »ang Uli
dur-Trio, die I- rm.

.B-duf lur Puii ifia

wurd''. so lf»g i],t« ;

f' '

'
.;:r -Mli III II I] III in.' t n

herab^ejosrn — Kin l'iainst Herr Hickard und eine Fiannlin

I l-'rl. H <> p I' Ii 1 1 k i'tti{iliililen die Leipiiger Schule, der sie kaum ent-

flogen, aufs beste , Herr Rickard im neunten . Indem er das Fis moll-

Concert »eines Lehrers C. Reinecke vurlrcITlich spielte, KrI. H<ipekirk

;ini sirbcnlen Concvrt, mit Chopin s F moll-Concert ;anfaog« etwa*

befangen, daher einige Mal« unruhig und In einigen Details ungluck-

ii< li. ilnrin oh-T mit völliger Sicherheit und Beberrtcbung ihrer Auf-
i.iil..' ni .1 dem l.irKlii'llii de» ticnselt'schen Concerls, — Im achten
CoiK «Tt riin)^ mit .Sjnisalu ein .Sttnger um den Preis, um ihn schliess-

lich — davonzutragen, oltmlich Gustav Walter, der Scliuberl-

sanger. Derselbe hatte sich Tags zuvor durch einen mit Aolon Ooor
Piincforlc

, Reiripi'ko, Schradii'ck und Sciiri>der veransiattcteo

S<:hubert-.\t)end du* liunsl d«-* Grw»ndli»u»[iublikum"S im Murra er-

Irr ,li.l^Mril.•m kam »ur Auffu'iiung J.>v Ks-

- l'J..iii;iiM.' für vti-r M,iod*' iihd \ ,»riiitii>rn'n

Wi-[in S.lr,l^.lll .lull h \S',i:i.'i K'— ''Int.:'-'!'

1 itill'.ii It 'ihrrifiil,;!' »einer

.•i~t T.in-.ii.i ^ l!ililni^..-ArT' . .l ii.ii Ijrder vaa
KübiiiHieul und Nclinberl, v^ tliri-rul Saiits^itc %fnt Ht-sli--. luer-«! gab
und von Mendelssohn'« Concrrl durch l.alos l'hsntasie lu finrn
eig''nen Tanzen herabstieg.— Im ni'unlrn Conccrl i>ang eine Kunsllenn

ersten Ranges Frau Kulle-Murjahn au» karUruhc Arie aus »Acis

und Galalhea«. Pastorello von llavdn — allerlieb»!! — «Do bist die

Ruh'« und »Der Museosohn- von Schubert . Den im iianz.?!; i;ul«n

Eindruck de» siebenten Conceit» »lorle Herr Buls» durch Hffecl-

mscherei mit Schumann s «Ich grolle nicht' da capo; wenn sich dar

fllager auf scId ä etwas zu Uute thal , so war da« freilich zum Theil

Sobald daa Pnbllkuinsj. Zu erwihaeo sind noch die lostrumenlal-

warfca: Sebomano's Dmoll-Symphoaie lin Folge der Orcbesler-

Defecle gsaebleppt and gehackt:, Haydn'i C moll-Sympbonie (Nr. •),

Grimm's Caaoaaalle und Meodelsaoba's OuvertOrs so Ruy Blas. Es
lat traBrtgweoB man bamarfct, wla dia Diraoliao dar Nolh Gebote ga»
horobl oad den Sohwerpoakt aaf die voealea Laiatnofsn und Sola-
TOilrage legt. Die Sgnme dar symphoalscbea Leistongen ist alaa
aaaasrsi gering«, und abe aaaar« Zustiade besser gewordea slad.

lat alaa Vorführung symphaaiaeber Novitflaa aoob aiobt rathaan.

Oaa Mala (sabDi«) Coaeart braebia aosaar Oaary'a »dlabai Matal«
aar •obaaaaa'a Maafrad-Maaik. INa BaU waraa blar wla
dart la Uadaa darBama rialkand Klabar «ad dar I

awArti
Dia latar^abmMaial

>, dia Afla aWa ta^ lab adaklk aaa I

kaum gaaggaad
Prftbfat* (

gelang recht gut

Jicni. Basondaca MI dl« dritte

In Aftaal» Baf VMMHat
iiMg,daaaa(

Coaoart war dam Andaaka« Beatba*«a^
Treiber aptsHa BaatbeWs Cwoll-Coooert «ad
Bdur-Roodo, das sehr dankbar iai. Frl. Biaolda PfMaab aaag
genügend «.^A, ftrfUto /• und Uadcr. Das Beate

rieht galoatMM VorfDhrvag dar giaasaa (drUtaa) Laoaar

uj ^ .d by Google
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m Verlag voo

Clavierstüoke
lU

vier Händen

Rt. I.

Mb. S.

N». S.

No. i.

No. 5.

No.

No.

No.

Mo.

Odur] Op. t. Mo. 4. t Jt <• ^•
(Gdur) Op. 1. No. 1. %JI.

NielilgManf fHdur) Op. t. No. «o. 4 ul B« ^.
Albumblati

Albumbiatt

Filur) Op.

iEiuoir Op.

No. lt.

M». II.

No. I«.

No. «0.

Nu. i. < 50 ^.
No. 5. « ur JO ^.

Albumbiatt [Edun Op. i. No. 6. i Jl.

Prlludinm Oesdur Up. 9 No. 7. S 30 J^.

Priiuiliuni Bdurj Op. 9. No. 9. 1 uT 30 Jft.

Gobot (FmoüJ Op. 13. No. (. I uT 50 Jfl.

Manch (C4ar] Op. U. No. l. 1 «• .^r.

NmlMtl (Ooadnr) Op. U. No. 6. I 60

h tfir iriHMirilrtii (Domii] op. *«. No. 6. i ur.

Neue Clavier-Compositionen
(14] von

ftüfiMt Sitnf«rt
Albambllttor. Charakterstacke ftlr das Piano-

forle.

Op. 9. Hen I. I.tS UT. Holl II 0. III 4 1,00 Jl.

No. 1 1 » 4 4 4

•flf» 0,40 1,00 I.SS 0,10 0,40

No. 7 4 9

i.OO 0.60 1.00

Die»« reiZL'iidi-n tiiiiti'!»' Iiwn-u i.;iin.|>iiMlHinf ii iJts preis-

gekrönten CnmponistiTi »i'rden KrtuniJon guter Mu<(ik »/II-

kommeo »«In.

«erlln SW, Luckhardt'sche Verlagshandlung.

Neu erschienen im unirr,'pii hiicieii Vcriajic ;

S luraiiiselie Volkslieder
SbofMlalVM

AnasUstns Gifln
für

eine Sinsttimnie mit Begleitung det Pianoforte

Theodor Else.
Op. 49.

No. 4. Der Schwimmer. Liegt dort die ichOne Eb«ne. — No. 1.

FrifteB. Woxo IM meia leDgen H««r — No. I. Ttobchen. Den
«oll Umh dl« Schabe dein. — No. 4. Der OebngeDe. Lieft •<>

r.— No. S. Die Uluferin Hüft am

Loipxtg.

Prei« Sdaarlc ».
C.F.KAHIIT,

p.a.>A

Für Concertinstitute.
id. Bote .

loBaitta.

MD, IMMle (BHMm Op. Si

Neuer Verla« von Ed- Bote üoclt
iDllOrttll

jg ll.ie. actio.

• T,44>.

. A t,0«. ooMo.
• 1l,40.
- 9.44.

. . Jl aetto.

- ll.tO.

• 4^.

Bedeeke, Sek»
Partilw ,

OMhMlW - «4.44.
- 4.44.

1Malke«ikr>P«f
Partttor . . M 7.M.

- iS.üO.

[<" Neuer Verlag voo

i. Bieter'Bied ermann in Leipzig und Winterthar.

ZWEI andante;
fOr Orgel

suiB Goaeertgebrenolie
componirl von

Gustav Merkel.

Mo. 4 io Aate. Pr. 4 .« so jjr No. t in AomH. Pr. 4 JT 44 ^.

Zwölf Orgelfugen
TM nittlotr Sckvierigkeit

zum Studium und lom kndilieheii GelMrancbe
oomponirt von

GostoT Merkel
o^lt4.

Hefl I. Pr. i Jl r>0 ^.
No r Puge in Cdur Pr. »o

\
No. *. Fug« in Kmoll Pr. ^

Nü i Fug» in Arooll -99- ' No i. Fug» In F dur - 90 -

No. 1. Fugs in Odur »90-1 No. <. Fug« Io Dinoll - 90 -

Heft II. Pr. i Jl.

No. 7. Fug« In Ddar Pr. 90 3f |

No I«, Kug» in C, moll Pr. 90

No. 8 Fug» in Hmoll -90- No H hni:n m Ks iur - 99

-

No. 9. Fug» in Bdur - 90 -
, No <1. Kuga in Cmoll - 99 -

t«»] Soeben erschien die O. Auflapro der

Curt Langer'schen

fialoiigtttek für das PiaDofoite.

Pr. 4 Jl.

Yoriig voe C. P.KAim»

I. rmann in Leipxig und W
Lolyalgf Qoenlrau« < ».

inlertbur. — Hnu k von Rreitkopf A BiMol ! Laips%.

— Redadioa: Bcrgedorf bal Haabargb
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laktlt: OlftUm Im Mbtn MttUilatlar. — Anteig*n »od BcurlMhMfW (Für Clavirr [G. U*HbiMD-Hiii.ea, ScbarM, Ctatonetta, Huino-

iMb* Op. %, Orti iweihindig« CUvi«i«lttcka Op. Koharl MjMtuii, Srch» AlbuinbUilcr; Jo««l Gauby, Aat MMMiMrlich«D T»B«n
Op. 4 : Gotifried Linder, Waididyil Op. < s. Aiit-Kro «IIa Tteaatow Op. «•]. Qrad» ad Paraaawim «oa JacfiM Oaal). — NaoMt«
operatufruhrnngm iD Puri«. Vierter Art Ta|abMlibllllarBW 4mi llaaelMMrGoaeMltokMiadaraniM f
aalWB <»T</79 — Barl«bta !6oiba). — Aniei^er.

Olftfbm 1» MiMB mttolaltor.
Von Dr. Rnjr» Rlemaao.

Wir besitzen eine ticmlith tiro»»«' Aii/^hl von histori-

schen Arbeileo über die ür({el und ihren Bau; ich will nur

die »Uistoir« abrate de l'orgue« im «iertea Tbeile von Dom
Bedoa de Celle* barabaUeo Werk »L'artdu facleur d'orgues«

(Pwia 176«—1776) aeaaaa, welcbe ««o Vollbadias Aber-

•lit(l7fS], Da Haaiai ««nwbrCaadl fbrt««fBb«« (I Mt)
aad f«a TSpfar ftai aaabaMMM «ante (IS65). «ka iMa
alaaa «iMMiobflB Braebthei der «tnaehlSitigen Litmtar ana-

macbt ; ferner die Orgelgeschichli- um K F . R i m b» ii 1 1 , welrlie

dem Werke »Tüe ürgan, il8 lii~lor\ and < oiislru< lion« von K.

J. HopkiD.H [London 1855] »orausgcM-lju 1>1 i-.!. di>' OrKi''-

bi^lorie« TOD Spoosel ((T*!)], dio »Geschiclitliche Dar^lrl-

lung der Entstehung und Vervolllofflmaung der Orgeli von

J. Aatoay (t>31). Auaaer dieaen Spectalwerken bellten wir

•faM Aaiabl wertbvoUer Beitrlge zur Geicbicbie der Or|iel in

«Mk alltHBeiaaa Maeikgaacbicblaa vaa Hawkia» (177« im

I. N.). Baraar (177«—I7H ha n. Bd.) aad Parkal
(I7M, IBOl i» n. Bd.), tawia ia «lautaMB AiHkala a. B.

TOO P. W. Arnold In Cbrysander's JahrbQcbem ff. Bd.. voa

Schiihiper (Spirilrijir'ii ISTl' n. - w. Die nioLsUMi dieser

llii-il^ <k izzirli-n ,
Ihi'il-. .ui-ucfiihrliT^'n Abhandlungrri lrj;i'ii

ziL'Milirh ^H'i (ifuiria ;iiif ilii- Vii(- ii..ltM' l ' pj^e^chichle drs In-

Strumeola, wührend desr»-ii eigentlii he K n d h e i t e «r h li i e

; hn Dunkel bleibt. Nur die beiden lel/i|.'>'ii.<nriten sind

•asiuoehmeo, da sie speciell der Ga«c!ii(hie der Oigel

im MMeWler oachrorscbaa ; aach das was die drei grossen

BIMfflNr baibriagaa, brtrift tatMlM 41a ailuateiieriiebe Orgel-

gmhfchla aad awar apadell die MbaifiMaileriieha, «Mraad
dia aiiaallicben Specialislen von dieser wenig Nolix oehmen.

Der Bavptgrand der aurrallenden ThaUwrhe ist der , das« sieh

oocb niemand die Mtilic grgrbeii hnt, die s|);irlii'lien
. w<ti>l.'-

slen« xerstreulen Noii/en lihcr dii- Con^lruriion der früliniiU< l-

alterlichen Orgeln / n >-
,i m m u n / n s le I le n und »o ein an-

schauliches Bild vüu diesem fruliesten Stadium des eigeniliclien

Orgelbaues zu geben ; die Orgelbbtoriographen würden gewiss

akht verfebtt habea, eia sotebea Uiren Schrillen einsuverleibea.

SalbBi Parfcal, dar «W aebltebaraa Nalerial snaamnengetragen

kalt MatalitdaMaakaaaMa, daMdbato vararbaMao, raa-

dara Matal aar aiaa Balba maaaiBwabaatriaaer Nallaaa. Waaa
Ich in rolgeodem versuche , diesen Peblar tu begleichen , so

kann dies doch nur in einer dem Orte dieser Mitlbeitungen «n-

gemeasenen Kürze geschehen. Vielleiclii. d^^s i-im- di-r <li-ni-

ntehft so erwartenden umfangreicbeo Geactiichtsacbreibungen

SV.

Daralallnae MMia
aiebl dia Harraa Aaleraa

dar Orgel «on

weiter »nsfiihrl,

wji'' H Ii /II N.igen

arbi'Ucl liiibrn.

1 . Die RinfUhnint; der Orgel ins Abt^ndland.

Der Orgrlbüii soll im Orient schon lange geübt worden
•eia. eba er im Abeodlaoda bakaaat warda. dia Matrapba dar

Rabrtar. dar Bydraaiaa daa Alasaadriaaia Haalbtoa aallaa aieb

darl sa dam Inatramaala fbrtaalwlekaU habaa, aralafaaa wir
heuta nater dem Namen Orgel «eratebea, und das Abendland
halte »Iso dasselbe in einem Zustande ziemlicher Vollkuninirii

heil von dort übernommen, So ungefähr ist die iil'gerneine

AiicMliine ; denn iin Jahre ".S7 soll dio erste Orgel Ins Abend-
land gekommen sein, bekanntlich als Gesc henk des griechischen

Kaisers Consianlin Copronymos an König Pipin von Franken.

AU Bürge für diese Nachriehl wird gewöhnlich Eginhard anga-
fübrt, welcher (Annale* reg. Franc, bei Du Cbeana Wal. ff.

ier. Ii. tsaj lan labra 717 aialdal: aCoaalaaliaa* iavanlar
Pf|iplaa ni^ midla mirfl BMaara, latar qaaa al argaaa.
qase ad aam ta Ceaipendio villa venerum« etc., d. b. aKalMr
CoBBlaBtIa sandte dem Könige Pipin Geschenke verscbiedaaar

Art, unter anderen h\h\\ Orgeln'' oder^ miisikali»cbe In&tnt-

mente*] : dic^cilirn K' I "rin'«'» .in ihn in der Stadl Coropi^^goe.*

Nun wird ;iliei li < .Na> hrichl Eginhard'« in zwiefachem Sinna
angerorhlon, nimilirb entweder so, doM ein so frühes Vorkom-
men von Orgeln sehr unwahrsrheinlich »ei, oder aber, dam
Orgeln jedenfalls schon viel früher im Abendland« bekannt ge-
wesen sein mflaaea. Was die erstera Meinung ItalriSk , so ist

ihr gegaaiiber dia Melduag Bgiabard'a ia ibiam gaaaaa Caa-
fanga aunracht «a arhallca. d. b. « tat dareb aadanaalla Zaa«-
nisse gana unswaifelbaft faUgaataltt, da« das fiberaandta Qa-
schenk wirkllrh eine Orgel war ; slMr auch die Verfechter der
.Ul li ri ll Mrihiiiig können Eginhard riii hl-, .inluibeii, da derselbe

mit i.i it.. III Winle belianplet, jene Cir^cl sei die erste gewe-
sen, «i-:rli,- iii^ Vtfiiiilliiiid );elkOinmeii. Mit anderen Worten:
Eginhard s Zeugiiin^ allem ist für l enle Slandpiinkle von keiner

Bewei^krafl : die »Organa« könii>-n n'ue allen Zwang ila imMii

kaliscba instniOMnle« verstanden werden, und voa aiaam aa-
eral tal aiebt dia Bade. — Andara gaataiiel aieb ahar dia

fiaebiiNr, weaa wir aaa aocb wailar ia daa Qaaliaa aaab Zaog-
aiaaaalBrJanaOrgetaaHwbea. Da meldaa aaaMal Aa Aaaalw
Kasariaaam [weiche nur bis 790 reichen und sehr ait tiad],

ohne fibrlgens auch nur die Gesandl^chafl des griecbiselirä

Kaisers zu rru iihiirn a 767: «Venif Organa in Franriam« und
abenao die bei Du Cbesoe 11. 6 ff. milgclheilien frlinkiiciien

u, ^.d by Google
j
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Annalen, die bis 800 raieheo nod »bmtM» sehr »H sind : •.Ipso

veoi'l Organa in Fr.itici.iin>. Aiu h Hrpidannus der iillere, der

nach GoldasI Scnpl. I Kml um lOhj si.irb mi'ldcl niw Jahre

757: »Veni* Organa in rranrutii« Uif H.'Ii.iiuII'.hl: ilr^ Worles

Organa als FeaiBioam, ent<iprechcnil uasereni »die Orgel«, i»t

Mhr aaddlaad md ilgt die VermulboDg nabe , das« auch bei

gtahard da tOtpmn ats Singularto ta versieben sei. Allbocb-

^Mtacii (i. B. M VhOnt iflit» In d«r pMlmeaparaphrua —
rgl. SobUtef's TiMMttnM L «od HI. Bd. — uid waoa die ton

Gerfoert mli««lbal!lM >lltaceM«ttMliM TnMtol« Sbar Mmik [la

denen der von mir in der •Nolenselirin« aus eiDM Laipiigar

Codex mitfjetheille konomt] voo Nolker BalMiu sind, sohoo bei

dit"-em heissi die Otkl-I diu Organa, gen. und dal. dero orga-

nun. OfTenbar haben die geoannlen Annjilislen die deutsche
Worlform gebraucht. Die Form Organum haben dagegen die

Aonales Loiselliaai, welche schon Regino von Prüm f 915]

kaoole und benutzte, sowie die um 900 verfassten Annales

faldtMM, dk OlNiieiM die Nachricht dam Btiobard oacbaa-

MhraibN aebsfaim. Man baacMa, dM ktinw dlMtr lllMlaa

Gtwlhnmanner aa|t , Am diese Orgtl dio ««to liwiw Mi»

walehe ins Frankenlaml gekommen , wann ioflll dir ttm kflB

anderer lein zu k()niieri «clit inl V irianus ScOUtt daga§M (bB

(OH« msrhl einen iIi-riirliK'-n i'Pi<torii Scr. rer. GeitD.

I <16 .tun« "ir. 'i orn.inuin /irimiJiiji venil in Franciam«.

Lambert von Aschjöenburg t I 077; hat organa aU plur. neutr.

mti kamerkl gleichfalls schon, dass diese orgaua die or>icn ge-

«MM MiM. Ab aohünalaa aobmöckl atwr Avaatioua den Be-

iMM MM (Am. B^otom. li«gtatodl IIU. III. SOO) ; leb fllwr-

HIm: aCtMMto Miaendel eia« pMindlachafl an Pipln mit

dam rBniafilMfi Btaebof Stephan an dar 8p4ue ; dieselbe ge-

langte mit einem Geschenk de« Kaisers auf dem Seewege zu

Pipin. D.is Gesi^henk war ein sehr gro«e» musikalisches Instru-

ment, nciii^rlii'i] iin i rr,iii/_<}^i<n bi> dahin unbekannt

war. Mao nennt es ürgel ]org.inoii Dasselbe ist aus linncr-

neo PleifeD zusammeDgesetil, wird durch flUsebllge angebla-

•M nad mit Hiadeo uad FOiaan ('. er sagl sogar : OMOuam M
pvddMdIgltia, alao mii dao Zabon) gaapiall.« Abgesebao

von dtM aitM iMchnaiMMU, dtM «r Mboo am iabrm
dM Ndil ipialaa IM, tat aoeh das phunbnm allMiB wahr-

Mbeinlich ein Irrthom, da die Pfeifeo in den illeiteo Orgeln,

aoviel wenigstens die auf un< gekommenen Nacbrichlen xeitge-

niisisischer .Schririslcllfr bergen , au* En oder am reinem

Kupfer gefertigt w.-ircn. Aveniinu» litsst aber .^mer Phantasie

Avias Spiel und heNch reibt eine Orgel seiner Zeil. —
Hiernach scbeioi es sbra jadaofaUa faaUiulehea , da»« Pipio

aioe Orgel geschenkt bakaM «id Mbr «•biwhtinllcit, dass die-

Mlba nr dM Abaodlaad «Amt oeoM war. lodaMio atod doch
Binharlil AawtohM dafBr da , dMa OrgalD Mbon vorbar k»
Abcedlaada bakaont gawaaan saia bSmüi. Die Nolii bai Pia-

Haa, daM Papst Vitallan ff 671) den Kirchengesang verbaaiert

babe. 'adhibili- nl ( Miisonanlidni orijauiso, diirflo Irolz de* re-

aervirenden 'iil i|iiiil,im vfiliinl" besser auf Inslriimenir liber-

haiipl, besonders .vailenin^ilriinif ntr bc/uLln Ii ;;i'fis,i «..nbri,

abgesehen davon , da&s Plalioa keinen UewUhrsmano nennt.

Dagegen beweist aber eine IXefiniiion St. Augusllns (f i30j

wanlcalana die KenotniM dM loatrviiMola und iwar uolar dem
Nimm ongaaum (ad ImIb. U. XTI) : tarfaaa baiiaeD all«

aMiftaliaoban laalraBMla Md aicht aar JeiMa giiiMu darob
MiMbllga mitWhid yarMhaaa wiri Organum geaaaat.« BbaiMO
belrifll eine Beschreibung Cassiodors (f 66I| in der Erklärung

des ISO. Ps.ilms ohne Krage eine Orgel ganz ähnlicher V.on-

airaction , «ie wir sie im folgenden genauer kennen lernen

Warden (Die Orgel ist wie ein Thurm etc.,. So iüt es denn

weiter nicht verwunderlich, wenn man zu Arles auf zwei Sarko-

phagaa dM 6. odar 7. Jahrhaaderla AbbilduagM paaaoaUaobar

Orgria QillMdae baba* «fll (vaiBl. CaaaMBHkar, iOiMira da

l'harmoala ala. 8. M) und Mersenne mag vielleicht ratibt

haben, weaa ar (Harmonie universelle VI tS7 der Helief-Ah»

bildiing eines kleinen Positivs, welche im (iarlen der M.itlhll

zu Horn Kcfiinden worden, ein sehr Ih Iu-s Mter hi iiiii-.-! I uikel

hat diese Abbildung .nif dem Tilel <les zweiten B.uiiles »einer

Geschichte wiedergegeben; zue^^l mitgetheilt wurde sie von

Hawkioa iGao. bist. 1. 403). Zariiao giebt lo doo SoppliaMMi
mufticali (iggg) dla Zaiehaoag dar ia aoteaa BaaHa baind*
liebaa Wladlada afaiar Ofgal, «alaba aa gl* ta Oiada gaalaa

da« babaa aoll; Mi warda aardlaaalba noob tarflck koaaM«.
Di« Windorgelo werden also wohl ein beirScbtlich hSharM

Aller haben als die Orgel Piptos. ja man hat schon den Ge-
danken aufgestellt, dass die Was.<rrorgel des Ktesibius |I50

V. Chr.) eine Verbesserung zur Regulirung der Windstärke)

jener lilleslen kleinen ürueln gewesen sei. Der Gedanke hat

viel Wahrscheinlichkeit, lüssl sieb aller schwer als neblig er-

weisen. Vielleicht war die 757 nach CoaipM^e gekommena
Orgel rdr dM Abaadlaad dia anla vaa baUtchUicbar QrOaM
(das agnodM 81. Aagaadaa wird wähl eaB gm» Mlli aa tai^

illbia aabi) aad wabnebaiaHcb wird dieselbe in ori«otaliseh«a

Oaaebnnek« au« edlen Melallen gefertigt und mit edlen Steinen

verziert gewesen sein, wie solrlies von zwei Orgeln berichtet

wird, welrhe der Kiiiier Tbeophilns StO— 81 *i bauen liess

'diese lel/teren li,illeii sogiir ilie r,e>|,il| \oii Biiiimen, ;<iif denen

Vögel 8a»son und saugen.. Hin derartiges Instrument würde
allerdings die Aufmerksamkeit des ganzen Landes auf sich ge-

logen babaa, lumal daaaeib« wihrand eiaar ToikavarHSBluag
(papall gaaanNa eaavaala«) aakaB. Dia aackia Heilt dar

Cbraaiüan: ala dIataB Jabra kaa dia Orgal iaa
Praakenlandv wBrd« dann begrelflirh, selbst wann Orgeln

der einfarhen gleirh zn beschreibenden Art für inslrurlive

Zwecke schon Hingst vorher im Abendlande in Gebrauch ge-

wesen sein sollten : »die Orgel« ~i lilerlilw ei; w.ir dann die kost-

bare (vielleicht im Palast zu Aai hen aufbewahrte Orgel aus

Byzanz, welche wohl eine der Sebeoswdrdigkeiten des Rron-

achalsM wurde. Bin« wiche Annabma wird begOnatigt durch
diaWartbraiafaaaat, wtieb« daraafdanlal, dBMjimMlii-
•Imaianl «m da« Orlaebaa «d famm ganamit warda, wm
deotwb adhi «rganasaartebil ata rninlb nad apiter im Volka-

manda ata Singntaria geworden «ein mag.

Das Resnilat dieser hislorisrhen rntersurhiing würde also

sein, d.iss K.itser C<.>nsl.iiitin ('opnuiv iniis ,i!|erdings ginu zvvei-

(ellos dem Konige Pipin eine Ürgel zum PrSscnl gemacht hat,

lias.-! aber Orgeln ebenso sicher schon früher im Abendland«
bekannt waren. Auch ist die Annahme keineswegs su verweis
fen, daas jene Byzantiner Orgel, »owie auch die TOO einer ail>

daran griechiachaa GesandtacbaR in Jahre g|g lailgefiibrta

(alabi ata OawbaBfc, aoadem taa afgeaeo Gebraueb : vgl. de«
Bariebt dM Maochs von Sl. Gallen, Vita Karoli M II. X], welche
die Mnkischen Künstler sollen vom blossen Absehen nachge-
macht haben, ferner die uuler Ludwig dem Frommen 816 von

Georg von Venedig in Aachen gebaute Wasserorgeln gewe-
sen sind »Uli letzterer ist das .sogar ausdrörklich tierichtet;

vgl. Eginhard I. c. und >de translatione SS. Marccili et Peiri«}.

Dann würde M erklSrIich sein, wie ein Erbauer solcher Orgala
noch OB tlft ia Fraokenbnde etwas BarM aein keaala; daw
der Baa dar WaMirargala «rar aebwtaHgar ata der der afa-
taobaa Wladaifria, wie uns wenigstens aus dem 1 0. Jahrhoa-
dect aaadrgeblieb bezeugt ist (Anonymus im Berner Codei das
Martianiis Capelbn — mitgetheilt von .Srhubiger

,
Spicilegien

S. 83 'l'.eteruni in hydrauliis ad istarnin (üinparationem labor
Ost difliiilis -eil 111)11 iiiultum ad deleiS.i imtieiii jociindior islis«),

Kirchenorgeln waren noch im (0. Jahrhundert etwas Seltenes,

was seine Erklärung In der Unvollkommenbeit der Orgelbaa-
l«chnik, aowi« d«r G«riagriigigk«il der gawMalieb gabaala*
laMrBBMMa Beda. Dia Orgel Hpto'a Ja aba grlMoie ge-



Wesen Min, vielleicht auch «Im hy<lraali«ehe, jedmlbÜB tber

im Vergleich mit iins<>rfti Kirchenor^cln citi Kjr ktiiuis fVixi-

livlfiin I.tMiltT tiLliirl es Kttinhanl aU iiidil zur .Naclie

Illing. u'< iiim ihf Orgel aufgestellt und was aus ihr gewor-

den — t"» ImKi- Uli» sehr interensirl. Die von Georg von Venedig

gebaute wurde im PalaHt zu Aachen aurgeMelll ; Walafrid Strabo

(t Ciff) beeckreibt «bw «iii« im Dos la Aacbta aulsMtellia

flülil, witelM i>dwifcli nch to« GMig «M Yaxdig «iMai

fiwiwa Mi* wird, wmm m aUM Mm ditwibi war, walote
tovor tat dw MUi §MlndM. Dt vM Amt Haag! ato» Prao

in OhniaMbl IM. moM tl« nlohl gant klein geweaen aein. Auch
die von S. WöUlan b»«rhriebeae Orgel zu Winchester (980)

war eine Kirihcriorijcl »oii lii'-ntuii rLT Gri v-c »00 l'feifeir.

ri;i!^ sind Aii'-nalitiiPii. Ditt sonst «IlKeiiiciii ^flj.iiiten kleinen

Wuidorpelu ilugeKeii waren als Kir^henll^trunlente srliwrrlich

brauchbar und wurden auch nicht als soiche lifnuUi. Viel-

nehr war ihre Verwendung dna Ihaliehe wr- dir de^ Mono-
ehorda. d. b. ato dieoiea ioairactlven Zwackes, um
Mite dto Aatagnv'Mt dM Gaaaataa. gtartwpt dar Mnaik

aa diaaan laalwiawla». Daa«M feaaaail durah dan Brief

Npal Johaoa'a Till. (•71—•••) aa dan BiaebafAanavon Frey-

»iii^ R^iliite, WaeaH. V mo , worin er diesefi um eine Orgel

und eittvn geichlcklen S|iifl«'r oder Oriiel Ii a u e r *! hittet : es

heisHt d.i •
I f'rcc.TiiuT .imIciii iil uplitiuiiii oi>!,iiiutn ruiii .irlifirc,

qui boc luoderari pl l.icrre ail omneni modulationi« <>ftii'.« mih

poaiil ad instruclionem musirae dixciplinat; duIu-

aut d«ferat« etc. , atao : «Beaafiga lair ein« recht gute Orgel ncb»i

abiam Kfinallar.daralB tÜHMaMd Mrda* prmkiiaebe Spiel zu-

radM BMrtiaii kaaa aar Datarwaiaaat In dar Mnaik"
kaada.« Aaeh Oadaa wir tm 10. Ua II. lakHiaadarl dta

Tlalen an« erhaltenen Anweisungen rar Varfertiguag dar Ofgal-

pfeifen zumeist in Gesell«rhafi der MonoebonioMiiauran. Dar
Brief des Pap-ies lassi ilhnticriH MTitnithen , dass di«»er Ge-
brauch in Italien «ftiijicr bckiuitit «ar. ein Grund mflir.

Di'iilx lil.iiid ffp. das Itficli diT Kranken als den Knl-Ii-Imii^;s-

ort der ur>prüughch fiir die Orgel berechneten Bucbülaben-
tonst'hrirt mit v4—«antaaabaa (*gl.AM|am.ltaaikal.Zi(. It7l
Nr. 3» ued 61).

(Perlaateaag: INa Onrio iai l«.—II. Jabriiaadait.)

AiiMifan und BenrdMililiigui.

Für Claviar.

C lMUiaa4faUHaa. Sdiena, Caaaaaetta, laaMnaka. Drei

iweih.lndige CliiN II I vidi kl', Op. 6. Pr. 2

Brd iwrikUdigc Uaiientäcke. Up. 40. Pr. t Jt.

Babert ftt^a». Sada AlbaaMMar flir das Planafifte.

Pr. .ä 1,50.

JeiefCaab;. lai aeswerlifkea Ta«»a. Siebeo CilvIafMttaka

für das PianoCorlfl. Op. 4. Pr. i uf.

Laipiim BrailkapraodlllHal.

Harra llaltMaaa Baaaaa'a Ctaviaraliekaa laaa aaa aigaat-

Neb DldMa Sebladilea mehmgen . aber — «ie Inaen kell, uns

wenigstens. Sie besitzen rlu i^ Li^^cnlli luiiln !h->. das kann man
nicht leugnen, enllialicii ImIi^iIic ijiiiiliiii.iiiuiii-n und Motive,

la^n es auch an guter ArLit il im lil felilen ,
iLi. r -u- » r-

wjroien nicht. Man kann kinzcliicü sogar gcluugeu ixler recht

inleres.sant Raden und Mch freuen , dass der Componist der

Oacfaeo Moda nicht hoidigl, aber — es febll dar gMilicb«

Pnakaa. Dar CaaipoDia« ISiai baufigw etwa vaa aiab aabaa,

oad laaa kSaala daiaua daa Scblow liabaa, daaa ar aaia Pabü-
kaiB Södel. Ba aellla oaa fOr iha ftanaa, waaa aa kaia Traf
achluss wSre und Andere anders diebtoa aad llbltoa Wia wir.

Die angeführten Stücke erfordern so ihrer AaaflUmrai gaiada

kalaa Wttaaaaa, abar daeb gata flpiaiar.

EMna nnaabaldige Dinger, wie men ala hlollgar anirflll.

liefert Herr Kajaou». Sie sind leicht ausführbar und nicht un-

geschickt gemacht. Getauft wurden sie : Kleiues Marclien,

Kruhlingsgedarike , Einsamkeit . Ik-iuikchr
, Kleina TMaarlB,

ReilerMürk. liine Opuitzahl trügt das lieft nicht.

Die eieben oll nur skizzenartigen kleinen Stücke von Gauby
Terdiaaoa tipialer su finden. Sie aiad frisch und dabei sotida

geachriabaa, gat aialedlach und afcfcl aehwer lu «pialen. Deba^
aekrillaa irapa aia aiehi, ala wlraa a«eh «bariMaals. daaa
waadiaanekaa^ wallaa. wM dar ipialar tar bald bar*

MtMaiIMm WaMMTaobUdltarPiaiiakfla. Op. 45.

MhpaallillHailrihJbrFfMiofNie^ 0|».I6. Prala

Jl «,50.

Leipzig, Breitkopf und Härtel.

Mit dam ,<U%ro M» TmrmUtUa babaa wir uaa ia baaaa-
daraai Maaaia baftaaadal. Ba iai aiaa raltfalla, arijglnall aea-
cipirie und fM gaalalieie Com|Mritiaa. dia atah la IMbntlicbam

Vortrag lebr wobl eignet, obglatob «la baaoadara lotsere EHect-

stellen nicht aufzuweisen bat. Aber sind denn diene auch

nöthig. um ein Stürk concerlfSliig zu in.iclieii ' Ks ni''h' •'.on-

ccrl-pirler , die es KlauLiin unJ iLr.' S.uhcri il.fii.i. Ii «.ilili-ii,

I liunchi genug. Wir wollen Musik lioren, an der Kunst liegt

un.s, nicht an KnnalaMekaa and ttusseren Effecten. Der Effael

soll ein künstleriacher aein , in der CnnuwaHlon and niobl la

den Fingern liegen ; das iai b«i dam la Bada Habaadaa Maaik-
aUiaka dar Fatt aad daabalb aaipMilaa wir aa. Oaia 8|Mar
wardaa Bbra aaH ihn» alalagaa aaddaaabaa aaafc aalgaa kdaaaa,
daaa sie »pielen gelernt haben. Eine Spielerin a. B. wie Prtn-
lein Mary Krebs , der das Opus gewidmet isl , wird mit ihm
des (-rfolges beim Publikum sicher sein. Wir könnten , uro

noch einmal »iif die Composition selbst zuniok zu kommen,
Hin^i'liii-s besonders liervurlicbeii, könnten auf den Wirkung^
vollen Eintnil des llauptihemas in ii-mollj , einer echten Ta-
ranlelie, hinweisen und wie derselbe durch eine Mngere auf

dar Dominante sich balteade Biniailaog traOlioh rartoaraMal

wird. fcAaalaa labaa, daaa daa Haaiil—liT laaMr wfadar wia
aaa aallrilt. baaahilahaa aaa Jadoah dacaal. lai AlliaaiabiiB

daaWarlt ala ata raebl Ikaaaladaa aa algaaUairaa aad dlaaarla^-
•pleler aafaafordem. selbst sich dasselbe anzusehen.

Auch daa Waldidyll Op. 15 As-dur) hat sein Interessantes.

Ob es in seiner Art zu fesseln im Stande ist wie die Tarantelle,

m«g der Spieler selbst entscheiden. Seinen Titel rechtfertigt

CS. denn es ist vun \\ alilcslutl iiml -Hüft durchweht, und wer
diese wie überiiaupl den Wald kennt mit dem, was in ihm lebt

und webt und sieb regt und bewegt, der wird die Farben, mit

daaan dar CeavoakH Uar aiaft, aiabi tlr Adaab «awUilla bal-

laa. Im Dabrigaa amg aach «Haaa Cafertllap, dIa ütdi tßtkk-

Oabaraaba nun ala niebl. ntUank.

Sradni ad FarnauuB. ."^.irninlunj^ von furliicbruiteoileD

rphungs.stu>'kt'n für Violine, tht-ils mit theils ohne Be-
gleitung^ von JacfBcs Beat. .Neuu sorgfältig revidirte

Ausßdbe. Leipaig, F. E. C. Leuckart.

U VorttbnnaaB für dia Viallaa la E. Kmutaar'a ood
P. Boda^ BHkbB. Op. t7. (1878.) Fr. 6 Jt.

Von dem Autor besitzen wir mehrere vorzügliche Schul-

werkc für sein Instrument, von welchem da.s vorstehende eins

der gediegensten und nützlichsten ist. Wir empfehlen dasselbe

in dieaer neuen and acbtnon Auagaba Allen , die eine Stiago

Mlliaf wallaa ala dar BawdtaIMM DHaUaat.

— 1819. Nr. 4. — ABgeweiBa MgälflMch» Zdt—g. — M. hantr. —
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ITeneito Openumifahmiigm in Fuli.
Ti«rter ArtlkeL

TbMln-Natioiial de rOp^ra-Comique: Fornanda's
Heekicit, lonisolw Oper in drat mImi, Test vw den
Hama TioloriaD Sardoo und Bmlta M^m^ Hnaik van

Herrn L. DeBte.

Ist denn Hie komische Oper, deren AufTührung in der Op^ra-

CaoiiqiM ab«! lUUieAiadaa bat, wirklieh eine koaitobaOperf

Dia Aataraa habaa, wie omt tiab arallMl, teafa mdHriafci,
iah darüber xu enuehaidan, ob lie kanlteb ad adar «lebl.

Debet die m.mcherlei Veränderungen, Umarftettangeo, Zotllaa

und SlricliL- . (li>ren Kode n clil ib^u^chen war. Das Slflck,

welriips ur^prünnlirh : Kine II u c Ii ? c 1 1 n a c Ii l hiess, ein

Tilel, der splilrr In lU-n fiir ilio Mor.ililiil weniger heunriiliigpn-

deo : Ein II or h z e i t s tag umgewandelt wurde, war )*eil d«ni

Mua ISTI für die Bühne der Op^ra-Comique bestimmt. Der

Diraalar dia«ar Biibne lehDle at ab. Ota Aoloren braebieo a«

adm aa daa TMIIra-Lyriqaa, ?a« «oaaafa Palfa daa Mek«
lügaa des Harra VlaaailiBi aa «iadar

nrflck gelangle, weli^w «Inan andartB Bi

Aber hierauf 'ts \v»r im leUlpn Jahre) (rat ein Hindemiss

ein. Das Renaissance TliiMtor p.ih — und man weiss mit wel-

ctieiii Erfolge— den »l't-l '. [in ili/r Herren Mi-iltisc und Halevy.

Nun aber fand sich, in Kniete cinc^ jener /ufällixen Ziisaromen-

Ireffen, welche bei Libreili«ten oft genug vorkommen, in mehr

PaakM aioa Aefanlichkeit awiaobeo der Hochieit der

I dar der Baraagla von Parthenay.

Dar Wraalar darOpdia>Caniq«a, all ata ktaiar Haaa. tabdao
Aatoraa von Parnaiida'a Reehiad (diaa dar aelinaHnoh

angenommene Titel' zu verstehen, daM es vielleicht gefShrlieh

sein würde, gegen einen Erfolg anzukümpfen , der xich von

den ersten Abenden an mit solcher Be>limmllieil befestigte und

der sich ausserdem durch die ZilTcr von i&O Vorstellungen zu

erkennen gab. Man enl<chloM sieb sofort zu warten, bis die

Flulb das «PeUl Duca , die sich als unerschöpflich angekündigt

balla, etwas verlaofao aala würde. Ein Jahr Zuwarieos ist

waU waoig IBr AmarM, waieba daa Olflck begilasligt and

danan Baladildlgoagaa aleht IMilaa. Ba lit abereW Dir aiaao

Musiker, dem BntaebUlgaBgaa sbaalot aleiM lo Oabolo lieben.

Herr DefT&i wartete indessen ohne Marren, obwohl er wussle,

dass seine ohnehin schon alle Partitur noch ein J.ilir '.iller sein

würde, bis sie vor das Publikum gel,in){lo. Abpr (.'pwalirt denn

das Publikum jemal? die Run/ein eines Werkes , es iiiler-

eesirl und amiisirt * Glücklicher Weise lialte d<i>^ Gedicht von

afanaoda's Hochzeit« bei alica bciuen sucrcs.si\cQ Drogestsl-

taagsB beluatigeod« BlaaMola in taa^ader Aniabi bawahrt^

OB dia dramllaeha Wlikaag dar Uaaag la aidara, wabal,

«ria Mwlgens such in aCarmeoa, der Tod aiaaa Maascban vor-

konmil ; und in dieser Hinsicht war den Auloren «ob dem Di-

ri>< lor der Op^ra-Coniique selbst Ktiiiklich ti^mlhcn wordeo,

welchen zwei Versuche aus neuester Zeit, von denen dereine

vollstsndig TeraagUlekt war, abaa aar daa riabUgaa Wag ge-

bracht hatten.

Hag Biso auch der VerrStber am Ende des Stückes umge-

bfMitt wardaa, wia as sieh IBr jadaa Varrtlhar im Maladranu

gailwl, w gaIrfNtaFatMnda'ailodiaaitadadlaMln'flMB laoi-

aehaa da sum eraslaa Oaora, aad dia l«alnaar, dtadaiiat

Thffnen vergiessen, Isssea Mtk eben In dtesea Falle sa lelcbt

erweichen.

K.inn m.iii zum DcLspiel weinen über Jjh Si Im k-al i'trier

jiiiiKen Person, welche in der ersten Nacht oder .tn dem er'^len

Tage ihrer Verheirathuog sich »uccessiv in einem (i*le-ä-t^le

mit einem Liebhaber und zwei Ehemännern befindet? Von den

baidaa Khemlaaera, welche aicb um Donaa Fernsada streilaa,

Daa Alto,

Porlngsl. Der Liebhabar, dar ägk ta BraMDgelvng eines Bes-

sern tarn Proteclor der ScbBaen aofwirfl, ist der Infant selbst,

der eiRne Sohn des Königs, einer Art König BobiVhe, der hin-

ter der Couli-.se bleibt, und den zu sehen uos Vergnügen ge-

macht hülle. Eines Tiiges giebt er den Befehl, man solle einen

Prüceplor für seinen Sohn suchen. Die Emissäre, getauscht

durch eine Naroensjihnlichkeit, briagsn ihm statt eines Geiebr-

laa ahiea Paatdaabioker. MSga aa dam dar Paaialaahlflkar

saiel dar HaMrahsiahtaialNaataaaaUa. fflaabait «a vial-

leicht, man warda dieaeo IrrttMua ia dar Paraea aa dar Brai^
liung des jungen FSrslaa merkoat Webt Im geringrtaa. War
hülle ex nuch wohl gcwagl , hierüber den König aufzuklSren,

einen absoluten Krinig, ider zwar^ul, aber .sehr lebhaft ist

und keine (i.'i;enri-di' lietil i.

Wir »eben also den Infanten den HUnden seines neuen

Hofmeisters, des Psstetenbückers Ridendo — man bewundere

den Namen — antertreat, oder violinabr daa PaatalaobMtar
Mdssdo, fwf aiaffav aais i

Uabaebanaa oad aa« Oatthrtaa twi faiaea üntartel-

tungen macht. Heide gehen unter dem B,ilcon der Donn,i Ker-

nand.i soniher. Hin M*iin, in eine Kapuze Bin«ehüllt und euu"

Gull. irre iii diT ILirid. siri|..i eine Serenade. Der Irif.inl |iruv '.'i irl

ihn. die Degen werden aus der Scheide gezogen; der Infam ist

verwundet , was ihn aber nicht abhsll, seinem Rivalen grose-

miilbig die Hand so bieten. Wer ist aber der Bivalt Wir ar-

fahraa aa anl am SeUasaa das araten Acte. Daa GaCMlA halta

srelcba äah tm Sebattan des Paikaa bargia. Dia Var-
dae Inbaten, so wenig getlhrlleh ato aaeil aato nag,

ist nichts desto weniger eine königliche Verwasdnng. Dar
Schuldige soll mit dem Tode bestraft werden.

»Ja, sicherlich wird er sich bald bewosst,

Wie schlimm as ist, Infanleo su verwuadiaa.«

Nun wähl, 1^ wiD oidil Ungar aOgera, baiiaBat t« gabaa.

dass der Schuldige Don llcnriquez , der BrSutigam der Donna
Fernand«, ja sogar seit einigen Augenblicken ihr Gemahl ist.

Kr denunrirt sicli -.-Iii-; m Gegenwart der Horii/eilgiivte, in-

dem er seinen uabc»onueneii Streich «om Tage w>rlirr erziihlt.

Arias wUl ihn varliallan, aber glücklicher Wei.se Imt der C.ipi-

tün der Waebe kelaa Wache bat Moh oad überdies bat der lo-

fanl altes Toranagoaehea uad varbanMal, na
Don HaarifBat so bagtfnstigen.

•Js, Ich gebe dir ein Pferd.

Dem kein« glei« tu .m .Srhnelle
,

Feuer aus dem Aug ilun sprüht,

Es harrt dem zur Stelle.

Schwinge dich hinauf und Oieb',

I.SSS sarfiok die Wille,

iasBiar ahoa Baal and B«b,
8ai wia dia Oatalla.

Da gehal, du eilst,

Da JigMl immer fort.«

Auf die Gefahr hia, asiaa Floafe

eine swaila Sirapha:

slaiebar 1« aa alt dar MHa,
Eisern sein Gdeoka

;

Straff der Zflgel, fest dein Sils,

S< hnellcr, al- ich's denke,

R ist durch Wälder, Berg und Au'o,

Durch den Strom und weiter

Immer ohne Furcht und Graua
Scher Ross und Reiter.

Da gdisl, da allsl, da Jag*t,

DaJitHtlaiawriN«.«
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Lab wthl. 4a« loh lltb«.

Do holde $üm» Braot

:

In diesrr turiKcri Sliinili.'

Dem Himnifl stn verlr.iut.«

Der sweile Act isl der lusliKstc, kornisohste und iinlerhal-

leodete. Auch Bndel $»ch in diesem Acte, woblverslanden »us

Zulkn, eioe SiliuUoa, weiche xiemlich äbereiosliminemi mit

aoziehcnH In dip<i4>m Kloster will Pernnnda ein Asyl sarhen

uod *»rlcn . bi< es Seiner kalholiM-hen M»je$l3il , dem Könige

Hun Pedro ,
gefalle , ihren Geinatil n h. i;ii,iili>.'fn. M,in hört

den Ton einer (ilockc : eine Schweiler meldet, djss die Grülin

Rios Ridendus. betileilet von ihrer Nichte, init der Frau Priorin

itt sprechen wünsche. Die Grtfiu, mit ihrer Robe von Brocat

oder Brocetelle, mit ihrem Federbuncb-Barelte und mit ihrer

«•Mn Ualiknuw MMK.'iMbMoadM« «M hMm awehto,
MflUlMd EMila Miipiift« tm Kavwn ta 4m eHvii-

DoMtoe, dl«MMN« Mglli fa|p tpiriiMir ArtoriwUia bmtto
das CoatOm der OcnMhids. ÜnfteaehM der TerkteMans er-

tentil man ohne Mühe den Infanten und «.einen Prlioeiil ir \hpr

(lip l'nonii pnipCin^it sie beide nnl derjenigen AufinerL-.iiiiki-il,

die sich iHlleii Uiiiiicn ^c^ciiuljcr zicnil, widiilic dor [iriiMiiiilne

Hrbe der Krone von Portugal durch eiaen ej|^enhiindigea Brief

iir in enprehlen Keruhie. Diese Sceoe ist in der Tkat Hbr
Mlnnl niid hat da» PubUkiUB ungeoieio ergötit.

Ib dicMin KlotUr, Ib dm et wie ia eiocm Taubaeechlage

M- «4 ¥mtßtA, kMMBM Meb 4tr Ortln «od ihnr Kiohl«

AriM, wMlnr vm Stto 4w noip 4w Pmmh4i bilrt»,

Vbm t» folgm , uad HenriqiMt» wMum oha* liatäcfcl mf
taoeeod Gefahren die Liebe ta eeiaer Fran treibt. Naehde«
Kernanda erführt, d.is, ilne l!he annuMirl »erden soll, erklärt

sie, das* sie die ewigen (ieluhde ablegen wolle Sie \er-^chwiii-

det in der Kapelle. Der Infant, welcher wieder M,iiiiiLTL,U'idcr

angezogeo bat , will ihr folgen , während Fernand« »elbst zu

ihm biotritt: »Sie, Prini, Sie hier!«

Mag ImiMfbin der Priaa Mine ProtectorroUe mit eioer xlrt-

Noborea vartamchM woliw« aranajana do^ baibabalien.

Akar für 4a» AatanbUok «Mrint iUfaa 4h 8rW. Man lociit,

iMtar im Avllnia 4aa Uaiga, da« MaM . dar Maehto Id 4aa

Eloater, oder, waa oocb acWiasmer, in die Zella dar Faroanda

eingedrungen ist. Dar Mann, tagt Anas, bin ich, and er flüstert

Fernan 1,1 ins Ohr: es handelt sich um Don llenriquez' Kopf.

Ferniind i s{iriirht deshalb kein Wort und laH.<>t sich \rin dem
Verrallii r /um Altäre führen. WUhrend der Cereroome m.icht

sich HeiinL|ue2 mit »einem wohlbestalllen Kelter, dem Infanten

von Portugal, der für diese Gelegenheit das Coslüm eines be-

riltaaeo Taueben angeloben xu habea acbelot, aiu dem Staube.

lab waiaa, data man nicht in aUta viele Dalalla aingehen

darf; «am man aia Stick daa Harra flardo« aaalyriK, ioaba-

aandare deitalb, weU bat tet Meto di« IMaOa ObanlftaMi

:

aber wir könoea aneb dia Naoiiarda dat laaiw dodi aiobl

Bnger in Spannong erhalten.

Also im dritten Act %sird Arias in .seioaa aigaaen Schlingen

gof.tngeo: die Banditen. weUhe er gedungen hat, um llenri-

i[ue/ zuermordeu, lodl.n ilm si-lbsl
. lienriquez wird durch

den König begnadigt und Feniauda kehrt lu ihrem ur>prüng-

licben Gemahl zurück. In dirscro Act präscnlircn i«ich der In-

fant von Portugal und dar Pastetenbicker Ridendo, welche an

atoar Yarklaidoin—aala laidaa, oaiar dar Maaka ainaa Ga-
tfcbmebfaHwit and aiaaa Proenmoni Ia dar Wabaoac AriaaT,

waM Maiar liahl tulHadaa, daa Ooa üaariqnea aalaa h«a
linnwa ni babaa, liim aaab aaife Pakia MaUae «Hl.
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iWMh daa Oaaattaa Watt baWlablaah
8alM aB4 abaa Widanproeh
Aus diaaam Aafenlhalt prasllsaiino

Euch zu entfernen !•

Die Autoren haben dieser unwahrscheinlichen Sccne eine un-
erwartete Entwicklung; geneben. Wer h.ilU' «uliI d.iran ga>
dacht, dass der Erbe de* Throne« von Portugal, der Zflgliaf

des Pasietenbsckeri Mdaada, im fiwnaaaiailkbimi ao b^
achlagaa wtraT
WM aW aaa «aU mahn Maaat bai dar Aaaliaa 4aa

Oa4icMa «aa eParaaada'a BaebiaH* modlMf« babaaf Ba
adMiat arir aaamdir, daaa maa mit geringer IKHia »na diaaar

komischen Oper eine Operette gemacht, und dass ebenso nur

wenig dazu gehört hUlte, um den «Petil-Doc« in eine der Opera-

Cumique würdige komische Üper umzugestalten. Ueberl.issen

wir Don lienriquez und Fernanda Hymens Freuden und be-

fassen wir uns , während der zum Hausfreunde gewordene

Infant sein Hochxeitagedicbt compoairl, ein wenig mit daa
Musiker und seiner ParUtor.

Harr OaMa M aia Jaafar Caapaaiat, daaaaa Haaia aiab

fMakfel babaa, «fa dia vlaiar aadaraa Jaaiae Caa^aaiüaa.
Er arbWldaaPiala vaalaa baJahia i«<T. WabI hafabl,

sehr onlarrlehMI In aaiiMm HandweHt» , daa Raupt mit den
ük.idetnischen Lorbeer ge-chniückt , wur er damnls erfüllt von

Illusionen, von denen seitdem eini((e »ercliiflel sind. Nicht als

ob er keine (ie'ccenheit gelmbt luitte . ~i< h /u pnulLii iren;

aber sei es nun, da.ss ihn die (Chance nicht bexunsligte, sei es,

dass in seiner Carri^re ein zeitweiliger Naehla-ss und zu langes

Warten eintrat — man kennt ihn wenig, und seine Werke
haben Itataa aahr laoelitaadaa Sporen zurückgeiasseo. Er lat

dbriiaaa ilar Aalar «aa iMbaraaa »Inga» (daa war aaia Bral-

Hagjwafb ia dar Opdra-Gaalqaa), «aa »La Claf am Chaatpw,

eao sBraakowano*. voadaasBonrgoigBOfloaa*, von«CaMda Halt

and von einigen Partitaren. welche mit Tereehladanem GlOcfta

auf verschiedenen Pari.ser Hiilinon und so\taT in Ems zu jener

Zeit niifcef;:hr! worden sind, .ils noch französische Componisten

von iri!i-ilit;fiitei> .M m eiien über «len Rhein berufen \Mii\len,

Herr iJelTes hat sonach Talent ebenso gut. Ja noch mehr
wie viele Andere. Aber der weitbin schalleada Erfolg bat sich

leinar Populariitt uod Miaam Baooaaite aiofat h algiaaallt. All-

miiic gawAaia «r ilah daraa, daaana alabt vaa Iba ipraab.

Oad «Ia maa fea varpaa. aa «affMa ar aaUial aaeb aiab. Wir
Ikaaaa aaa darflbar« 4a« 4ia Milarballaraahafk daa Harra 8ai^

doo tha daa Scbwaigaa uad dar Tergeesenbeit enirisaen bat.

Sicherlieh ist es keine besonders hervorragende Tbat, orit

welcher Herr DefTes wieder in^ Leben eingetreten ist; immer-
hin aber finden sich in der l'.irlUur von "Fernanda'* Hochzeit«

Kenufi bnllanle Uhvlljrni u und muntere Couplets, um da» Pu-

blikum die Ühreu spitzen zu maeheu. Die Jotas, die Seguidillas,

die Caslagnellen und das Tamburin zeigen uns, da«, wenn wir

in Portugal »ind, Spaniaa auch nicht weil weg Ist Wie «oll

man öbngaaa awisoban dar spanisebaa uad dar portugiaaiaeliaB

hadtaOB dia diarileba Saraaada. dia am arft dar «taHdwa
OaHam unter dem nümlicben Balooa aooompagairtf

Segen wir es ohne tSngeres Zaudern: dia elwraktariili-

schen Stucke sind e> u'-ldie uns die gelungensten zu sein

Rheinen, die C.i\ aliiM- des Infanten und die Serenade im

ersten Acic, dann die J<i| ,i im zweiten. Die Conplcis der fal-

schen Tante sind setir i^eislreich ausgestaltet: Herr Barooit

.singt sie äusserst drollig, indem er mit einem ungemein koni»

sohan Anadrucka von den Naiurtöoan wr Fialal iibafgabt.

Dia OavaHlra, aaa versebiedaeaB Hattvaa dar hrtüar |a-
aaah^ lataagaaaba und ohnajadaaajaiibaalwbaa Aai|iiaib

;

dar kialaa Chor dar Alquaaila bafcia *a%»baa daa ?atbaafaa,

dto DeaÜaaaaa, aia TMa swisahaa Arfaa, 4aa iaftalaa nmi

1879. Nr. t. — AUgemaiii« MmaHÜfadie Zdlan«. — tt. Jmiar.
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Doo UMriqoe», 41« ofasa erwlbolm CoaplaU: ute, ich gab«

dirciaPIM, den keia't gWokl an Mmiltm, 4&r Nonta-
dior Im CoDinpuDkt, der kl«lM HochiulHnmh im drillM

Acte , dir melodramatMhe Partie , welch« dem Pioale vor-

aus^chl , Alles daa ftiebl ein s«hr b«frleclif{endeji EoMOibJe

\oii liüb-clinii S.irhi'ii Hiiii /«'i-i iiiN ilii- ^ ih-.-ln'itcn wie das

Tal»"!!! ile* Herrn Delff!- von ilcr n onlifit!i.ifk'-li'n J^eile. Es i»t

klar, ilass die Orclioslrirun« mclits Äusserer» oliiiliclio bietet,

und die ln»piration schwiogl sich nie zum Sublim«n auf. Es iat

aber kein getoeioes Verdienst , weno nui M vanMlrt, bei der

IUUm MiMr Aargabe iMMa u bMbM.
DaaWnt tat gai «oaBMlallal, abir aahr ataMi. kb glaaba,

daas e« der Directioa niehl genug Vertraoaa aialltale, am aiaea

besonderen Aufwand an CcMlümen ond Decorationea daran sa
\\.ii.'r'n Seihst .li<- f'ri'<Vi.'iil ingen der Mme. Galli-MafM aBtta
ni 1 ^i inm'n Kuvleu .iii'-^tlulirl worden sein.

Mllc (üicvricr lial iki IiI rrctil ^l-wussI, •Air iti der Rollo

der l-emanda ibre bigen^ctull .il> feine D.irsicllcria und den
Zauber ihrer Stimme ttor Geliunt; bnnKen miII

. der MWg dea

Abende war falbaill iwiaehan Mom. GaUi-Marid aad Harn

WM •Pa*Ma4a1i HoBhull« «Ibm tm Jeaas BfWigM
babaa, wlaaia Maber Harr M(to Moh aiabt «ffebt bat , «to
sie aber bei «einen MHaibaWica iaaflblllhih afald? Wer könnte

das voraus sehen T L. t\ St.

Tagebucbbl&tter ans dem Münchener Concert-

leben in der ersten H&lfte der WinteriaUou

(4la wlailiBig dar blir Ifbar Miabliaiaia Mlaabeaar Iftmfc-

Dea I«. Oclober 1878.

Wihrend das Gros der Armee, die raoatkaliscbe Akademie,

bereits durch vorr.iiili^i> Si->ii dieiiel ihren Aniuarüch kund giebl

und fünf ^ro^isc Sclilachlrn in Aufsicht sielll, h.il gestern einst-

weilen ein kleines Vorpostengeferbt »taltk.'i<liiinlt'i). Der Held

des Tages wsr ein mir bisher völlig unbekannter »Tenorist

WilhelmKIdd aus Norwegen«. Die von ihm vorgetragenen

Si&eka, Caaaiina aoa aFauala voa OMaod , drei kieiae Lieder,

aad «iaa Arie» dar aTravialaa «achlaa aiall «M 4aai aaga-

aalaMa and wehlgeaaUaHaa, Jadaeh aiebl bedeutenden Organ
aiaaa a«eh ganz jungen Hannes bekannt. Fehlt es ihm auch an
Cmfsne iiml Kr.:\rt <iehl <leiiisp|ben bei dem gegenwärtigen
Teoorisleiimaiigel di>Lii wohl eine schöne Zukunft olIi*n, wenn
es ihm gelingen wird, seinen \orlr l^; mehr auszubilden und
empfindungsreicher zu gestalten. Ihm zur Seite wirkte eine

Harfenspielerin, FrSulein Luitgarde Barth aus Leipzig, die,

oaeb der DniioberbeU su «ehlieaaaa, out der lie garlngbalUfa

gabwaiaeka voa Fatiab^Alvai*, Obarthflr aai GodalMd vor-

Irnt. aoflb «aaig ««r daa PaUkoa falMaa aala dMla. Die

Art nad Weiaa, wie ata Prtal. LIaa Oiaeer ans Wflnburg
einen Gesang von Schubert: »Auflösung* und «in Lied vr>n

Jensen mehr zirpte als sang, rechlfertigt den von ihr <W\\ bei-

gelegten Titel •CoocerbSogerin« nur <li' f,H in M-, Arabesken
rankten sich um diese Gebilde ein von den Herren Dr. Polko
und Hofmusikus Lehner sehr gut gespielies modemea Duo
für Chivier and Viotioe von Eobert Focli«, dann swai Sifleke

Too Chapin ond Lisii flir Claviar. Ba aMbla waiarwrf aiteh.

aoeb aaf die akbt «ablraiob vataaoMila NhOkan 4ao Bin-

bidhal 'nlHfciniHM ilia**

beeonders

Den I. November ( H^S,

Gcslcrii »,ir der erste grosse Soblaclill.ii; Ftci -t.irk gefüll-

tem Odeons-äaale wurde in dem ersten Abonnemeol-
Gaaaarta dar naalkaliaebaa Akadonla Jadaahlla

r.o

beiss gektimpft. Der Name Beethoven mit der aohlaa 8ya»»

pboaia in F, waleba aaob daai friibaran woW aMtivirlaa 0«aa

«fiadar an M 8|ittM dea Caaearta gütalH «ordaa «ar» hat

seine alte Zugkraft bewihrt. Obwohl dta fMffttnMt \m OmI-
cen befriedigend und namentlich am Soblnite tOA Betfkti ba-

gleilel war. *o verinissie m.in doi h die unter Licliiifr ^•wohnte

Genialität der t;i»s.anHiil.iiif(.i— uii« . -.owie die Keuihtil de-i l)e-

l.iil- |iir Ti'iii|ii bertciilru Mcli mj ziendicb in dfii \ oii \,<\l-

lerein feslgestelllen Traditionen; nur trat bei dciu Trio des

Tempo di Niauatto , in wilcbani von den obligaten OUi nur

laU Mäba alwaa aa bBrao war, plöalicb eiae uaaMMivirta Var>

aeUappang alo, wibraad \m Mataa Salia dar aCMi%a KapMi

raeister« zum Dorobbraeb kam aai abMa tMwTbail «tarWir-
kung vernichtete, indem nnaeolHdi die Maer dam alau daa

vorgeschriebenen Altegro rivarr eingeschlagenen Pn-aif) mit

Deutlichkeit nicht zu feinen »ormofhlen. Ein lieber, in trübe-

ren besst-riMi Zeiten — Anfang-i der 50er Jahre — der hieiigen

Kapelle angeböriger Gast Herr Jobann Lauterbacb, z. Z.

Concertmeisier in Dresden, wurde von dem PuUiknm aab
Wkrmale emptoagaa; er braobte eia hier neues VloltaMoneert

0^.M vaaGaMoHih, aina aabraaaartMga Romante von eiaen

aiahl ganaaBtaa Tirfcwar (triaMehk «aa Uaat). ato Sebana
von aigenar Conpoaiflon nnd iJa Zagaba aaob aUlmiaebaai,

wiederholtem Hervorrufe das för Violioc arrangirte »Abend-

lied« von Sohuniaun. Der Wirkung des geistvoll und melodiös

componirteu, jedoch der Zukunftsmusik sich anschliessenden

und fast symphonisch behandelten Concerls von Goldiuark that

jedenfalls der Umstand Eintrag, das« das.«elbe von Lauterbach

mit den Orcheaterspielem auf gletdMm Niveau eilaeitd voiga-

tragan wnrda, wahtecbeinUch weO deai KBnailar ia Fotga daa

voa Hm vor mabr ala iahraafrial aaf daaa Pait-Olaiacbar ar-

labfaa Stanaaa Hagana fltabaa naaMglkb iai. Daa Waaeallieba

seines Spleiea aller, die edle Auffassung, die binreissende Cao-
tileno , der rapide Bogen , die immense Technik , haben dar-

unter nicht peliUen
,

hifu n ll' rrn Lauterb.irli wieder .lU

einen der allerersten Geiger erwiesen, in dessen p in^em S)Mele

jetzt stets ein elegisch gedUmpfler Ton vorherrsctil . Die für die

hiesige Oper kürzlich neuengagirle Sängerin Frl. Riegl sang

die leider nach unten traosponirte Arie aus der Enifübmng
aAob ieb Uablaa Bit niebl badaalafldar SUnuBa, walcbaradaiB
to dar ilafiNaa Lage dnreb narvorbralaa dar KdbNaala baaia-

trlchtigt wird , aonal aber mit warmem GefBhIe and mlllel-

mSssiger Coloratnr. Dia iwehromaatiscbe Genovera-Onvartdre
von Scbwaaaa icbleaa tm aobwnagvaliar Wtodanabo dia Pi^
duction.

Den 9. November 4 878.

In dem geslem slallgebablen zweiten Abonnement-
Concerte der musikalischen Akademie kam doch
eodlicb wieder atauaal dar iang mrflckgaaatele Valar Haydn
alBlgaiBiaa»an in aataiaai Raetato. nt ainaoi Miagao, wie leb

es in dleeem Saale seit lange nicht empfunden , saugten Ohr
und Gemölh di« auf eine grossarligc Einleitung folgenden hei-
leren und lieblichen Klänge der Ddur- Symphonie ein, einer

von den sechs Londoner Symphonien, deren erster und zweiler

Satz sehr gut und einptindnnKsioll ausgeführt wurde, wlbrend
im Menuett die dieser Musikform eigeulbümlichc Gravitlt , im
Pinale aber Aoearaleaee der Einsitze und Figuren, sowie Rein-

heil dar BlaalatlramaaU vamiaai wurde. Dia ConearlaRagario

Scblmoa-Ragaa, ahw aMa wiltkaamana nan Mar atai-

behniaobe Bracbeinuog, arfraota aaa doreb den Vortrag der
Arie der üia aus Idomeoeo, dann der Arle »La ViolHtem von
A. .*v.Mrlalti, der Psslorella von J. Ilaydn und zweier kleineren

l.ieder. Ist ihre Stimme , ein hober Mezzosopran , auch nicht

gross, ja für die Verli^iltnisse des ilaumes im Odeonssaale kaum
gaosauareicbend, so enudcki doob ileu ihr aeeienvoller, knasl-
garaebtar Oaaang , Ibra relaa bUNialiaa, <br atohebar aber

— 187ft. Nr. (. — Allgemeioe Musikalische Zeiiunji. — ii Januar.
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•Tonne «lUIiAanr. DiabiWMrM-

geed« Zwiaebenacl- und BilMoMiiik aus dar Oper »Ali Bat»«
von Chcrubioi isl zwar sehr effectroll und inier««MOt inslru-

tiienlirt, slelll ji'Jwh die Zulioror >ur ein vollstiiiKÜm-^ H.illi>el,

da den iiiciritcn sowüIjI das Sujet der Oper, aU Mich die dra-

iDalixhe Situ.ilKni . .tuI wcI( Im? diese Musik sirli be/iehl, (tanz

uiib«kaont sind. Die zweite AbtheiUing des Concerls rüllle die

phanlastttcbe Symphonie von Heclor Berlioz : »Episode aus dem
ein« ESnaUan«. An diwam Warka, biOiicbUiob di

Mh ««f ^ knm SoMMMraag in varigia

MNor Salle IM— IB« •aaat adiaw, äm im Mm
I SSa RMdiHdMa. in Parti im IMgendan labra md lilar arat

ein einziges . wenn kh nicht irre, im Jahre (SIT .nifj. -

fuliti worden i*l , konnte man su rcrlit von der Walirlieil «its

S.ilze< : lempora mutarilur, ni,\ rt niulainur in iUu sich über-

ceugeo. Im Jahre I 847 war der Krfolg der AufTühruDg, «leren

QaaülSI nnler Lachner's Leitung nichts xu wiinscbeo übrig

liaaa, baiaah« ain vollstaadigar DarchfaB ; diaunal emlala dia-

seibe von Sats zu Saii üa^andaa BaiMi. Wober diata Bi^
aebaiaai«. dl« aieh aiiab in Paria la aaaaator Zeit aaaMaineh
la iatat aar »Pbnai't TardaaMnaiaai «tadariMltt Mb «tonba

hiefür soaBehal nrai Orilnd« anlBbran zu sollan, daraa areter

darin benlebl . das« uns dt« ComposilionswelM der meisten

iieui reii lii'-lriiniental-Coin(Kiiii«lcn nn-lir .111 ilie /uivunflKmusik

g«>wuliiii uiiil daimit bi^ auf einen gewissen (irad verlohnt hat.

Eid weiterer liriind aber dürfte der sein, dass dieses Werk
*oo den Adepten der Zukunfl«inusik al<i die S<'hüprung eines

ibrar Uteslen und hervorrageodslen Vorkämpfer bereitwilligst

aeeaptirt wird, wibraad dia Anhtagar der ctawiacbaa Sobuia

bidMiHai
Auf nleh. dar da* Wartt ram

•raten Mala h^e.hat das.^elbe, auch au« dem Irl /leren Grunde,

dvfchaas keinen ungünstigen Eindruck gemaelit. /war konnte

ieb »on den fünf Sätzen der erste : »Triiunipreien. Lenlen-

selwflen« wenig erwürmen, gleichwie der dritte : »Scene auf

dem Lande >, der sieb allzu stark an Beetboven's einscblSgigen,

jadoeb nalfiilieb naghiinb höber siabendan Satz der Pastoral-

aypbaoia mlabnl; digaeiw nnebta der »Bau«, «ialmebr Wal-
aer, eiaaa athr eataalbleia baMerea UBdraBk, wbbraad mk

I «arertwll brnraanallH aad eebr

aber ^droekavoll und imposant

arsehtan. Der »Traum einer Heiannaehl* blufl wohl so viel

Teiifelsspuk und inrerii.ilisehen Lürrn an und stellt das Bur-

leske und Trmale zu liarl neben d.is Krtisle^te und Erhabene,

als dass der Eindruck ein beriieJiKender sein könnt«.

Der von Berlioz oacbcomponirte sechste Salz : »Lelio oder

dte Rückkehr zum Leben« wurde hier nicht an^fBlirt.

Das PafaUkoB veriieia darab dieae MlMbaag «aa Claaai-

I Oaaaaa belHedlsi dea Saal.

Daa I«. Nevaaaber IS7«.
Oer ersten Quartett-Soiree der Herren Concertraei-

ster Wal t e r , Kammermusiker T h n ni s , llofmusiker Steiger
und Schübei — \ mluie I, Ii- ,i!si lir, \ i „ 1! und Cello —
welche im grossen .Miiseumssaale Iu mu- -.Litifand und lauter oft

geborte Quartelte . Jus. Ilaydn Op 1 Sr.i in F, Mozart

Op. It [f] Nr. I in D-dur uiid eodiicb Beelboven Op. 130 in

B-dur bracht«, wobala leb nicht an, «aabaP» leb mich auf die

I

ifebaiae mnaikaliiebe Abandoalerbaltaa«, faidan

Gcsangtinummem nur mit Cinvierbegleitung vorgetragen wur-
den und aus<ierdeni hios Cla\ierpi^cen ohne Begleilong, sowie
ein Trio für dieses Irislruineiil mit Violine und Cello vorkamen.
Uiv Dame, welche, so viel ich hurte, erst in neuerer Zeit sieb

dem (iirentlichen Auftreten zugewendet hat, besitzt eine wohl-
klingende Sopranslimme, waaa aach von einiger Htrla; ibren
Vortrage und insbesondere ibiar Coloratur klaban noeb die

Bieiaabalaa daa iMiaMaaUanaa aa. Ob aie bei ibraa der Lern-
mH aalweabaeaaa AMer «e aeeb la triaad elaar Tellaadaag

bringen nnd nameoUiefa auf dar BQbna groata Brfolfe erringen

werde, dörfle problematisch sein, wenn auch ihre Erscheinung
Uli t i;t'-,it;tr-\vei~.' . iiie sohr .ingenehme ist und ihr hier vielen

Ue f.d. eiiilrii^ Am ln-^ten «elang die Wiedergabe der grossen

Fideliu- A rte. w',ibreiid der Arie aus Jiisu:i da- classisehe Ge-
präge und die Accuratesse in der (k>loratur fehlte, die vorge-

tragenen sechs Lieder aber, bierunler das einzige mustkaliseb

bfldeulaada : »AttT dea Waaaer 1

atartTaebaa QoartaMa
aieM bergen kann.

Dea it. November <878.

Eine Concerisängerio aus Bertta, Vltn Natalie Schrö-
der venaMaitaleiailara imHaaaaaMiaalaahiOaaeert, ^

tataar «pleMa Barr Freftwei IBraaaa
rom dar MaaiKeB Hnaikaehale die Maetaree la B-aMÜ Op. IB
und die Polonaise in As-dur Op. 53 von Chopin , so wie mit

den Herren Kammermusiker Brückner tind Hofmustkus

Bürgerein neuej> Trio Up. Iii .Manuscript des Herrn Hof-

kapellmeister» Joseph Rheinberger. Unbedingt niuss die Auf-

fuhrung dieser ungemein gelungenen C^mpusition unseres

genialen einheimischen Tondichters, deren Ankündigung auf

den Zettel einen grossen Theil des Publikums in das Coocert

labea jaaf , ela die Einne dea Abende beaeiebael

la iat kaaa aa fiel bdkaapla«. la m^ta, dMe aar

diaaem OeUala dar VaaMiananaik aait Sebabert's. Mendelt-

sobn's and Sebnnwnn't Verstummen kaam Besseres geleistet

worden ist. Kliui- Im Mindesten ihre Eigenart preis zu geben,

gemahnt die .^timmurii! und ILiltung der Mer .S.il7e an Sehu-

hert. die de* reizenden AiuLinlinos /ii^l, i. Ii an Chopin s lief

empfundene Weisen, während das Tempo di Minuetto in echt

deutscher Gomütblichkeit und lieblicbslar Mdodie sich ergeht,

die baiden Allegro-Stlza dureb Caarigan Schwung , adie Ge-
danken nnd ebenso raiebea ab geacbmackToUas PaMagaawark

Dar BallbB dae PnhUkaaia war daa-
jedaai Satae ela oiebt eadea waOasder. leb bla (bat

Oberzeugt, dass dieses Trio dam groaaan Kreise von Liebhabern

derartiger Compotitionen ein« hiichst willkommene Uabe sein

wird.
(Fortsetzung folgt.]

Berichte.

«otha.

.^m J3. Vre. fand im .S< hieB«h»u»»iin • 11 Kilr;i u eil <le« hie-

sicfti , sf'il <Ojiihr''n beslf-hfiiilen M u s i k v « r e i it uulrr Leitung

s.-iT..- hu iK'i '."II 'Ii-- H.)f()iiiiiislen Herrn TIeti Ueni Vor-
sl.iiHle es t;ciiii);.'rrt den lieruhmlm Gcisenvirlunsrn t*. de Sa-
ni s ii 1 e zu L-ettiiiiieii .s<'iii ffsi l>i-,r undelrr Huf be\» «lirte sieh auch

hier in ul»ii/i-fiiliT Weis,. M-inr Technik iH llii-»iTst sü )><t und
Klüntend, uml sein Vi.flniL' /r-ii);t vcii ji^rinlln hn: |

mi,., [i. r I

luckendc Ton, ileii er si.|iicin Inslruiutiiii' i\\ - hUu. k. n \frsU-hl,

wirkl ilurcti soiii.:> trossi> KUirlieit und \SVu lih<'il Die (.-'es»!- Kühe.

Hill der er die grosslen Sehwierigkeiten iih<T»iiHlel d-rner die

SIchertieit und Reinheit seine» Spiel« Inssni m ihm ,mpn Kr'issrn

Meister erkennen. Der Itrifall war ein grosser aber mu li ein ilurch-

(iDit v<Tilii'iii>T Em junger Pianist. Herr II e i n n e Ii O r d e n « t <• i n

«US Lfip/ii:, spielte unter «nilemn ili^- .soniili- C-dur Op J.i \tin

BeelhoNen mit gros»er Virtui>sii.r. im ) i iiii. ;i i., ii ji -idiM .\i)ch

die (iralia Kalkreuth fand mit ihrer lieblichen ^timm« reiche An-
sitaaDaat. WiM^

uiyiii^uU Ly Google
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''^ Neue Musikalien.
VMag TOB BreltlKopfScHftrlsel in La Ipti g.

nrrt«r,AlftM,Op.«a.
Hell II. ur O«.

) ft> laaaluc *m 8mIi|Wm trlMo Oftn «. <

Mit ClavleriM>iilrllang venwhm oDd henaigtfltbMi «oo
Viclorie Ocrvinm Vierter Hund. gr. 8» n, Ulf » —

.

JaillMhB, S., Op. TerbeUtBB(. Com-rrKluck für (triniftcbten

CkOr u Ürcheiler l'iirtilur niii uiilerlffiti-m TlaMcriuiUuii .Jf —

.

Oraheiili'r~liinni>'ri ,41 ^ .'O Cbonkliniiiii ii .M i —

.

r, Crast, Dnl Lia4er f. etneSiocsl. milBegl. detifle. .«t.—

.

~
I ft- op. «1. Iwtuwte WrH—olw»

~'
OTII. ^ I. •.

Op. II. TItr 0MMrtlti4m fur dM Pfi«. ur t. s«.

M«a4«lM*hB BartkoMy, Felix« Op. i07.

Hl Dfrnll Xrr^iJü für .Ins ITic yn \\r\ HiMidon, 6. —

.

Dl,'-' I..' I u r .1 ,, s I

'

'
i

.

i Hjoden. UT ». SO.

•tart, A., Onvertare ;u Ascanlo ia übt. TkMlraliMh« Sart-
nade in /«ei .^clrn. ,\rr vm. |- ,i n ; r, rat Wald«rt*«y— — Kür Puiuoforlc und Siolioe. 4. U.— <- Pttr tml nmoforl* lu vier Handaa. I. Ii.

^— — nr 4m naaetort« sw twel Itoadm. Ji—. VI.

^ Op. II. Inl Hilft* f. filaw VtaliM. I. W.
,
Haga, Op. M. tMlMt OaaH fir awal VMIaaa, VMa

und Vtoloorcllo. It S. —

.

Robdc, Edawrd, Op «so. IvUf aMlolliehe Clavteritttcke zu vier

lliiii.leti Vorir«|i«»lurlien t anKeliMMle Spieler. S HeH« b >.—

.

8eharw«nta, PhUipp, dp ao. No. I. AT |||inH fir4M Maa-
forl« XU vier Händen Jl i. it.

. . Ma. t. Watoar Wu-dMFfta. w»t«r BlaJw. ^«.M.
j Carf Jaliai, Dp. a. •NllUMrtMlIiralBa AMMiBaM

IdII B«'eleitunR des l'liinofiirle « 7S.

Tafal, Xoiiti, Op 14 eloUicbe EtBdca für aagihaada ClMiar»
Uc(l I. ^ S —. Uad Ii. Ut —. II.

»«.VlaiaMriL' jr».—

^

Mozart't Werke.
Kritiacb iarchreie hene 6etaaBUa«Ka¥lb

Serie I. HaMCi Nn n-<; .ä <i >o

(No.n iMin t K No f7s;. No. u. C4ar C(I.MaiiM91.
No. 45. Cdur >/4 ;K. N0.M7I.)

Mali, eaa« I. Ma. I—«. JIU. H.
- II. Ha.«—lt. UTM. N.

. frih Bi. L .«tl. M.— M. IL .# M. N.

rir XIX Ftlr Planolorte tu vier Händen und fUr xwci Pianoforlc.

No. )— «. ur «1. 15.

- XXI. fariltlaw mr da« PiaDoforla. No. 4—lt. Ji «4. 1«.
- ZUI. IkkHillMtfllrteffea. Ma. «—IK. ^».fi.

157
ist.

t»«.

tt«.

Mi.
MI.
IM.
4».

VilkMungibe BrtMnpf * HirM.
B«in4i«a, Dia «alSM Staa. Arrang. lu 1 Hindea. ^ f.

S3 Cidenxeo lu Pianoforleconcerlen. JI S. —

.

Kablaa. (outlan fU' dM Ma. m 4 Maodan. JI 4. N.
aiart, TiaUaioaataa. ArMBganaal Ihr FRa. aad ^

t Bande. uT 4 SO.

Oarartaraa fUr daa Pianoforle tu 4 Handaa. I. M.
•— naMtartavatfca m 4 üanden. .« 4. s*.

laJtai^aMa. a. BMd. as 4 04«. N. «. .« t.

'

Tf ^MPIMmHIl ArvaafNMSl ra % llladia. (#<>••

MlMlti. Op lt. ewwrt f. HIa. fl«. FwUlar. Jt%,-— Op. 41. MMMt IBr PtanoAMla. Dm. PaiMar. JIt.—

IMI OtFATUOR
für Piano, Violon, Viola und Violonoello

von

A. €. Mackemie.
Prall H ur.

Laipiig. O. F*. Kahnt.

in Leipiig and WiMürtlinr.

SONATE
rur

Pluloforte

•ii taMiM la

Eduard HUIe.
Opb44i

Pr. S uT M ^.

CM)

KBnigl. HofmniikhftndlNng. Berlin.

Lelpzlgersirasse 37 und Unter den Linden 3.

Preia: Ji
hnMkjt Thaadar, op. so .Oiter der Teita WyMki|it4''.
AMbOhntaehM Lied fUr aiM Sln);<^tm)ine 1^

Opi 14. Ural Lieder fttr eine äingsiimma:

Ma. 4. rrat« nicht t,U
. t. iaLiia . Ml
- s. PrtkUBCtllad>tta dem RaaalMiiiM)

Godard, BenJ., t blaiba. Ued Rtr eine SinprtlBMa . . . I,M
leneaiWOBICb. I.ied für eine Sinc^llnime .....
PrlbllBgiDlbe. I.ii'il für eine Stine'.timaie ..... 4,10

DeiM AogeB. LiriJ fur eine Slng«liii>me ...... 4,00

HeldlBfsfeld, Lndw., t)p 4. Zwei Lieder tiritoatlaBHi
No 4 Das Leben ist der schTtl« Tat |,ll
- i Well' aar alr, da iuUai lafa l.M
Op, 4. 2wei Lieder fbr eine SlngalimB«:

Mo. 4. Aat aantoalw« WatttiMama i.s»
- t. kk kaka, ba?ir iir lirgra— Op 7. „TIgMa vabli M MfeMiL" Lia4liralaaSlat>

•Umme
Op 40. Zwei Lieder (Ur eine ?lng<iilmme •

No. 4. Dasi Oaalcb Uebtt, dai vnjit Ich . .... o.so
- 1. Malut Ba la frlMkai Wiidaagrta o.ia

LiechteBital%TCnlBrtl||i^ SaahaUadarU
Sllmnio.

Bnih No 4. LetlUBttt«. No i 0 Laibe Dt. No
•chwalbe glaltb. No. 4. 0 kaMnaitulr. No.s.

wladarHwl. Jte.1. BtAiaiaiiaatfte Wafia.
Conplal. .....«•... I(lt

"* " " " " "im 4,W
. 4,M

. •,«•

. O.SO

. 4,00

a.Der

Mkr, A4., Dp. 48 Drei Liedar flr alw
Ma. 4. lata Ben Ut wta 4ir

~~

Dasselbr fur eine liefe

- «. lik aa« ench wu
- s. Wer das geaossaa . .

Op. 44 Sechs Gedichla
koberl Hamerling.
M*. 4. Traat: icb wtu im
- t. AI die Tdgll: XwHaeliertnIehtver

TMTrlaae: Viel VorcI »inj ^"no^eo
Lais dl* RaM •cbltBBera
Ach wtaitait D« wie scbia Da bist

.

BaatiaMlehuackt: Acb,xwi»chenT1ial und HOgel

WBent, Rieh., Op. 74. Drei Gesaafla Mr • SapraM aad All,

mit ClavierbeEleitung in Pirtilar 4IM flÜBMMSt
No. 4 . Is uebt der Leas
- t. Ufeigeiaag .

- t. leadscbclBaacbt

t.

4.

S.

«.

«.H

*,M

4.II

4.80

1,44

4.M

Verleger : J. Bieter-BiedermaDn io Leiptig und Wintenhar. — Druck von Breilkopf d Hillel in Laiptig.
~ 14». — Baiaellaaj

~ -



U4 M tank •ila roaUiaUf «al Bach- Allgemeine <nw MÜMll« •«« 4ma Ims M K
*Mlm wmm

m

iun ^mm

Musikalische Zeitung.
VerantwortUcber Redacteor: Friedrieb Chrysander.

Ldpiig« 29. Jumar 1879. Nr. 6. XIV. Jahipng;
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— Anzvignii und BeurtheiluDf;en lFurClavi«r[Haosv. Bronurt, Ballade Op.J. Stirphen
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(SMIlfutV — Anxeiger.

Oig^ItaB im frthn aUtakllMr.

(FortacUuiic.)

1 MtOiiriBlBll.MiU.J*Madflit
a"; Das F' f . i f n w p r k

Im <0. Jahrhundert haben wir nichl uuthig , bei oicht-

mnsikaliwhen Schriflslellero und in Annalea nach Notizen über

dto Biiitei» dar Oifil w aaehM; Uito« Oi«alD äad in den

1 4to lltaclM bMcbir-
AarertitfiitiK damlbM. Sntotut

flfnd «s Bwthmmragea fOr die |m uportlAoal« Llng«
il e r P f e i f p n

, denen wir in piruM }^ros*en Anzahl voo Anwei-
sungen bet^egnen. L'iiler dem Naiuen de-« Notker 'Balbutut

i 911 oder La6fo r tOiJI, lluebald [[ 5 Ii .
Hi-rnilinj- um

1000), Aribo Schotaaticus 17 1078} , Ebcrlurd v, KrciMn^en

(um 1100] u. A.. sind wiche »ogenannte Mensuruc tistubrum

Oifioicaruni auf uns gekoinmeD und viele tbnlicho finden aicb—fiU io den verschiedensten Codtcilms dieser Zeil, wo eine

Ml« «dar CotaoiM Imt giMtolwB in otkr «in TImU ia dar

lila dar ColaaM» «Ddal, mA tmU, waoa aiaa gHtaNra Obi-

glrirend« Figar xwiagl, aina aane Seit« in Anspruch la Dah-

nen, ja wibst auf deo Rlodem sind sie hSufig aufgeschriabeo.

D.i eine Meri'iyr der iindern gleich oder iloch ?.elir lihulich sieht,

so tirulel rii.tii, »o dieselben i§olirt stehen, lellen einen Namen
dabei, und au<li wo sie iiu Tcxl oder am Schluss eines musi-

kaliicben Traclats, deMcii Autor genaoot ist, vorkommen, ist

es oft mehr ali iweifelbaft, ob wir sie diecem wirklich selbst

mtoaehraibaa babao. So hat s. B. Oarbafl aina Annhl d«r-

wal ar aia aotar var-

(«fl. t. B. dto llawttna: ,B babat lotna P' 8. Itl

und 319, ,Si lonnm quaeris' S. 148 und 318, ,Si flstulae

»equalis grosciludinis' S. US und 319 des I Bandes der

Scriptores, das eine Mal unter Hucbald's, das andere .Mal unter

Bernelinus' Namen, die dritte ausserdem noch II. S77 unter

dem Namen des Gertandus u. a. m ) ; mehrere der überliefer-

ten scheinen Ueberselzungen des allbocbdeulscben (Nolkef-

•chen) TracUts ,Si tu nu becenaeet' (GerliaH, Scr. I. tOlj lu

aaia, a. B. dia aMoyoMii 0. lU .Cosoila «mH* and ih. 183
.trtiM Brtnlat* Ana diaaaa md Ihnlkfta« Oftodaa warde

iah *aa dar BmlllaliiBt dar •taMnthaA gtodM atanban

md, wo icb 10 cMroB baba, etorheh naeb Oarbert (aowalt dIa

IVaoMa «00 ihm gebracht sind citiren

Mo inaaleo dieaer Mensuren be»iimmen Tür die Or|el einen

m.

{tag *«• aiaar «dar swai, bMwiaaa drai Octafoo ood »war
MitdarlltaMMi «iMr DortooMMr, ia dar TIalb anlboBMd
mil mHam ^Mikii^ e, dtt alor oib ä bmMkM M (*äisl.

meine ArtIM >bar dIa üranflinca dar danlacban Orialtabalsiur,

Ai;,;. MiiMtal. Ztg. 1878 Nr. 39 und 51'. Notker lieslmmit in

(iein I r.Ki.ile .de Otto loni«' (lerbcrt Scr. I. (00 den rech-

ten 1 iiiLiut; .Ulf z»(M lUljven, >«lclll aber in der Mensur ib lü(

frei, bi6 zu drei Oct^iven zu geben: ,VVile aber der orgauiacus

füre fiofzebene folliu drin aibbela machon, so aoal ar das

drilt« manan nah dan an» snain, alao ar das ander mai nah
domo aronna*. Bbarhard von fraialngaa (Cerbert U. ttl)

hlUiwaiOaiafaaaaddniTaBafBrdan raeblMCnitens {o~-^).

dem An<^ymu8 bei Gerbert Scr. II. 183 berror, walcber be-

merkt, daas nur die erste Pfeife eine Tripeloctave Ober sich

haben könne, die anderen aber nicht.' — bass der tiefste

Ton der absoluten Tonhöhe nach ungefähr unserem

kleinen c entsprach, lllsat sich au.i mehreren Angaben erweisen.

Notker sagt (1. 0. S. tOO). daas eine Elle (eino) Länge für di«

lingrta Ptaife tu wenig, iwai BUeo aber za viel sei and moli-

virt: .«aadanbadii
^iii

dab dIa arlaMn lolreiila aia.' Daa
1

i'gelimflih) würde etwa t'^ l'andero halbero' Ellen sein die

Länge »ersteht sich »om rfeifenkern an — fonc dero znngun
uf; . Dieselbe h u.ssfjriiwie wird uns noch weiter bezeugt von

einem anderen Schrifutetlcr des lü. Jahrhunderts, nämlich

dem .schon erwühnten Bemer Anonymtt.s (Cod. Martiani Ca-

peltaeSA^]. DeraeUMbeatiniBitDimUch.daea daa Rundeisen,
auf dam dia HailBn §^oimi npifdaa (üa i^lroaa] nicht gans

viarPMaianf aaia aal (poanoqaitaorpadlbaaioato). NaMr-
NabmaMadaa
PfWIe. Aach der Anoayama bai Gerbort Ii. tU baatlwmt (3r

die Unge der ersten Pfeife t '/i EHe {nlpote onioa oliue et di-

midiiie Diese Erühriing ist in.sofern werltui»!!, .>K sie uii-, die

ungefähre Beibehaltung der Stimroungsliolie durcli ein Jahr-

tausend beweist ; das A jener Zeit, welches noch im 10. Jahr-

hundert (zufolge der Reform der Bucbütabeonotation durch Odo
von Clugnyj wenn auch nicht allgemein , so doch wenigstens

aa *iaiao Ortaa durcb C araalxt wtnda (alao daa C
Ooido'al aot^iraeb in dar TbM aaaatMB Ualaaa «. —

•; Noch Engelbert v. Admont (f U»i; bv*liminl: « . . ordo vo-

cun et litterarum . . in clavtbos orgaoonim oon uoa sed duabaa
diapaaoo est coatcotas et non exte ad i tu r ad tres diapason.«

^ uj. ^ .d by Google
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Kw jw— Mttr hMm m» CoMlreelteB dm HMhwrta
mliger Zeit. aKmlich dsD, das* sieb dtoWcMtier Pfalfra nicht

elltsp^^chend ihrer Liing« für die Mberen T8oe verminderte,

vielmelir f Ii r ,i 1 1 d i r s o | (i i» w .ir Dl-. In'-i uniiil ili-r Ber-
ner Anonymus durch die Worte »propler aequaleiii latilu-

dium oroniuin fistularuin« , ferner Notker (1. c. (Ol i >M«cha

dia erwia m langt unt« ao wita ao da «allMt : daro wita sulen

•loallaaiot. Aribo Seholaititat (OariMrt 8er. Ii. tli)

:

aSieat litolM tiaaiim &M gmiltadinto, iU lulMa da qui-

bdifwt, ^fmdaa aM hütodblae, Garlaadot fft. f77) *Si

flitalae aequalit groaailadinls fuerint*. Eberbardvon Frei-
aiagen (ib. 181) «Litiiudo enim una eademque omniutn debel

aaM« u. 3. m. ^c^ppr d.i-. \ i^rhiiliin-. tiiT Weile lur LSnge,

was wir heute die eigentiiche leasar nennen . haben wir

einige zerstreute Nachrichten. A ribo Sch ol as 1 1 c u s hat in

dam Tractale bei Gerbert II. S13 einen Nonaalumfang ifiir alle

Pfeir»a daaselben] nach Wilbeim von Hirschau, den er für eiae

AatarMM iadar flaeba Mit, sasaban; ob iadaw Gariiatt dia

Ortaa diaaaa tntm tßmm» HMrtfttaii bat ood «1» dar Cadax,

den er beaoUla. Ii dieaar Htaalebl vaHtaHcb war, weiss ich

natürlich nicht (antograph ist er nidil) ; aar ist aurTallcnd,

daai dar Durchmes-^cr ungenihr gerade das Doppelle von dem
daa Norroalmaasses heiriigi , welche« Eberhard von Frei-
singeo (ib. 181) luiltheili, nämlich t Zoll statt I Zoll. Zum
(UMl alad diese Angaben nicht die einzigen, sondern wir haben

baalboiBlii n Anhalte. Oer Bern er Anonymus, welcher,

wto arrtbait dia Uaga dar ^«ailia Pfaifi auf baiaaba « Foaa

flHlaalit, baMbMt dia Walto darart, daa» aia ahi Ttabaaal anf-

nehmen kann, also «twa I Zoll ; dl« Meotar der längsten Pfeife

wQrde sieb hiemach etwa aof iO : < stellen, d. h. noch viel

enger aUti'-ulc ilip Mcii'.ur der GamLen>.limtneD ist JO

—

ti : I;;

die Octave mit der gleichen Weite aber der halben L;inj<c er-

hielte dann die .Ven<iur 10 : < und die Doppdoctave 10 : I.

Ein Ihnlicbe« Heaullst «rgiebt die Bestimmung der unter Huc-

bald's Namen vM flatbert oiHgatheilteo Hensar (Scr. I. Hl):
sFrtaM (dia aial» vwi abaa , dia Ualnato) habaal octles suum
diatalf—a, «ad dar fwahMl abgadnicklao. aiDnaal (I. U8)
unter Hnebald'a, das aadare Mal unter Eberhard's von Frei-

aingm NamaB ffl. tlO) : >Data igitur primae rel minori n«iulae

qoalihet longitudine . s«d melius videtur >li:imeiro for iminis

octies longiliidini daloi etc. . d. h. die Uein'.ie Pfeife hat mit

8 : < noch weitere Mensur aU wir heule unter sehr weiter

Tarataban (10—II : I], die untere Octave hat dann 16:1
—d dto DatofdenpakMlaw ai : f. Ba ist beltaant, dass die

aag«r« llaiaar aiaa varbliiBiaaalaaisa Zasaba
an dar Llaga rarlaaRl, d. b. data aina Mtffe aalt aoger

Hanaor etwa« lingar aahi iMiaa da aine .mit weiter , wenn sie

deosellwa Ton geben sott. Diaaem Umstände tragen die allen

Mensuren fasi i i~iri! tiisIos Recbnunf; ; l'ci'ijui'lsweise « ird für

das Intervall des tLinztones !8 : 9 hesiiminl, il.tiis die längere

Pfeife die kürzere ganz und .m^^iMijfiii ihrer Länge ent-

balta, abandrein aber '/^ de« Üurchn]es.<i«r!> ; von zwei im Ver-

blHate dar Quinte [i 3, stehenden Pfeifen erhall die ISngere

aMtar daa aadarlhalbrachaD der kfiriaraa auch noeb dia Hilfto

daa (Mt «ia gaiasl, dir alla gMieb UaaMadao) Dorebmaa-
aaaa. IBt Mekätdil aaf diaae weiteren Zugaben . welche die

gewobnlan akualiachen Quotienten modiflciren . bestimmt nun
Hernclinus iGcrberl Scr I. 31 5i die PfeifenliinL'nn .in der Ein-

hell de* Diameter d.ihin. dass die kleinste Pfeife dem Sfaehen,

die vierte Tnlerquarle den II-, die Unterquinte den iS'/j-,

die Octave den tl'/i-. die Doppelociave d«o 36V«fachen
Durchmesaer entbllt. Ba sieht hieraacb anaaer allaa Zweifel,

a>a Aflaa dar ünanr veftrata« waren , von der angaten bla

nr wailesteD heute üblichen und über beide hinaus : natürlich

«rar bl Polfe detaeo die Klangfarbei der Siimmcharakter der
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obontan Ttaa van denen dar aalereien aabr foraehlndan, d. h.

die liebten ballen einen gambenarligen alraicbanden, die höch-

sten einen fldleoartigen hohlen Ton. Nun wird uns aber auch
die Nothwendl({kcit der Beschränkung auf f— t'/j Octaven

klar, welche die Autoren 'Notker I. c. S, 100, Eberhard von

Frcisirigen I. c IL i»{ damit motiviren. dass soBBl dielIngUen

Pfeifen .unhelle' werden and .heisa luluo' beben (Natkor),

.schwer ansprechen' (,porflari naqaennt* Bbnibaad r. Vir.);

die bOfaarao TOne daiijin pafbamaelrtn aan aragan ibraa

apdaan aebriHan Tonae (aa alM altawa, abaanaa), iroti dar
weiten Mensur, welche fÖr anaer an PickeHNHen gewBhntes Ohr
jene Töne weich und lieblich erscheinen lassen würde. Es ist ja

bekannt und neuerdings von v. Wasiclewski
|
Ge-rliiclite der

loslrumentalrousik im 1 6. Jahrhundert] hervorgehoben, da»«

man noch im <6. Jahrhundert von der zweiten L^ge .luf den

Streichiiulrumenien nichts wuaste ttOd daher sich nach der

Höhe in engen Grenzen fje oaeb dar flUaMUDg der Instru»

menu) bioil; wir dfirfen die Abnaignag gigaa die hoben T«na
ala ainan Banpigmnd aaaahan dafür, daae iMi nidit aber anf

jenes nahe liegende HUtol für die ErweMerang dee Drafaogt

verfiel. Jedenfalls Ligwohl der einstimmigen Musik, welche vor

dem 9. Jahrbunderl f3>i ausnahmslos geübt wurde, die Ceber-

scbreilung des l'mfang^^ einer mittleren Tonlage ton wenigen
Ocia^eii fern (jenii(;ie iloch auch den Griechen der Umfang
von drei Octaven, über den ihre Notation nicht hiuausreicbt. —
lieber die Hübe des iafkbaMai lassen uns die Auloreo tratHg

ohne Nacbriebt; naliiriiob» denn nan wird die MIagal, «aiebo
a« darn «railaa oder in angin Hananr raodUrtan, IballaFaiia

durch die Hdha daa Aufschnittes haben ausgieieben mOseea.

Dagegen scheint der Aufschnitt sehr breit gewesen zu sein.

Aribo Scholasticus bes'umiit I < HS], dass, ebe die für die

Pfeife besiirorale Meti;!] liUr ? iiK.nmmengebogen wird, eine

Linie quer über diesell ki-7osi'i. vMTden soll, welche das un-

lere Ende des Pfeifenkorpcrs bestimmt; diese Linie soll dann
soweit aufgeschnitten werden, dass tdie Breite des Antiohnillaa

die Hilfto der BreUa (latitndo) dar Pfaifa batrtgl*. Ob biar oa-
ler .hlHnda' dar Doiliag dar PIMIIb an varatobaa lat oder dar
Darebaiaaaari Uanie zweifelhaft erscbeineo, orun sollte lett-

teree «emotben, aber Aribo gebraucht das Wort vorher für die

Breite der noch nichl gerollten Plailc, <1 Ii di>s r\ lini1t"rni in-

tels, welcher dem Umfange der Pfeife entspricht. Denselben

Sinn hat beim Berner Anonymus der Ausdruck »ex transverso

admonsa et patefacia fislula«, d. h. bis zur Weite zweier ein-

ander gegenüberliegender Punkte aufgeachnitten, bis zur Weile
dea Haibkraiaaa (diaaa Woito daa Aufidinittoa iat baato niobt

atobr ebNeb). Dan anlapraaband war dar tUtKkmm balb-

kreianmiig (,in modom aamtoireuli* Bern. An.}, wlbrend ar
heule etwa */, des Kreises reprUseotirt , sodass vom Teilen

Kreise nur ein Segmenl von t'lw.i < iil Grad weggeschnitten ist.

Der Pfeifenkern heisst pleclrum [Aribo . liogua [Anon. bei Ger-
bert II. 181, entüprccheod der Notker'sehen altdeutschen Be-
zeichnung awga;, auch uva. Statt uva bat Gorbert io dam
ersten Abdruck des TractoU .Dato igünr' (Bar. I. IIS «Mar
Hoebald'a Namao] via und SebaUgar da Bamar Anunyatna
dreinal «na geleaen, waa gar keine« Sinn ergiebt. DabrigaM
versicherte mir Herr Bililiotbekar Georg Rettig in Basel auf

meine specielle Anfrage, dass in letzlerem Codex «ya steht.

Gerbert gicht in doin /»oilen Abdruck des Traclats »Data igi-

tur« (II. 313 unterin Namen des Bernclinusi richtig uva und
zwar cursiv, d. b. als Conjectur, mit einigem Vorbehalt {for.i-

mini subjacet uva = unterm Aubchnilt liegt dar Pfaifenkem)

.

Diese auffallende Bedeuittog dea WorlOB tm aiWrt Bich aaa
dem DoHiande, daaa «nah daaBlpfnhaa ! HnUa vn
(uvula) heisat. — Italgrtleh nmarto dar PfWCMUrper Bbor nad
unterm Ai ischnill eingedriii-kt werden (,ad qu:i ii ^u. nn] hino

inde &stuU debet comprimi, ut vos possit forman' Üern. An.),

— 1879. Nr. 6. — AUgemeitte MiidlftUgftlio Zaümg. — ». hamt.
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genUe «IC CS tiFulc ^«»rhielit . !>(>üas>> die Liciilcii Lablfa nil-

teben : Uen AuMirurk .subterius oris Ijbfuin' —: L'nIcrI.ibiuui

^braocbt KboQ Aribo (I. c. tl5j, <J«».s«lb« soll nach m-iuit

hHmmmi alwa «!• alme* Bmle vom Pfeifenkem .ihst«-

kM, aril irnmm* fcfUMlf büdai. — Wwttr w«i«bi «kili

M». dia PMMh» iltoihMi traa
swar fltwa eine Rand hocb [mt palmo) uotl wla

haoteBMlknaleBateb vereoftend paulaliv rtatriaisilar.acucndo]

;

aut!) .Ii r Wildialats w.ir fiir .illc Pfrif.'n derselbe, sofern die

OeltSiUUK IUI l'Icileiifiiss bei dllcii ^li-icli ^tu'-> war und /»ar »o

gro^^, d.i-s sie ein Lerclienci aufnehmen koimtc [iio (ifttalt

dar Pfeifea war durcbau« die cylindri<icbe ,in modum
eylkidri baaa roluodo' Bern, An. . Jas geht »u* allen Beslitn-

oafaa aiBhail% harrar. Nur betrelfs des latariak scheint

aiaiga VaneUadaalMil «fetswaltet zu haben. WSbrcnd Areo-

0mm dia PIMfea der Offal Püpia'a au Zian varbrUtaa IM,
battehla« dia Utaraa Avtaraa aar tob kapfarnaa odar

• rzeneo Pfeifen (En= eine Legiruaf «ao Kupfer und Blei]

.

Eine ton Z^rlloo ^Sopplcmenti VIII. ttO] erwShote Orftti in

der Katbfdralc m MiimlK'ii, die all und nicht klein )<eue>cn

Min soll, hjlte rreifi'U von Gu\baun) bosüole gehabt , aus

aiaam Sliick gedreht iiml gebohrt, das iM natürlich eine be-

lODdere Ausnahme. Der Bemer Aoooymtt» «erlangt reinste«

Kupfer fcuprum puriwimum) und Otwaldiis Vigomiensist er-

aBUt iB aelaar VUa daa baU. Oswald, Biaeboli t. York «91]

:

•TriiltaMa pcaalafaa llbraa ad Ibbrtoaadaa Mpfaaa MBaMraat
ealHiaa afagatH». Bnen waren die Pfeifeo neh dar aMNqfOMo

Beaebreibuog einer Orgel, welche Caiaer Julian

Apü>';it;i i J iftrhundert brM$> \gl. Uu Cango , Glösa |at.

ad V. ()ri;jiiuiii . ferner nach einer Stelle des (;liiudius Clau-

diaous i. Jahrb. . welche bereits S|».iii~t'l i ilirt acnea scgcs,

enene Saal = die Hfeifen , auch n.irh dem oft erwUhntea

St. ffieronymiis /ugesrhriebenen Brief Op. IV. ISO:

I aeraae) ; eadlicb acbreibl aucb der Mönch von St. Gallen,

dar von der griachiaehaa OaeandlaebaA an Karl M. inilgefQbr-

la« Orfal araaaa MoMm m (ÜMtilaa aaraaa). Dia laiaanM

flilamaa (vai farraa) . walcba WoMaa darOrtel von Wlaeliaaiar

saaehrattM, aalt rieh «abl oMbr Iroptali anf daa Slimmklang al«

auf da« Material bezieben, iedenfolls aber dOrfen wir die zin-

nernen Pfeif..!! lle^ ,\ i ..'Iii iiiu» für «inen Ana. liri.iii-iiui-- ( .ilien.

— Itie l'feilen wurden, wie schon angcdeulei nach dein Ber-

aer Anon>mu.« , auf einem c\ linJrisi lii n ui . incni Ende koni-

acben Eisen (der Patrone,, (gerundet. Liic Eodeo wurden aber

kfai SbaraiDBader gelötbei , sondern sie erbielleo schon da-

I Habt, d. h. SM Warden nor loeamnenge-

ilHaaf*li|l uaA anf dia BarabruDpatelle

ivan darlralla nnd Wehn atoaa ililfia aaf-

gelBthet , genaa ao , wie es noch heute gesdiiebt. Aribo be-
schreibt da.s sehr genau : •<]uae exiremilates cum fabrili meinu

ea« iacurvanle convenianl non superponantur sibiroet, sed o«culo

lantum cnlli.l.iiitiir conjuncti.ssimo , ad cuju^ oscnli ruinniissii-

ram legend<im pr;ieparentur laminellae festucae tenuilaleoi et

latitudioeni tiabenles, quae ibi lenacisüimo conglutinenlur sLinno

teu alio quod lenlius diuturoiu^ue perse^eret lolario.« — Die

der Pfeifao difliarirle schon früh ganz aus.s«rordeollich ; die

I den» 10. JahrbuBdartaebwaultao «wiaofaan (• oad

und

Für Claviar.

tea Iraaaart. Bailada Air da» Fianoforte. Op. 5.

Pr. S Jt. Laipaig, BnUkopfud »Mel.

Vom Virtuosen für Yirtnosea. Denn wem es nicht bekannt

eela sotlle , dem ihun wir hiemii Icund und zu wisseo, das«

Herr v Bronsart früher CUvierspieler \oo Fach war und sich

als Concert«pieler eines guten Rufes erfreute. Als nach I 866
der Posten eine* Intendanten am königl. Theater zu Hannover
vAcanl wurde, ernannte man keinen Lieuleoant , aondem aua-

nahmawaiaa einen Musiker zum loiendanlen und der war Barr
V. Bronaart. Br baklaidal dia Slaila noch Jalal.

oad aanatifan Dannan niBaaaa ihm dan Kapf aicM allm '

machen, sonst wilrde er «chwerlich Zeil und Bube flndan iMa
Componireo. Ein Schüler Liszi's, huldigt er der neoeatao Bleb-

tung. doch gehört er nicht zu der äusaersten Linken , zu den
Exalt.idos . den Zerstörern li (out pnx . denen alle rauon ab-

handen ^eituaiiiien i^t d Mi lien wir wenigstens an zw ei größe-

ren Werken «on ihm. einem (Uaviercooccrt mit Orche»ler und
einem Clatierlrio. Mit ihm, glauben wir, würde man deshalb

imaar nmarhandata ktenan. In dar vortiatandaa MIado baba«
«M, teJadodiMto-

MMcM Iii« fMIMl
gebu alwae oarohig In Niai her , doeh wird dnr PadW
halten. In dem ^orf^ednn kten Soiiiiett Hoden wir dm
sehen Vorwurf il. r .ler H;i I ide tu Grunde liegt.

Btaabea ieller. Uja^e aalear de asa chaabrr pour Piano.

Op. 110. nr. jr9,M. Laiprit» Mlkopf und ÜBrtal.

Heller'« Composiilnnen iind alle brauch- und meist zu in-

slrticliven /werken verwendbar , daher erklXrl sich ihre weite

Verbreiiiin« Her C.ouiftonisl schreibt durchweg praktisch für«

Ciavier uml weis^ die Kinger gewöhnlich so zu beschäftigen,

das» der .-^i' fi-'r meint, er vollbringe Tlialen , während er

durchaus oichu Auaaergewftholiches leistet. Das hat seinen

Reit. Heller bal iaina Vardlanste um Clavierspiel und Clavier»

»ats und woM «WD nur an aaina BlOdan dBchta. Tlatii^m
sind aalaa Saoban niaM nad totawiT gaMIgar OMH M niebl

das, waaana aalnnfiame nennen koame, aber Maiodla und
RhjthonH aind bal Ibni fein, piquant und elegant— französisch

complaisanl könnte man sagen.— , dabei rundet er aeine Stücke

gut ab und vermeidet es. zu sehr in die Uinge und Breite zu

gehen. Auch die vorliegenden besitzen diese Eigenschaften . zu

Lehrzwecken lassen üie sich ebenfalls verwenden , oamoutlich

werden No. I und t demjenigen gute Diana!« Mateo , der im
Takle nicht rächt aaUalfaiil iat. Da« dar Coatpnnial akb ga>
legenilich ehunal wiadniMi
kalt acbon an fnln bailaa.

Ctarrlcd« Air das Pliiio6»le. Op. M.
Pr. Jt Leipzig, Breitkopf and Birtd.

Da* Capriccio hat uns wohlgofaUan, dia baidan
!

aind fnt arftndan nad bUdaa ata«

itnandar. aneb Iat log la da« Hat. Fir«

gaacbuhan Spiater dBrlke ea eine gaas daakbaia An||rfM aain.

Blaraa gekflrzt, würde ea Jedenfalls gewonnan baban. Der Var-
ÜMaer proponirt freilich selbst eine kleine Kür/.iiiii<

. die.se ist

aber nicht genügend und scheint uns zudem niclil an der rech-

ten .Stelle angi'lir.ii Iii zu sein, denn du- Wie.lerkelir des Seilen-

ibtmas bildet ein Gegengewicht gegen die hie und da bemerk-
bare Modulationshasi , l&sst sich auch sonst noch molivireo.

Prakiiaobar wlra unaan Bracbtaoa aioa Kärrang dar Pania vna
laHaB Mi aaBWMwaiBlfM daa Mtlaa Amm« nnf 8. II

§•

^ uj ^ .d by Google
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gewesen

MM
Auch io dMn Nacbfolgeoden biUeo verücbiftdeollicb

Fzmnoeaoo Antonio üxio.

{PMlMlMi«mMr.t.]

It.

Dar pamli lOlltllhall ürio't «IM teir gtmAm dam d»

gUm kommn htrcb irnm Gmriekt* kfluU tm fUmM vUbt In

gleicher Weis« dem grOiMren TrloMUe einveil«lbt werdea.

weil er tsa ist, dessen Worte onmitlelbar aof das Polgeode hio-

woigeD. Am ScblttüSte dcs«,rlbea vernimmt man deshalb zwei

Trompeten, welche d»s Gericht anl>ündigcn , worauf der Chor

ruft: «IW darum ßeh'n wir: hilf den Drinen^. Crotch hal in

I
Cl»«icr- und Orgelarrangeaient hier bemerkt ; »dieses

A*) ist eme Nachahmung von Carissimi , aber nicht

I —- «iiM AnialM, dw ieb «or (Uf Hand wadar tu bwtl-

alle Begleitung ein aod wiederholen di«a«ib«o Worte in

renden Terzengl

iib«rra.«c'beDd

tcr tJten/ort

und da-ram

1

TA«. ; A*//-

ii^D wir : hilf

T^Ay fer - tanU,
den l>ei - neu.

J

—

J

—

J

MitoM l%ou iatt r* • i4tm - *i wM Um pt* • titmt Ibci.
die da halt er - lO - («t durch dein theu -m Blut.

p. 75 — "6 der Händelausgabe.
I

Ein .solcher Kffect kommt
schon in der Trauerhymne von l"37 vor, war also für Uändal
nichts neues, und überhaupt würde man bei diesen unschul-
digen Terzen wohl schwerlich auf den Gedaokeo goraUioa,

dAM «beqlilli eolkliiU odar auf fremda ,

idIaalolMidwM;
Omt «tegeUammta Takte dar Suforn» bai Urio

Varaolaaiuag biart«

:

(p. f M.) Dia BWNa M Mar la flnar TafUndoos ait dam
vriiaaChmtiaabia, aitaa« m Imm, äm dar ka-

wMtte Mfeot waaaBilloli ahi InaariMwr war. Dnrali iUadal
hat er nuri die pr\viin'<rhle Vertiefung und Breite erhalten.

Der n Iii IisIl' C.horsali »jVimm uns auf in deinrr Hnt'gen
Zahl-j |i. 77 79 urledigl mehrere Tcxlc, ra deren AbsinguOf
Urin drei Sätze nölhig bat , zwei Duette und einen Chor »

Sut7.c, von denen die Musik völlig unberührt gelassen wurda.
lüadai'« Cbor n«! aiob da« Worte« wia dar Moaik aaah aa
gaaan aa im aihanahaade, tet aiha namoMn alt dia Satt

»Bgaaohi« wardaa miae. IMa laraa ^ßMa^t Bebandlang ist

den betreffRfldeo Worten oBImbar !«( aatoprecbender , als

rrios auseinandergehende Breile, weil dÄilurch der Gesammt-
sion einar Bitte an den Heiland bewahrt wird ; wir müssen also
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lUadal'g AnUvi*! als eine Atj^irhiliclie Correctur seines Vor-
(iji^r« ansehen. Don Salz . welchem wir d«f obige Beispiel

MiMlima, basiani Uno in Miaer labhallM ?nai» am alarkM

Hit ggsr-fc
CHT ttn
'"^

r 4

\kS c- r ~r-r H

A <r«f»

^. 1 r 1

(p- 9i.j Auch bierao (ad lUadfll G«(«Uea, deso bei «iiMr,

den WorUn nacb, IblJlBhwi flumbfMlM CT M io 1

indaraos wiadtr «ar

:

*' Oh Ltd, «MW nur j

—^—
* 1 r

— —

^

0 Herr.

-1—b-7-^~-5-+^-
hilf den Deinm, tnid m% - M
'r- r. r r r-i-»—r-^

MM 2% J

'
t \—

0 H«T, hilf d*a ]

ijp«—f—

5

3einan, und ttg - M

0*

.11 e s J W^.,—

f- H—j:^—
•M nlhrdings aar tili Aotlnag, wid Bwnr ia «inMB niniigM

Ute, «in so wbwMiMr oid MthroUr AuMwn, dM« nieinnd

Mm na Botlebnong dMkaa kftato, dw Ml dmvk gauM
OalMiMhMI dM gnnu Vcrihhrao Htadafi vor Avgnn hat.

Für einen Solchen ilebt aber dio Benutzung hier nicht minder

fast, wie bei deqienigen SlelJea , die nui HKodeo lu ergreifen

sind. Es war der originelle aber nicht »ebr woblgeordnele

Basigang Drio's d ais k, den HSndel in der Brimierang behielt

und nun in der Milte eioM paMaaderea Ganiea wieder vor-

bnebte. Da» solcbM wifUMi dM Fall war, mo« nun abM
wia baoaitl, ant au» dM

oicbt anMben. Dies wire nun ohne i

welche ich nacb Herrn Hilter'« Vermnlhoag alaht gallaa lawee

würde, weil die Beweise dafür nicht gerade die ftichballiglten

genannt werden können. Aber er hat nun einmal Unglück mit

seinen Vermuthuoi^en. soweit sie mich belreffeo ; denn er miua
es erleben, dass ich hier ood noch mehrfach sogar selber tolche

Plagiate aufstöbere, ifOr welche nicht die stichhaltigsten Be-

walM aarindadm aiade. Ia dM Thal wOrda Barr HiilM dM
WahiMt aoeb vM aHMr frtoMM aria, wmn ar wUt ta

dieser ganzen AogelegMbaft «Mteh ab |HMiaailrlM laalal^
cenzeqjiger denuncirt hllla.

.J

TagebuehUfttter ans dem Mflnehenar Oone«rt-

Uban in dar antaii Hüllt dar VtattaradkMi

(Partaettnog.)

Den t^. November <87S.

Das gestern in Kiel's CotaMini aUtlgebable SlIftBOfa-
fatl da» Lahrar-OatanfTaralaa in HüaaliaB

Riamea, dia dar FaiM «aiapäwhaad adHlalMMa oad Mantao-
gruppen aobta deeorirt war. Wann M rfdi Um aneh nicht um
ein öffenUiches Conccrl itii ciKentlichen Sinne, ^iondorn nur um
ein solches vor ^eladcru'ii Gü.slen handelte, so kI.uiIio irh dem-
selben doch bei der TrelTlichliell der l.ei^tunf;(>n und der iuter-

ess^nien Auswahl einzelner Nummern eine kurze Knvühnung
schuldig zu sein. Die ausübenden Künstler und Künsilehnneo,

baaUband aaa etwa 40 Harraa uad ao I

If w— mwiiMi« r
aaMM voo lMM% «aaebaMaa Ktffiaa «m alab haMa.

Von den aur^eführten 1 1 Nummern erwShna ich blos die her-

vorragendsten : Abcndfeier vun E Geibel und Libellenlanz von

Hoffmami vfin K.ilii'rsleben, beide componirt für drei KrJiuen-

stimmco von Kraot Lachner; Slurroesmylbe von N. Lenau, für

MSnnerehor mit Orchester, ebenfalls vcto F. Lachner; Cbw
aoa aOedipua auf Kolonoa« für UMMnaliaaiaa aad Oroba

naJ.».l
nirt Toa da« laMaanaaalaa ToadMrtM. Dia Ubaraoa reireadaa

Terzette von F. Lachner Op. 406 sind beVsnntlirh ur-prüng-

lich für Sologesang mit Clavierbegleitong coiiitKniirt unJ erzie-

len mit dieser Besetzung von ausgezeicburtoti Kriifit-n \orge-

tragen eine aussergewöhnliche Wirkung. Im vorliegenden Falle,

wo zwar tüchtige , aber keineswegs Kräfte ersten RangM sa
Gebote aundea, oMg dM Vortrag ia Chaca, wadareh Ualna

Min. Der DaMMi,
groaMrtigaa aad aabwaagretaa OtaiaaaaMfliia— Op. Iltb^
kanollich für das Nürnberger Slngerfaat ia daa COer Jahren

componirt — gMpendet wurde , war aia aai aa laolerM, ala
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auch die ADwesenheit des Tondicbler» im Saale , obwohl aa

ziemlich verborgener Stelle , nirlil iinbek^^nnt pehlifhen war.

Wie die meislea übri(cen Stücke, iiuler deoeo wir. die Odios-

Uymn« von Kunz Op. 5 imraerhin aut>KeDoiunii'n. auch weniKer

gebaltToUe Werke veroabmen, wurden die Jlendelisohn'.schea

CbOre mit Pricision und Gcwfamadi wiedergegeben , 50 dais

0««W im AMfabrMMiMi , ab UMh dam DiiignlM , Lehrer

Den S6. November I87>.

Zu einem Ka mm e r m u s ik - A b p n tlo vpreinigten sich

pc>lcrn im Nuseum«-Saale tlio Herren ll.iti> Bussmeyer,
Lehrer an der kg I Musik>oluile, ClaMi r, M .1 X H i e b e r ,

kgl.

Uofmusiker, Vloliae . und Josef Werner, kgl. Kammer-
mosiker, Cello, welchen sich »zu gütiger Milwirkung« der Herr

Carl Hiabar. Vi«|a, ond dar Harr Kanupar-
i. B. Sigler, CoaUehwa, he%wiBra«. Hat aa ho-
paallaeha md tSttm^lmimt Oaviartrie Op. 70 Na. I

?M Baa<h«*an ta O-dur oh daoi (M flbartrdiach amDothaadaa
Oaialar-Largo wurde meines Dariirh»llens ziemlich nüchtern

und whwuDglos, auch im ersten Satze zu hastig wiedergei^cbeo.

so J.i--- < • pinen tieferen Kindruck unmöglich m.n hen kmintp.

Die Anlilai^e «II zu grosser Hast mu»g ich auch gegenüber dem
ersten Satze ('/»-Takt] der A dur-Sonate von Mozart mit Vio-

liae erbebea, wibraad da« Andaoia alwaa »tiadmekakM, da-

hMBnvoariiniVoiMhaialam. Waa

war dia Aofffibraag dia Oaviar-Qnlntalli Op. 70 tob O. Oaa-
low , einem Componlslen . der hier schon seit faM 40 Jahren

böchat ungerechtfertigter Weise giinzlirli vernachlässigt wird.

Es wollte mir bein.-iho bediinken , als ob auch gerade die Auf-

fübniDg dieses gar uicht veralteten und für alle mitwirkenden

lottrumente dankbaren Werkes unter den Aufführungen dieses

Abends die geluogenita gawaaea aai. Nom owtm§$ UaH «dar«

Corinthum! Mdgan diaa di» dH

Den I«. November 1878.
Mit bcsüiidcrem \erj(nügen wohnte ich gestern der ersten

d i e»J U b ri g e n Soiree der liunigl. Vocalkapelle im

irowao Odeonssaale unter Leitung de.<s Herrn Uolkapellmawler

r bei. Ist man doch zum Voratis gewiae, in

mMiM. IMa«iilaAblbaa«atbaalaadtodf«NMi-
I a eapatla: hMm* Wr swei CbOre von Paleatrina : Mo-
«OB Heinrich Seliatz fOr eechs Stimmen : Motelie «{'Orchte

dich nicht« von J. S H.irli fiir ji !)l Slinitnen. W.irum der auf

die Motette folpeude und zu derselben gewlssermaassea als

integrirendfr Tlieil Kelmni;!' Choral: »Herr, mein Hirt, Brunn
aller Freuden« wegblieb, wurde nicht aufgekltrt. Hierauf folgle

:

Prüludium und Kuge in F-moll für die Orgel, gespielt von Harm
Prolaeaor Beebl ; uod den harrtiebe »Fiwte ftfHUit fOt cwal

'•«mW. k. Maiart. Um Aalbaga
> JUMhafhiag aplelle Herr Profeator BirBann nü

warmem Ausdrncke die Sonata quasi

I IM iaatbovaa Op. t' No. I in E»-dur. Die beiden

hiaraaf Ibigeoden rierstimroigen Chöre aus Kerd lliller's Up. 74

»Allerseelen« von Jakobi und Abendlied von 0. Kinkel klangen

wenig an ; unwillkürlich rou$»te man bei dem »Rubn in Frieden«
imnier an die unäbertrefllich schöne eioMimmige Compositioo
vm FrauSebttbartdaakao. Weit beilUlitar Taraaba aian das

b.BiabaHaial aiflMliebar Walle. Ange-
bewfrlten zwei Sologesänge dea Herrn

Paoha: aTodlenklaga« aas Op. 4 von Cari

LSwe und »Msigesang» von Goethe und Beethevea, bafda aalir

liirlilii; ^ i:ir^rU;ii.'i^n, Der ebenso kunstreich curnjiDnirl" .ils »arm
empfundene .iilit-Uroroige Chor »Zuversicht" \üii /iiilii/ inui

Hohen .Siluiiiiann au-. Op. (H war von liefeiii tmdruiLi-

Cnter den beiden hierauf folgenden Choren vou Herrn Hof-

kapellmeister Rheinberger aus Op. 108, mulbela inabesondere

daa »Wiagealiadt von B. Baiaiek Arauadlidi m, wiawabi lux

M. Htm dwoh «M tt

alaaa Wlafealladae etwas beetatrtebtlgt areehaiol. Die Bein»

heil der Intonation und Correctheil der Ausführung verdiente

den reii'hlieli zu 1 heil gewordenen Beifall i die Frische der

Supr,iii-Iiriiine!i lie»s ZU wünsriien nbng. Manche llorer woll-

ten auch unter Wüllaer eineo böbereo Grad voo Euclbeit in

dea Binrtlaen and «M PaUheH dar DareblihnHf

I. Daenbar |g7«.

Daa gaatriga dritte Caoeert der maalkallaoban
Akademie im Odeonssaale gestaltete sich zu einer köstlichen

Schumann-Feier: Clara Schumanns Mit« irkung verherr-

lichte dasselbe , und die Welir/ahl der \ ot ;;cIr.imMien Instru-

mental- w le \ ocaUtücke war ^on K Srhuriiaiin . Den Anfang

machte dessen Svmpbonie in C-dur, coiiiponiri im J:ihre 1:^46

und hier noch sehr wenig, wenn ich nicht irre vor i 1 Jabroa

tum jeUlea Mala, gebOrl. Daa berrlicba,

ala BMlodlenreieba Werk ob i

Btarieliuag. selnafli aebwangvellan eratea Satia, wabrbaft ifla-

deoden Scherzo, lief ergreifenden Andante und triumphirrndeii

Allegro molto vivace wirkte eleklnsirend auf das Publikum, ob-

filfiiJ] Ii;): IciiIlt !• 'II-Ih'.

i

ir ii iiiii-^, dass wegi-ii iiti/;ireii'lieiidf

r

Proben dies«.s sehr coinplicirten Werkes die .\ur(iilirung in Hin-

sicht auf PrSrision der Rinsütze, Ineinandergreifen der Inslru-

menle nad Feiabeit dar Aalbaanng namoatJich in Anfinga-

nnd Scbloiaialia vM ta «iMohM BBrig Haas. Frau Sebnmano.
ala War aMa gar* gaaabMar Gaal, «arda aalt Jobat bagrBaal

und erwiaa aieh oagaaehtat Bnaa nonawbr arraiebtan Saeb-
zigers als eine der ersten — wo nicht die erste aller — Clavier-

virtuosinnen im besten und solidesten Sinne des Wortes.

Verschmähte sie doch auch entschieden den Vortr-tg \u(i Bra-

vourstücken der Herren Liszt , Schulbof, Tauüig etc., indem

sie uns dagegen mit classischero, mariiigem Anschlage, genialer

AuffaMang, klaraler Hervorbebnng alter einzelnen Stimmen,

geachmackvollatar Bia(taa uad adbalveraitndlich nie fehlender

Taebnik daa GlavIaf^Coaoarl Op. gg tm Baatboiraa hi IMar,
die Narelletle fa P-dnr ana Op. tt and die BoBMBin ta DhboU
Bttt Op. 31, beide von ihrem Gatten componirl, und zwei Wal-

zer von Chopin mit immer wachsendem und nicht endendem Bei-

fall vortrug W- Lii- lerv.HK' T ersten Hanges bewährte sich der

Hofopt^rnsanger Herr Heichmann durch den Vortrag von

drei Sclmmann'schen Compositioneo : • Waidgesprüch • aus

Op. 39, dann »INe allen büaen Uedan und «Ich grolle nicbl«

aaa Op. ig , daaiM augeMiebnela Anlbaeaag und tief eaa-

pAiadeaer Vortrag dank Barni MalkapaHMblar Lavfa faln-

ainnigoB Aeeompagnamal waaanlHeh antaratfltrt warda. Dan
Schluss ni.^chte die Ouvertüre 'T, zu iKönig Slrphan-i von Beet-

hoven, ofTenh.ir die geringste unter vielen herrlichen Schwe-
sli-tr^ il.T III r, i;,il Iliribhi k auf ihre Sirucliir plirr den be-

scheidcnen Namen eines musikalischen Vorspiels beilegen mochte
und der wohl nur der Name ihres Urhebers und die — Be-

quemlicbkeil der Produdrandea aoeb Wa aad wieder ZatrM
in den CoaeartpregramMa va

aoeb, daaa dar «m PMa \

krtUHgaae Tom aad angawgbalMiiä WtMtlaa«a aaeh dar
AngÜM daa Concertprogrammes aus der Fabrik der Firan
Sleiawcg'a NaebMger in Braunachweig hervorgegangen ist.
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Den 5. December Uli.
Imtnimb $olf moMte ich bei Ansicht dM Programmet

im flMitni Ab— dl Im MuMumuMle UUsefaiui«Mo (wei-
Strsisfef•rt*tt-Solr4a «Im Itam CooecrtiMiatera

Walt«r, dM Harm ffMWinMittiri Aal»!)
Tkaaa od dir Kmtm Dillroi>i> NIekaal Slalfar md
Beioricb ScbQb«! mir tagm: Quart««« Toa Jm. itaydn

Op. SSinC-durond vonAnlonRoMiMlejoOp. 17 Nr. 3 ioP-dur;

tum Schlot* yiiinieli \on W. A. Mozart uoler (gefälligem Hin-

tulritt« des Herro Hofmu^iliers Heinrich Seiffert. Wie-

wohl dieser QuarUU-GeMlIschin die xwar eine tiefe , aber

I nalOriicbe Aunauung veriaDgecMiM CompoBllion«a

I Talaia Bayda oiobt recht bomogeo aiod , woran xuntchat

dM Yanman dar aralaa Vialiaa,

1m habaM Orad« daa aaeadllcb beitara oad bumoriatiaebe

agalgoailaM, aach welcber Beieicbnung leicbter • nach der

zweifelhaflcn Opusi«hl der Kenner Hiydn^rhor Oairli^ttf p«;

»US der fjrowen Anialil von C diir-Quarlett^n ilieM.>s Meisters

liPniusHndcn wird konnlt- iinti .iiuh iiiil Salz I, III und IV

recht zufrieden Mia, ao war doch jedeofalU der zweite Satz,

den ich das >SchhnMBata dar TÜf«! auf den Zweigeot nennen

MBabIa, ta Falfa so

maebl« RuUnalaio'i «iMiBillrk tan Aalbaga naroMgM oad oa-

beslimmtea Worten einen etwas iieit.lichen Kiii'lnul. <li^r cr-n

wieder durch die ipüteren . wpnn aiirh itiuucrhin ^ctir iim-

derneti. (Ilm-H einheillicheren .
* 'i -...nullu'tifrt'ii iiin) in i\cr i'.uiii-

position wie Im Vortrag gelungenereu Sülze wieder ausgeglichen

wvrde. Gern bitte ich aber auf dieaes Quartett ganz verzichtet,

aaf Haida mattlaibar Monrt'a barriiobM Ddur-
uad dank ni daa

Im
oflk diai

der Violine I and dea Cello die eigentlich nothwendige Vertre-

tung durch Meialar «ratea Rangea vermiaaeo lieaaeo.

1.1

Beiiohto.

fNsMfart, tt. Jaaair.

Veriiangenen Sonnlag wurde die nruf ()\ut \on Gnltfried
Linder, -fZonradin von Schwaben«, lum erslenmalc auf^pftltirt und
grtlero Wiederboll. Linder, eli«>cnals ZüKÜnK <let bieaifien Conaervs-

loriuma, wirkt aeit etwa t«lin Jahrrn al» I.rhrer an demaelben, war
uraprUnülicb nur als gewaadter Pianltl bekannl, hatte sich aber

Khon früh in C^jmpoaltiooen kleineren Umfani;!i Yersnchl , auch tn

solchen (ur Orchester , von denen eini^o m AbunnonK^nlconcerten

lur Au<fOl>rung kamen. Im Jabre 4(71 gab dag MofthFaler bereila

eine Oper «DorurMchen« von ihm, wetcite nachher in aRotwitba«

umgetauft wurde , well faat gleichsailig aoler d»m»elben Titel zwei

Opern anderer Conpoolsteo eraehleneo waren, liirvi- behandeln

den wirklichen llarcheotlotr , wahrend das Teitbuch lu Lindtr'a

Oper die HaopUigur nur oacli einer gewltaea Analogie DomrOschao
beaaamt hatte.) Ceber jene erate Oper waren die Stimmen gelhellt,

doeh daria atalg, daas sie mancherlei ScbOoaa entbalte. Et musala

JaHI ib«naMb(a. am wieviel reifer, aieberer and elnbeitllcher

aCoandla« aalMII. Bei «Roewitba« halten einige Bearibeiler an IId-

daa giglaabt, Lieder aei auf dem Wage ,eia nDbediogiar Nachahmer
Wagaet^ ta «erdea; aatcba direeie NacbahmaDgsTersDcba risd

pb«d«aklMl aed im Onwie eoM MIeMedem gagitckt Dia Be-

iorgalM war un)(r|irundrl , in •Conradin-^ iasil sich Wagner's Elnfluia

nur da erkennen, «n foi ji^drr neurrf Op^rDCompODiiil ihm Folge

gteht, auch »enn rr nicM 8iiH((i'pnii(liT Wagnerianer i-st DI» l>e-

»timmlr Gliederung im Recilflliv*. Arien, Ouetle :< fii'll »e«. doch

hulel »ich Linder, es mit der «uneiullichen Melo^lie. «n (ir.ilnren;

«irkliche M-'U^lun tiod Überall vorbanden, langer« itnu^e .'«teilen

hauti)!. iielbst Le.ll irmiger Gesang kommt vor, wu der Teil Anlaas

giebl . Kii«eail I>-Mücke, kleinere und Krotse Chöre durebtleben daa

Game, »le die llutiillunn e» verlanut Der ganze Reichlhum dea Or-
(•lii'«l<TH i»in) rini h Heduffnii- hornngezogen , die»«» »eltxt »pnrhl

meist bedcututi^äsvol! mit. ohne dass ihm die Hauplmlle überwiesen

wtre. Nach Wajincr'» Vorgang sind einige Motive, welche In ihrer

Wiederkehr an Per-tonen oder f^rteien oder Situationen erinnern

aollen, eingefUhrl, »erden aber nu lil «iifdringlich. Hier und Jn lie-

gegoet uns eine ungewöhnliche M'Klulalion, doch wohlangebracht,

niamal« verblOITeod oder gar ohrvertelzend. Damit ist dargelegt,

was auf Wagoer'scbe Aareguagen znruckzufubren Ist und wo die

Nachfolge aufbort. Einer Halbheit kann man die Oper ebensowenig
zeihen als z. B. die «Alda« Verdi'«, welche ja auch Priociplen Wag-
ner's adoptirt und dadurch noch nicht die Züge eines eigentlichen

•Muaikdraoiaa aagaaomoMn bat; für ein aolchea mttsale ohnehin

scboe daa Testbocb beaoadera zogescbaitlen sein.

Auf Kieaaieea aoll hier nicht eingepngen werden, well dies nur

MitlheiloDgee Bl>er den Gang der Handlang gescbe-

Bamagan den allgemeinen Bemerinngen genügen, dasa

dl« «taracUge Oper, obgleich sie reichlich Uber drei Stunden apielt,

daa latarcas« bis zu Ende wach halt , dsss man weder Gesuchtaa

noch Triviales zu hören bekommt und an keiner Stelle den Bindrock

empfangt als sei der Gedankeoflusa im Stocken. Die Behandlang dar

Siagsümmee lat nalnrgemas* , dl« Verwendung dar irerschladeeM

Orebealermttiel la der Regel geaehmaekroll und echoe , die kuaM»
relohe Verachllngung instmmeotaler F^lgoren immer klar Ar das

Ohr. Voo raineo Oreheelersataeo sind hervortobehen dea TonfM
zum rmMra A«l, welches die Anmoth einer lauen Hondnaehl M
achildara hat, aad der ergreifende Trauermarsch gegen SchlMa dar
Oper. Dto Maiik n dem unvermeidlichen Ballet «etkall «Im bttb-

scbe Taraelell«. Xwlacbee dee tweilen und drittea AM WH d(«

goblaobl hei TagUeeaMo oad attlhr dar Waadepenkt Im Oeaebiabe
Conradia'a ; daraufw«M dl« «wlaak«Baal Halft Md. l« «eleba aobaa
dem Hobeaalaafenmotiv« aueh daa Moll* da« dl« PagalgawaU rifit«

iaelireadee Cardinala gsaehiefel ««rwebt lat, to daM aafadaaM «ibd,

m Kraft« im Kampfe ringen. Dia MlMblMBalk
ahne abenUasigee Larm.

•aafMIatM« Of«r wurde a«br gut gagabaa. (M«
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[n] Soeben erKhicn in uoMrm Verltge

;

Beiuamin Godard
mr eine Singstimme mit PianofortebflifMtnng.

0 bleibet Wo du eUiBMal, de nur leb' ich .... fr.

MioMe «MMar will ieh Ja McJngHi - - ».»»

II AafiaMMrUbanicIal . ... - • i,to.

II Si|t Blft balde Zaobcri» .... - - l,H.

••rlta. Ed, Bot0S€kBoek,
lönigliche Hor>MQSikh»a4laM*
Uiptigerrtr. »7 nwl 0»Hr dt« Uadee t.

(M) KwMr Taria« *oo

JJWflfW fffrfTrrmnrr in Leipzig und WimerUutf.

Zweites ^nartett
(in Ddur)

für

zwei Violinen, Viola und Vloloncell
compor.jrt

Wad Acta 3caa A<A«r in danVbarvr Er|^(>t)<;nhea zvfeeiSOSt

a W. RAUCHENECKER.
Pr. 9 Jt.

tu] Im Tariata daa UniamlohiiataB

Lieder aad Geräuge
von

Emil Büchner.
Op. IB. Drei Lieder für Sopran Olier Tenor ^Mezzosopran

oder Banton) mit Begleitung des PianoforiS.

No. <. Frtthlln«, von Bodenstedt Jf t

- «. Meilied, von Kursi 0,75

- t. Bwig mein, von HofTmann v. Fallersleben. Jl 9,1t.

' — Aittgabe fOr Hezioeopran oder BariMW.

No. I. Frtthliog, von Bodeoeledl. Jl i.

- t. NalHad.Mamak. .ita^ll.
- t. Bw1< mala,w BaB^aBa y. HBaialafca«. Jt i.

Op. 18. Seehs Lieder fOr eine Sli]«Rllmme mit

des Pienoforta. AoegalM für Tooor uod Sopran.

Ifok«. Mlmmu mm Im tmuiwn tiaanaaliaa. .#«,M<
. 1. DarHanMnUMtodarLIIlaTba«. t,M.
- >. Mein SUra. Jl
- 4. Die Erde liegt to wUar uod leer. M C.St.

- 5. 0, Welt, du bist *o wunderfvchön. O.lt.
- «. Huldigung. Ji 0,50.— Ausgabe für Beriten odrr Mcziosopran.

Mo. K. Ich mochte mich in Ro^cndufi bi r»u*chen. Jt 0,10,

- \. Der MondMrshl Brl in dt-r Liiie Th»u. M C,M.
- I. Mein .Sl.Tti Jl O.SO

- 4. Die Erde liegt so wusi' und leer. Jl
• I. 0, Welt, dakMaawHidanaMa. JT«.
- «. BaMtamag. Jt

Op. t«. Ttor Lieder rar ein« SincsUana ah
HMNlort». Aoagaba fih- Bartton oder

WIRaldaMlnaliwaato. .«».M.
. t. ObHeTaMiael .#«,H.
- t. Die HaideblaMWeTlel'eneee. .#1.
- 4. Mir träumte vaaalMS Kdaigskind. afM*.

- — Ausgabe für Sopran oder Taaor.
Mo. *. Wlllat du mein eigen teio.

- t. 0 blick' mich in! J O.SO.

• I. Ma Haidtbtume von Tier«n«ee. Jl 0,1*.

- 4, MirMamte von einem Konigskiod. Jl t,U.

Lelpslt- C.FvKAH^*
FllnU. 1 abaadlaag.

m
I.

Mamr Varia« «oa

in liBipiig Bnd ^^tefUiur.

Dtet fteeimfe
d: r

Tenor oder Sopran

componirt

und daaa kOalgUch bayrischen KamroorUOgar AMMnMlill
freuntlschafllifh gewidmet

von

FRIEDRICH HEGAR.
Dp. 10.

OiHilaf IV.« Jüv*.
Blaaalnt

Bk. I. AnaaShMlV. »INa UMenaalaW brta«l LaMaal« von Johann
Wolfsang von Goethe Pr. .jr <. 70.

No. 1. Die StlUo. «Wie der Mond im Silberachinmier feiernd durch
die Lüfte schwebt I« von F. A. von Heyden. Pr. Jl K. TO.

No. I. Henene-FrAhllnf. .Tbn' dirh aof in deinen Tiefen, Hen-,
von KeUx Dehn Pr. 4. 7».

[t7J

el'.

Verlag >ou

in Laiprig a>

Märsche
v<>n

vnii T? e e t Ii oven»
Für FiaEoiorle lu >i(r Il^ailtB bearkfilfl

von

Theodor Kirchner.

Mo. 4.

No. t.

So. I.

So. i.

No. .-.

No. 6

N<i. 7.

No. 8.

No. t.

No.

lfo.ll.
Na.».

Blnialns
MIL

Triomphmarsch la Terpeja

llarach ans Bgmont
Trauermarsch aus der Heroiscbeo Sinfonie

lafia.
Türhivi-h.-r M.irM:h au« den Ruinen von Albas
Miir-^i h rnil r.Km aus den Ruinen voa Alba*
Hulr nmonia »us Wellington'« Sieg
Mnrllinriiugh au* WclljnKliHi « .Sieg

äiege»marech au* KOnig Stephan

Mia,
Maiaoh Mr MUllaifauMik .

No. «I. lierech aus der Sonate Op. 401 . .

No. 4 4. Trauennarfch aus der Sonate Op. M.
Ho. I». MaiaebanadanOaartaUOp. in. .

WMd. Mwaebatwdaf »iiaaadBOp. t . .

— M
4 —
t M
— ••
I aa— »a
— sa

I M
% M
% —
1 —— M— W

Vart^ TO« h Mhif Iii ifrauo in Leipi||nd^

Zwanzig

fiir

FuDOforte zn vier Unden
a.iiola

Op. 59.

Vcria|Br: J. Iieter-Bi<!demiann in Leipzig ind WiBleiihnr. — Drtjcli von nreitkopf d Httifll in Laip«%.

Espediiion: Lalpil«, UueralraaM 4f. — Radaettaa: Bergodorf bei BaaitarB.
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lahalt: OraaltMO im (rühM MiU«l«ller. (SebluM ) — FraocMoo Antonio Orio. (PorlMlnos.) — Anieigea and BearUloUaicon
«Im «MHImnii (CMOvoMloaMi AMt WalMbr. Uri Umü mU FrtaMaii HMirp. - TiBebacbbliiitar «w4m
CmmmSkm In dar Mfton BtHlo dtrWtalHMlM ISTl/7». (SekhM.) — Miefeü (Loipti«). — Anuigor.

(Uodor Ar

Orgvlb«! im frohm MittoUUw.

(SohluM.)

b) Die Windlade, die Bilge und d as Regierwerk.

Wir kommen cur CoostrucUoD der Wiaihie. Die Windiatie

fresp. der WiDdkaslen ; beide sind noch identisch] der Orgel

zu Grado iZarlino sjgt nicht gerade bestiinml, dass sie acboo

vor 'HO ilori )i;e<tanden haben soll; war eine Elle lang und

V« Elle breit ; der Deckel halle 30 Uicber in zwei Reihen und

die Taeutar IS Tasten. Leider ist die Zeichnung bei Zarlino

I ito Mf dto MnebMik SohlOa

In IM Hgw fWg irakhr, ob dl*

II oder berabhSngen. Du PoiMv mt
dem Onrlon der Matthll (s. oben] scheint eine den unseren

sehr ähnliche Claviatur gehabt zu haben, siebt aber, zumal

keine Pfeifen darauf stoben, einem kleinen Regal späterer Zeit

(dem 6ro«svater unseres Harmoniums) verzweifelt ühnJicb, so-

daaa ich Bedenken trage, im lünl>iick auf dasselbe Schlüsse zu

OMCben. Das hohe Alter deaseibea ist nur ein Teraratblieiie«,

wbfif|l«. Wir aiad dnbor io dar HMptanelM
f <b HnliwihoBg im •raor AaonyBoo «i-

gowieMo. dor mt dia SoUtaol Ahr dto «fMadni« weilorer

Andeoinngeo bei mderM Aaloreo ginbl. Der vordlenslvolle

SrhiihipcT, dem wir die Mittheiluogen jenes Traciiis ver-

danken S^^icile^^ien t876l hat dio Bodciitunf; dessRlbon nirhl

gCDUK hervorgehoben un<l <ien>fll)pn .uk ti UieilvviM>.' iiLaigfl-

bafl übersetzt; es wird mir daher nicht zu verargen sein, wt-on

ich dennellien hier gründlich ausbenle, zumal die Nutzanwen-
dlo Ml fo« ttitm Inbdio fOr dn Vorrilndiiia

) Mbit dem fieWftse

Wo Ladt, Nfiivlehe die Pfeifen gestelll werden mBm,
muss viereckig sein und zwar entweder auf einer Seile [Ober

die Pfeifenlöcher hinaus' verlSnpert oder iiill WiiiüeintSsiicn an

den vier Ecken, daiml sicti diT Wind filen-liitilis-siii allen l'foifi'n

liUbeile. Union in der Mitte der Lade mündet eine grosse

RAbro ein (fislula roaxima ; Schubiger übersetzt irrig »die grösste

wir beben nnler dieser HSbro Tioimalir daa HaufMkaoal

I Wlad »oiaoigt wird. Jedes dieser

dIMet an den Kanal angesetzt , son-

dern SUOlehsl sn einen Btpp^lkrepf himrni instnmipnto per-

foralo), der ungeführ eim» Handbreit \oni Kaiijl an der Stelle

der Tbeilung der llnhre cm kupfernes oder eisernes Voniii hat

(oTa— auch diese Bedeuluas ist begreilUchi Scbtibiger laa

30?.

Ohr de« [oio^gaa]

iit abar nfebi dfroH

wieder una), welchei« die Röhre öffnet oder scblieast (Infi»
raatil). Dar erste Verschluss der Windlade ist ein dOnoes,

efaaaoa, piaMaa oad fandaa Brat oiü Hnci oad qnor (laaeiada

—

oSiabar la taaaa: Uaa lad^ la laihaa foerdailaa UeboiB,
die gMebea Abalaad troa oiaaador habao and «oriela sind sIs

Pfeifen auf die Lade in stehen kommen sollen. Onlar diesem

Brct liegt in einiger Entfernung) ein anderes (die Ecken offen

liüsendes — vgl. das oben Gesagte'; , gegenüber der Mündung
des Kanals, aber nicht um diesen zu verschliessen, sondern nur

um dea Wind tu vertbeOeo. Nun werden Uber das (diucfa-

bohrio) iMt «an vordarao aaeb daai bialaraa Baad dar Lada
(par oia oapiaa aala al ralro) dOano,

das*

IIa dleaalbaa tn aoin scbeinen. Sodane wardao die LBcber mit

Pfropfen verstopft, die man wieder herausziehen kann und

darnach flüssiges Blei über die Verspunduog und die Bretchen

gegossen. Zieht msn nun die Bretcben (nach Entfernung der

Pfropfes} wieder heraus, so werden dieselben in ihren Schei-

den (foramioa) leicht bewegücb sein (mobiles et cursoriaa).

Dia MMiia «ardaa aadaaa (auC dai Biaidadtai, dar dlaariliaa

dia Tanpaadaa§ aad 4to mümmi wla vir
Breteban aenoeo ktonan) ao atrilpaMH, dOü

von der reablan zur Unken Hand de« Spielers forlaebraMaad

die grösseren kommen 'die gröbste stand ,iNo nicht io der Milte,

fu>ndern liQk<i am Ende'. Ueber einer und derselben Schleife

diirfi'n über nur im Einklang i'simplae) oder der Ü< t.ivi- ge-

stimmte [doplaej Pfeifen stehen, da (nur) solche den gletcban

Ton geben, [resp. die im OctaTrerbSIlaias stahandaa)

boboa aad aiaaa liafM dMeliaa NaaNoa}

;

wtoTlalaaawa. Dana aaeb darDii|ioälioa(aiaMarae),^

wir innahalten, sind nor 15 Schleifen.« Der Rest der Danrtal-

Inng des Anonymus ist schwer verstiindlirh . weil za kurz g»-

fssst. Wenn nicht vieileichl eine Zeile oder einige Worte feh-

len, SU kann der Sinn nuT der sein, da.ss vor der Lade und
zv^ar etwas hoher ein kleiner Balken horizontal liegt mit soviel

senkrechten Einschnitten als Schleifen sind (tod diesen EiB-

•ohnittaa ist fraHiab oiabia «aoii^. la Jai

batfoat rieb aia UbfefatannaiaH HHMhaa f«

Boh^, teaatwadariadarinua ditüiirt lalaodaiaba«
eiaaa tMiHagendea 8IIII dreht (dar dani aüan Pnitehaa g»-
ineinsjin sein und durch den ganzen Dalken laufen kann), oder

aber durch jedes Plliltchen ^eht ein in demselben fester Stift,

der sich in kleim ii Lim licrn rechts und links von Icia Em-
ccbnitle ioi Batken drebl. Das Ptttiobaa irt mit der geraden
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SoU« ao eineiD (ateiteo) Biaeiulrabt (virgnia ferrea) befestigt,

der mil dem einen EnJe .in eine Schleife gehüngt i'^t, i»m in-

dereo Ende aber ein HoUKiftlcheo llamina ligoea) IrüKt .
rl,is

iDil Fiseri beschlagen ist in sniDrUö fernla ferro'
;

in dem Ki><jn

HUt der Dr»bt unbeweglich feat- *) Auf dem ;.seDLrecbt Kle-

tModeo] HolztSfelcbea ist dar Toabuchslabe aufgeschrieben,

w«loii«r dar donta liiwaHw nifimtm PMfe rwp. dum Pfaiba-

WMM dwnM*M («• twto) TCO hin-

nkpdrlOkt, M wird SdMOt bism Ende,

ire dar DiaM Ihr bafestigt un, fahwiafenboban [a tergo

depressa lamina tota lingua ii»<]iie ad haerentem virgam ferream

recoodatur], «lebt dagegen der Drabi mit dem Tsrelchen senk-

recht, so ist die Schleife bin lur Mitlo Ji - i r^l.Ti Lot lies her-

(laza Jamina lignca [beaaer ^m^imJ uaqae ad

lam pfW foraminis extrahaM^. Dto fi|lir M :

Ola VMaraMiefai daa

aar

laaaiMArt

M « c J> t r 0

c

Warden, dadipili daaa der

Spialar daa TUUdm auf iM to bawegte; aia vaialmDleo,
sobald er es zun'ickdrückte. Bemerkt Hoi noch, daaa die Ton-

bucbslaben beim Beraer Anonymus nicht die frSnkuiehe son-

dern schon die (Klonische— unsere heuiiKr'— lii iit^ aun^ haben,

d. h. A ist nicbl C aoodern wirklieb A ; die swei Oolarao,

welcbe er diapooirt, aiod naUMiob die das l

taiaioo, d. b. rtm ignm] A bia (aingaalridMa) •

.

Dar BNptntMMMad aiMr aolebao allaa Oj^'

PM« Taffailh dar Mr als

moaata inaauuDeo gebraucht werden. Die Windtade hat tu-

nlichst eine aufTalleode Aeholicbkeit mit unserer heutigen

Schleiria de, sofern sie Schleifen «ur\sci>l. welche die Pfei-

fenlöcher relhenwei^ dem Winde ölTnen oder scbliessen ; diese

Schleifen laufen aber nicbl quer für ein Begister, sondern

lings in der Bicbtung der Tast« und stellen also daa vor , was
baute das Cancellenventil ist, nur hat die Lade

WindMaaM

bat and dia Taala daaa WInda da« Zogang zur einzelnen Pfaifa

SUbat. Im Keime sind also die Schleif- nnd Kegellade In die-

ser primitiven Einrichtung enthalten. — D;is> diü C<)n>iruction

der Orgeln schon viel früher dieselbe grwoseu sein wird,

scheint ein AusLIirk .luf die ültercn Benrhtf i ir.-uihun
; nach-

dem wir die Beschreibung des Bemer Anonymus kennen, wer-
dao wir auch aus kurzen Notizen viel enlnebmeo ktonea. So

dia laafbraibBig dar Oifal Joüaa'a m dan

biÜHiir Ibaa aril 8bAa« Plmra (I) barflbrt

dia Bratchan, wakha die Pfeifen ragiaran (xovwoc omaypB^po-
a«« aoXwv), diaaalban springen sanft beraos und lasaen den
Gesang hören«; Caasiodur I r ' .LiKogen von den Schleifen:

«[Organum] linguis qaibusdam ligneis ab intariora parle oon-

qoi

*) Die Stell« laalet: 4m qaodam ligno ante esMan fmo flnal

I tiagaaraai az jBaraa iamleiraaii lamiaaa ligaea«

(! daa ninalndiMeai dar SohlaHta Mtaat dia 1

n.ii] wie beim Bemer Anonymti'i' gnndison.im et suavissrmam

ertii iiint canlilenam," Von beNondcrcm Interesse ist S. Wd-
yliiti >. BesrhreibiinK der Orgel 7ii Winchester; dieselbe ist bis-

her, soweit mir bekannt, allgemein falsch aufgelaKt worden,

was sich dadurch erklirt, dass man sieb obna Kennlnisa ainar

sDtIQbrIiebaa Baschraibaag, wia dar des Bemer Anonyana,

aoblaeht aina Voratalfnng von da« Oaaammtmechsnlmini daa

bijaaar Zail maehaa koi

Blfag : »Da baal Mar alna Oi^al aoa
Or(^>.'^i> hauen lassen, wie man sie sonst nirgefkd si^, !! itp*
pt'lter Tonquelle (eine Doppelorgel;. 41 BUge liegan obaä,

{i unten neben einander, die zu zwei abwechselnd hewegl

gewaltige LuftatlSata gaben. 7« (I wobl Obartriaban und das

MatroMa wagan aäptaagtala ; flalahil mm HfUm^f) aMte
Hlnner bearbeiten sie, indem sie die Arme bewegen und rom
Scbweiss triefen und wetteifernd einander anspornen, mil voller

Kraft dan Wind hioaur/iiirnhen, so dass die gefüllte Windladp

knarrt. Diese trügt iOO I'feifen in Reihen aufgestellt, welcbe

die Hand des Orgelkiinsllers luaous organici ingeniij zum
Tönan bringt, indem sie diese, welcbe gescblosaen, öffnet, Jana

oÜMMn tcbliaast ( 1 »bat aperit claosas . iterumqoa bat claodH

ia TMlai

Bamer Anonymaa aoeb nicht dia lada). Zwal 1

(llrairaa) setzen sich mit eintrSchtigem Sinna an daa Imtranaat
und j e d e r s p i e It j u r <'

i n i- m Ii e ^ o n d e r e n C I a v i e r [»et

regit alphabatum rcclor uiertjUL' .suuiui) . Vierzig Schlei-
fen haben verborgene Luch er und zwar jede deren
zehn («sunique qnater denis occnita foramiaa Unguis, ioqaa
soo retinet ordine quaeque decem>] ; hier Wft^tfßt waleba bar-
aoa, dartcabanaadaraBUfAefc (>baealia«OBrrDMI

raaanwMa), Maa 4a ikra Tlaa pbM,
'

fMK«M.s— Pia üabaraatittng daa .ilpbabalain' mit Oa-
vlatitrM frei ; sla rechtferligt sich aber dadarch , daa* nach
dem Berner AooDyraus die Tonbuchstaben A—G auf die Tasten
(.'esrhnol)(»n wurden [»in laminis vero lignein scribantur alpha-

iM'ti lillerae dupliciler ita : A B C D E F C, A II ( l) F. F G H ^,
ul cilitts modulator possit scire, quam linguani debeat langera.«)

Notker (I. c.) versteht nnlcr einem Alphabet die Raiha A—G
einmal, aina Wkdarhnlnm danalbaa in höherer Oolava aanoi
er aia swnitna Alfbabal. Mar iH aa aotara w »aiilibin.

Da Wolitaa aoiMeUlgb aan «« Taalan (odar vMaabr Schlei-

fen) redal, ao kBnnaa d(a baidan Organisten nicht vierhindig

an derselben Clavi.itnr gespii ll li.iljcn
, J.i mm einen IViifang

von 10 T»>i(en für eine (;i.i\ialur jener Zeit überhaupt noch
nicht k.Tnriif • Wir wrrden also anzunehmen haben, dass

zwei Claviaturen waren, deren jada tO Taatao batta und swar

«OBrUt * nip. aw 4 Mi 2 (all. MMd Mi Odo)

:

fMnkiach : EFGABCDEFgGABCDEFgGA B
unaar: 6 AHc d t f g a h K e d t f g » b' k' e J".

(Das jr- raliaidMsi arwibnt Walalan anadrfleUtahi

lyiieioanaiManrilaais.) DanHiat aaaxaglaMi4tol

1. Dia Orgel war also aina wirkliche Doppelorgel. Es
ist mabr als wahrscheinlich , daso die beiden Spieler, denen
Wolstaa ein ,Concors pectus' lu-i lir> Iii umvona sfucUen : das

Organum (der Uranfang niehrslunnuKür Mus.ik,i war damals

*) Aach chrooiaUicfae Tods kaonta (ausser ^; jene Zeil für di«
' "

" I des < 1 JabrhuDdefla
I Gesang gulhiasa.

^ uj ^ .d by Google
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woU noch aieht derart io allgemaiM AoAtthnie gekommeo,
4ms man vennuthen dürfte, diese Doppelorxel sri ^nbxut wor-
den, um darauf mehr»litnmige Musik lu machen. — Aus meiner

Darstellung geht, denke ich, zur Evidenz hervor, li^sn tiie.te

OrK«*! nicht 10 Taalen halte, deren jede 40 Pfeifen zum An-
sprechen brachte, wie niuere Mnaikbiatoriker*] aas Wobtan's

IIb Bioklang oder te- Oeliv
TM FnMngen (Gerbert Scr. II. tT9) aooh wohl,

wie es scheint, in der t>op[ii'IiM l.ive Dorti bisher \ iclf.icli oitir-

ten Berncr Anonymus, (Ics^eii Tractat niil der iilirtcii Aiiwei-

üung für die Bezeichnuntjt der TaMen mit Buchsi»ben nh-

schlie<isl, **] fol^o in dem^lben Codes Doch zwei Mensuren,

deren zweite Schäbiger aicht oMhig gehabt hitle mitzutheile»,

de na kaiM udare iat ab die aeboa dniael tm Oerbert ebfe-
{L Iii, »t; m. S77) aSI lUelaa aaqMlb fN«l-

UwewMil nad wabnehetaMi Mer.ah dar
TOrher erklUrte Anonymus, da sie im Sinne der frSnVisrhen

Buchsijbprilunschrifl disponirl, sodass H (' und E F Gari/Iim-

iolervahc biliJeil, und A (unser <- tiofstL-r Tun \sl. Diese Mi ri-

*ur bestimmt für jede Taste drei Pfeifen, zwei die im Einklang

ateben and eine in der Octave. Fär di« höchsten Töne aber,

wo es ao Pfeifen feblt, die eine OeUvo hBhar Hjefan, aott MaU
daaaen oodt eine im _
DmM «Im dirAatat «H wir kMtoMfrik« Im Istarea dagegao w«Ih dtaee Zeh Meh «MMe,
ist darebaos verfehlt, «Maee für das ilteste OrgolregiMer xu hal»

ten, sofern man oiebl di« Tereinigung mehrerer OctavtSne m
einem Chor Mixtur nenTii ri »iM richtig: Doublette]. Eine ganz

andere SaclM ist, dass man sich schon damal§ daran gewöhnt haben
wird, die Quinte (Doodecime) aU Oberton mitklingen su hören,

ar der tief»ten Pfeifen begünstigte ohne
•usserordentticb and bei zehnfacher Be-

I Pfeift MMhwirUialii« die

I Pfeifen kaum tu ver-

Ans dtaaem Oninde Ist Ober den Znsaromenhang oder

Nichi-Ziisammenh»ng des Namens Organum und Organisiren

für ilen ('osang io Quinten- und QuarlenparaUelen mit dem
Nam. n Jcs inaMMMaa (Omai) Mtk Btahl dM toMa Wort
(Oiprocliea. ***)

Oto Betrachtung der kleinen Werkeben, waldM in der

Mtraokt dfe OebemagMg, daas

(Bei Umk^ dv B»>
der Orgel tallaa's, aowfe ferner dfe afihoa a«iHb»fe

des Claudius Cl^iudiiinus (in Maliii Theodori Consnlatom] :

»Et qui magna lev i detrudeos murmara taclo

1 Nachdem dies gesettl, beaatfeaUb, daas CeesaaBaksr in

«einem Eaiay Iber die mittetallaiHaliii iaalmaienle (In Mdraa's
Annale« arcMefej^jinea

J^^Jg^'
Pfeifenchore

••; Em pani uii|in«vriihT iiiul von urosser Unki-'nrilnivs zcugeo-
dar Zasat* iat dia aogaiiaagt« Bemerkung: •Nam(l)tiae ipa«e flslales

neaaent esse hfdneiaa^ al SMfaaUa saaa ptaM a^aa saaMt a^naaa
iiaariai, qean enai SSW aar Malia fsfeadata

*•*) D««s die PaarsebeCoeJaotar, welche Rncbald's Orga-
na m zu einer Art Fugato mecben will, nicht haltbar ist, ilehl auuer
allem Zweifel, da wir die Eniwirkolunf; <lie*es Or^nnum^ an der
Hand der Documeale uikJ Munuirif nie dur.-h die Johrl.un.l. rlc \er-

falgeo kOonea. üebrigens hui Taui auch nirgend dini Wr^ui Ii ^e-
SMcht, den Oedanken weiter auszufuhren, d b. suKi'hen. in

«elebarWeise dar WechtelgMang tutibabeo aollte, ob die Priocipal-

Inlooal erranti digito padBMaqoe trabali

Vecte laboranlae in camÜM concitet und.->^ '

[Wenn hier auch, wie der leule Vers beweisl, \un einer \V*s»er-

or^el die Hede . so wird docb wahrrscheiulich die übrige

Coo»truction dieselbe gewesen sein.] Dagegen war aber die

aufrechtstehende Claviatar uopraktiaeb, wenigstens wenn

dss AbsieiM« aad lariMaebieben gewiaa*
geringste Kraft Brferdemde ; dagegen war M oakkar Co»»
ittruction ein colorirtes Spiel undenkbar. Wir werden wobt

anzunehmen haben, <l»ss schon im It. Jahrhundert die Ua-
viaturen horiionl.il feleiKt wurden, wahrscheinlich um dieselbe

Zeit, wo mit der Scheidung der Pfeifen io Register die Schlei-

fen durch YenlUeersetst wurden. *) Der genaue Zeitpunkt dieeer

Dawaadtnagoa iat adr aabekaaal, ihartawpt liegt der Ortal-

IS. JakriMMdart Mahar ftl vH|pa Donkai ; es wM
— Ma

Spielart der Orgeln des <3. und I i. Jahrhunderts erklUrl sich

au» der ganz eminenten Vergrösserung des Instruments, mit

der die Tel linik iiuhlwird haben gleichen Schrill hellen können;

auch die Ersetzung der Schleifen durch Ventil«, auf denen der

Druck des Windes lastete, mag mitgewirkt haben, das Spiel zu

encbwercn, nnd die ersten Versnoke taaggliadrigef Mechanik

TooOrgala, deraa

dea la. bia U. Jahrhanderta berichtet wird, war im 10.

1 1 . Jahrhundert noch nicht die Rede. Selbst Wolstan'a Be-

schreibung der Orgel zu Winchosler weiss nichl.s von einer

Anstrengung der Spieler, nur die Bilgelreler sollen eolaelzUcb

gearbeitet haben. Freilich mag wohl viel Wind daneben ge-

gangen sein, wenn man für SO Pfeifen, die tönten, wenn jeder

der beiden Spieler iOMMr eine Taste niederdrOckle, titsammen

U Mia aMU| haMa. aoaMl wie es ad
ar4PaooiH«Md «Mbnllwarl Wl
die nita aaah iaili. bio II. htriiaai

tigen aofhBaad Mate wsrea, ea wSrden uns selbst die • BUia
de« Hemer Anoaymu!! noch sehr reirhlii h er-^cheinen.

Hiermit mag die kleine Studie ge!ichlu!u>en sein.

•) Dm «aa adieiat diese Oebatdeag noch aicbt

k Tgl. die MaUi Cunmimakart in Wdron's Ana.
"

TmiOMuu Antonio Uxio.

J

«3.

•7^ für Tag withaUt 4tin PrtitUtd* — beginnt nscb dem
Conglomerst ein

to aHar BraMe

Dar erafe ThtM daaaalbaa , n daa aoaiboB otaWirta« Warfe«,
ist von grosser Lebhaftigkeit, was beaondera darob ein kleines

Motiv veranlasst wird, welcfaea in den flaiang wie in iHe

Beclellaag dMl vanrabi M. WalHaa
Salsa entfernen, so wfirde damit dss

trennt werden. Dieselbe stammt ebenfalls von Urio. Dr. Crolell

sagt in seinem Arrsngeroent p. t5 in einer Anmerkung zum
dritten Tskt des Vorspiels bei Htndel : »Dieser Taki ist von

Pater Drio«. Hiermit ist aber zu wenig gesagt, denn nicht nur

der eine Takt, sondern auch der weitere Zusammeabang wurde

von dem VorgVoger entlehnt. Sohoo die Musik des

Oria

^ uj ^ .d by Google
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Tromb«.
-rf-ar

(p. III). Hlnüel Hin^l >eiiR-ii vruvscn Chur aufr.illruilt^r \\'i'im.>

~
) MltoUach an, was aber nach dwn VoraufgegaageiMsa

»ehr wirkuni{*voli ut; die guue l^rtitar

niOM

. t it fr I r 1

*

(p. 80). HierMf beginnt der Gesang mit einem TSIIig ver-

acbMeoM IbM« und dia Muaik dw V«npMt nhaii« «ter

Takle toag iinw ta Mta: abtr dm UM ri« «MsruT
und durchwirkt den gansen 8«ls. Am dea beideo «nMO Tak-

lea des Handersehen Vorspiels hat man schon eraehm, dm ar

ciiiL'n neuen (ifil.inlf n hin/ii brin(;( , dessen Wichtigkeit uns

ersl da, wo der Ciior mcI> iiu^breilet, lilar wird : es ist in seiner

energischen Deciamatiun Jas Hoiiv für den Gesang, dem sich

das andere Motiv in den In.strumentan figurircnd anschmiegt.

Der Contrast zwischen beiden ist «VlMrial, gleich stark fitr

Ohr uod Auga; bai diasar t«

baidar W aa um a

Keim benrorgehao.

beim Anfange p. II :

Ob. 1.3.

entweder das Inslrtimenulo als die freudige

des Vocalen anstehen, oder den Geung als das

MaaaaTOllere gegenüber der lebhaft .iiif'-|>riiiKriKjcij Bigleiiuiig
;

beides ist gleich sinnvoll und lä.«st mis den iuuigco Zusammen-
hang aller Glieder eines Satzes erkennen , der in MOier Abs-
geslallung so reich wie in seinem Gronda aiafach M. MM dan
dritten Takte des erwähnten Chorainaalna wird
Taoor, alao dar aitttlarao dar füaf Säamm, aia

OmMI ta dan Ifinraa dar Baglalluiii, ta araMmi aaob dia

Qbrigen vier Stimmen respondiren : es ist als ob der Chor \ rin

der bedeutsamen Munterkeil der Begleitung sicli angestockt

fühlt. Zweimal singt der Tenor zwei T.ikin ganz alleiB, BOT
von der Troni(i«(e in Teraau oder äeslen befleiiat:

uiyiii^uU Ly Google



— 481». Nr. 6. — — 5.

TrooÜM I.

u. s. w. 'p. Ht]. Wir wi-iMJi» «chon au* iJcrii obipen Beiipicle

\on Unii, (Idss auch dieses eine direcle liniLition iltTjoniKcn

Sulvi-Miii,-' zwischen .Sin^'liriiiiie unil TromptMi- Jif ilor »lle

Mcioter Iiier mit grosse lu LuxiM uod leider an einer durchaus

aopa*seaden Stelle angebracfal bat. Br madit Mine Muift lu

dm Wortan »0^»m$, DomiM, dU M» not eiuloMr« äm p$c~

MMt— dM n alMT Mna « SahoU vor Vanahaag, damit

«kr ohne sante ««fkiMM wanle. Waa hiaiM «in ayfrf

tutua* vorgetrageaaa 8tl» te hwHgan Glnfren mid «rtt aoaeer-

tin-niler Tniiiipoie nflfita asH , dürrie <i(tiwcr zu sagen aeio.

/.II il.'ii^i'lhen Worten gebraochic llüadcl nur fünf einbcha

T.ilitc III -LiiiLT lii i iiichen Bassarie vor dem SchUisM-hore, und

gewann daiuii eiavii tiefen erschöpfenden Ausdruck , wSbrend

Urio's Musik hier nichts weiter au<Hlr(1ckt, aU eine übel aoge-

bneblo VMhmUU. Dw Mia^iiffial aohandtnilUch, daaaiiian

>, WM nnM bR dhMT Mnaik

OfWdMB, wobl aioe Rel-

tnaf oaniMB kau. fPoftaatsaac Mgl.)

Aumtigm und Bcnrthftünnywn.

IMf Walhifer. irrl Urder (tlr cino tnittloiv Singstirnnu'

mit Bepleitunp des Pianofortf. Op. 43. Pr. 2 jl.— Drei Lieder für eine hohe Sing

tutig dt» Pianofürt«. Op. U. Pr. 8 uf.

Leipzig, Breitkopf und Härtel-

karvorgeholl, aber flietsend und varaWadlg ganadiL Ob das

wohl genügt, um Erfolge zu ercleleaT Solche wBrde der Ter-

fasser erringen köoneu. wenn er '>ii Ii iiu-lir in sich und seinen

Text vertiefte. Dsm er das kann, bewci-.! d^s Lied in Op. 13

•Ich kann dich nicht ver|<esM!n" , ilas erw .iriul und ab bttOO-

dera gatuDgea barvorgebobeo zu werden verdient.

Ciri bnR. Inl Uedar fUr eine Singslimme mit Beglei-

tung drs Pi.mi.rirt.' Op, 10. Pr. I .4.

—— frei Lieder fur eine Singstiniinc mit Begleitung dea
nnuhat. Op. H. Pr 1 Jf.

OfTenbach a. M., Job. Andrt^.

larkat da dar Ueb» MialKlIagl Gedicht von Carl

^i^fliimnn Ulf SionljBOM inil BagMUins des

Piamipfte. Vr. n Jr. 'Mpirig, Breitkopf ood Hirtel.

Die Lieder dea Kam laiaM singen sich gut , athmen eine

gewisse Wttrme und varralben Geschick , enthalten sonst aber

nicht das, was dazu gehört, um sie hervorragiiij nennen lu

können. Am meisten gefallen ua« die drei Lieder in Op. i I

.

Die zwei Takte Refrain des drillen Liedes >U Herr, erhalt uhm
wirken u. a. vorlrelllicb. Das Lied »Merküt du der Liebe Flügel-

aoblagt« Warden wir in baadliobarea *Vt ii> "/is"
TaktMlifthabea; wirwtalaa waoiiMeaaaMii, waalUr lau-

legar. Vrei fteiiage fUr Tenor oder SopiMii mit

dea Piaai^oTUu Letpug

OTHBü aa» aar

BsdeilttiM

QDfl WUM

Vea dea drei Oealngea tngi der ante: AaieWiBwat (aMa
I.eidenscbafl bringt Leiden«) von Goethe den Preis davon. Br

enthalt grosM Züge, giebl das Gedicht durchaus zulreOend

wieder und weiss dabei dem Sänger ilU s >;iii m doli Mund zu

legen. Uie$>er wird mit dem schönen Sluck aicher duch eine

schön« Wiriiung erzielen. Der zweite Gesang: Die Stille [»Wie

der Mond im Silberschimmer feiernd durch die Lüfte acbwobl«)

von F. A. 1. Heyden wird ebenfalls seinen Rais ausäbeo und
MÜMiobaa Melodik

'

Componislaa an eUiar Stelle beeinOusst zu b«l>en , wir meinen

die auf S. 7 des GeMnges mit den Worten »Stimmen flüstern

diirrli ili.' l.iifi Min ilfiii KiiiifliKiTi
,

ili-ni Weilen-, Die Stelle

kliii;;! ni.ili und zugleich Miuderbar
,
ungeiiÜKend vor iillcm ist

der Uebergang ins 0-dur (letztes System der Seite, . Abgesehen

von dieser Stelle können wir den Gesang nur loben. »Uenena-
FHihliog« *on Dahn iai der dritte Oeaang. Br beeilst Friaehe

aad Sehwaag, beeoadert ia i

er Ia wellem erfaeA» all

Erachtens kein Grund vorhanden war. Was wir ausiuaatien

haben, ist jedoch nicht im Stande, die VorsSge nnd den Werth
diT (if^iiigp lienibzumindern , der Tolaleindruck enlM-tieidei

uud der ist eiu sehr guter. Wir können deshalb mit vollem

Recht sagen : die Gesinge sind «chöne und dankbare Aufgaben

IBr tiebtiaeatagar aad verdieaea weite Verbreila«gn flnden.

Tagebachbl&tter aus dem MOncbener Conceit-
lebMk in der ersten H&ifte der Winteraaiaon

47. Deneiiher l«7t.
•Badalat, Allee gala Uaaee «fr H«aehaar bwrilgUdi da*

gestrigen vierten Abonnemant-Concertee der mo-
sikalischen Akademie sagen. Wieder bildete eine alle

liebe Rekannte, die in lüogst ver&cbwundencn schöneren Tagen
unserer Oper angebdrie. Frl. Philippine v. Edelsberg,
den (il.iii/fwHilt dt's .\bends Ihre Gesangskuast ist allseitig un-

erkannt ; ihr Organ von seltenem Umfange und grossem Wohl-
laute scheint dem Zahne der Zeit zu trotten ; nun , aagle akb
Jeder, bflren wir doob eacii bier wieder ebw Staferia eiataa

ia Jeder Hkhtaact MH laa^rien Bebageo aehMrfte leb

den iiWHrtiBen Raciutlva die elegiaeb-ifleee Vi«a«e-
Arla: tNle wM nicb Hymen liebelnd be«rüaaeot. leb ver^

senkir mich in das •llaniii n nriil lljogen« Grelchen's am Spina-

radevon Kranz Schubert, da^dif Künstlerin unter mustergültiger

buKli-iluiig des Herrn Hofkapellnieisli r^ L<jvi uns mit enUpre-
chend sentimentalem und doch nicht allzu dramaltsrheni Aus-

drucke vorführte. Weniger sprach mich das bizarre spanische

Ued iMe Muaikaatea« Ten Bd. Laeaea ea. Prewadttctaeler Bai-

Arie, bei welober Herr HoInMllMM P.

die obligate BeaaetboraperMe eoeffiifte, vad reMMer Apptooa
nach jeder Nummer lohnten die Sängerin. Nachdem nunmehr
für einige Zeit an der hiesigen Oper die Sturm- und Drang-

periode der NilK'liiriL;i-n - rfilML.'it' überstanden ist, hatte das

Orchester doch diesmal w ieder etwa« mehr iCeit sich der hluBg
leicht getKmtmenen Conccrt -Aufgabe zuzuwenden. Moserl'a

pnobtvoU eiogeleitate und oagemein Ueblicb forlgaapeaaeee

ia B»-dar (tat anlen AUegro-Satee V«"^*^) (mt

diekMeaol

^ uj ^ .d by Googl



9* — I$70. Nr. 6.

aar gMMt UapplM, nad n
AolTtihniag aoeh taug* niclit dia Rede seio kaai. Die NovlUI:

•Ein« nordisch« HeeHkbila, Traucrspiel-OnvertSre von Bmll

ll.irlm.inii Of>. i"< . interessirte dprcli prlit:ri;inli' Mnlivp imd

cliaraLlrn^li-iiif Kjrbung, Dem Horm ConciTtmeisler Benno
Waller d.inko k'Ii k.ui/ br^rjinliT ^ , « ir ijocb wiad«r ein-

mal eines der Iraillicbou Violm - Coocerto von L. Spohr [du
vor eiwM meto «to Jabr«»fri«t von Snrmln (Mpielte Op. 70

1

! Im Otamm mbrnumu Wniw. wmb «wh mit olwu

lUiia

wSbrend bei der «((liicklic-hen Fahrl* micb Ib

beioebe der böse Dlmon : Langeweile, ein

lieber GMt, betichlicb. Sicher ist. dass die

forderlicbe KhwuofvoU« Vortrag fehlte.

Den it. Oeceisber (878.

Zwei gottbflcaedato Klnallar vanahafltoa Mir gestern durch

m CaMart im MnianmulB alMi |bm atwvtthaHclMD Ge-
«§: Hmt Ina« Brttll ab FfaNM— nlar waMm b«-

MlMMaaM Tilel lieh der Componlart dea •Goideneo Rrenies«

md dea iLandfriedeniM auf dem Zettel anliündigte, und der

Baritonist Herr Georg Henscbel. Die Mitwirkung <Mn.'<

Drillen fand nicht statt, indem Herr Brüll die sieben tjev.iiiK^-

nummero auch begleiici'- . »oluu wjlirund iIlt vurK>-'ir;(k'i-iii'ii

Iftaiaxtioeo Pi^cen den Flügel nicht verlies.«. Schon die an

dar^pMze des Programms stehende Sonate Op. < < t von Beet-

lEerm Brällak

lalafpmtirle md dia lielMmilgaii ConMwOeMa d«a «rata«

Satzes wie die reichen Arabesken der Vririntirmen lu dem edlen

Thema des leUlen dem Publikum f>i>.>lirli tu n hie. Besonders

schwungvoll, mit entsprcchfndLT Sleim'ning und drarnalivtln'in

Effecte führte er die herrliche B.ill.idi< \nn Chopin Op. 13 vor,

wthreod in der Novelieite Op. H Nr i von Schomann , in

n*> Scbeno aus Op. 1 6 und der Ooiariaobea Rbap-

I Hr. • Too Fru» Uait die laMna^ta fMdkaM, Sicberfaeit

baftdaa

Op. t8 und Msxurka Op. 35, beide von Brfill, sowie dseganx
rh«raklerisli«cbe Gavotte von Henscbel. Von den datwiscben

eingereihten Gcsänfjen nntiückleo das Publikum in fortgesetz-

ter Steigerung wohl die drei Müllerlieder von Franz Schubert

:

»Wohin«, iPaase« und •Eifersucht und Stolz« am meisten. Das

Organ des Herrn Henscbel besitzt zwar lielMnntUcfa keinen

grossen Umfang, aber 'nameolUch in einigen Mitteitfloen] einen

iWafePaati waa OaaaapkaMl anfabl, ao riaglarail

«BdlaP!riM. BiallirUwOaal^; alMahaidaa

f«a Sehemai» , »Der Aare« von Robinalaia , aS»

; da dea Armen« von Brehms und die Ballade »Ardübald

Douglas« ^on l.iiwe .'«toben sümmllich als Composiliooen gegen

die Müllerlieder zurück, wurden aber doch bei IrelTlicben) Zu-

.•laoinienwirken zwischen Sjnfr nn<\ .Sniuler mit slürinischem

Beifall ijberschöltet. Deu Conccriflügcl von Kmil Ascbersberg

in Dresden ilteate ich ob seines etwas gellenden Tones da»

aiabt artbailaa. Ute aalilrateli

Den 3 I . Deeeniber I 87«.

Dem am S5. d. an^ser dem Abunncment slatigeh.iblen

Concerle der m u s i k .i 1 1 h e n A k a d em ie , sowie dciu

xwalleii uad letzten Kammermusik-Abende der

Rmtm l«»satT«r, Ülcbcr «M WcrBcraa M.d. war

phonle von Beelfeo««», die Mta teCaMilbni vaa 1. 0.

in. il>e •.ymphonlM-he Hirhtung «Paalltllage« von Uaxt,

zwei Uueilc für Bas'-.lriiime mit Orch««ter : »Beweinet, so ge-

weint in Habe's Land" vitn G. Heo-chel , dann »Der Herr ist

ein starker Held« au.<> dem Oratorium »Urael in Aegypten«, vor-

getragen von den Herren G. Henschel und HofoperosSoger

Fuchs und vier Gesinge mit Qavierbcgleitung , vorgetragen

von Hern Haaaehei, in dem zweiten aber des Trio von Mozart

f3r Clmtor, GlariMlto osd Jiah tm lU-dv, die Stwale Op. Sl

für daviar whI Calto «o« Satifr-Sataa md daa aafaaaaate P«-

rellen-QoIntett Op. III von Franz Schubert zur Auffllhnuc

kamen. Dagegen besuchte ich gestern das im Moseamataäle

von Frl Li- Hr. III, einer sehr begabten hiesigen Dilell.mtin,

zum Besten dc> Slipeiidienfondsder kgl. Musikschule vcranslallete

Kammerconcerl, in welchem von der CoQcertgebenii um! dem

Herrn Kammermusikus Bruckner die Sonate Op. 96 voo Beet-

hoven für Ciavier und Violine und das Roodeau brilUnI Op. 10

*oa Frau Schobert f&t diaeelbaa 1

yvIMm Teecati Op. lA4 w
ClavieratOeke, ete Trio fBr aaTtar, VloHaa wmi QO» Of. IS
unter Hinzutritt des Hofmusikers Hern Bflrger md dral Lieder

0[i t I die letzteren Nummern von der Compoüition der Coo-

certKebenn. und .iiif ib/m Zettel als M.inu'M- ripl« bezeichnet)

\ ari;ilra^!on wurden Irl. Lc Beaii bewahrte sich »Is tüchtige

und nicht zu erinüdende ClaTienpieierin , indem sie akmmt-
licbc 1 1 Stücke selbst spielte und die Lieder selbst begleitete.

Wm die FatahaM «od Cbaraklarialik daa Spiato aalai«, ao

WeherAbahwd bamaitHflb. DaaCompeaHlemlalaiit tm FWMalD
I,e Beaii W allerdings, nsroenllirh w.is die Rehiindlung der In«

struincnte anlangt, ein Uber den Rahmen des Dilellantismns

weit hinausgehende« : unmerhin ist bei ihr wahre OrigioalilSt

noch nicht zum Durchbruch gekommen. Uie Lieder enthalten

mehr musiksiiscbe Dedemalioa ab Canlilenen , und erzeigten

siei> wegen ihrer durchgängig dfisteren Siimnoag atwaa •-
Dan Vortrag der Ueder sowie der Aiia sGMIMlHir

abormmMB iiai''niiniipiiin

Den 5. Januar t97f.

Ein Narh/iijiiler, welcher otme Zweifel die erste Abtheilunji!

der Wmtersaiion IH7» '79, jene vor dem Carneval, scblicsaea

wird, kam Kestern im Miiseummaale: die dritte und letzte
Quartett-Soir^e der Herrea Beano Waller und Ge-
nossen. Mit Anaoabme der graadioaaa CaMdl-F^ voo Mo-

Qltd ^I^Ä B^lj^^Ä^to^ÄÄ^fc Jä^^hhäJä ^t^^lj^r ^^0^^ ^KoosIt^^^fB^

la Qbrigaa BaMaaddMlIa dar Salrfta laalar aHa iMid b^
vorgeführte Bekannte, des Cdur-Quartett von Ditters-

dorf, das Quartett-Fragment von Franz Schubert in C-rooll und
da-- Sopii it üp, 10 von Beeihavon, bei welch letzterem sieb

die K.iniinermusiker Strautis, Mayer und Sligler, denn
llormiisiker Harttnann für Horn, Fagot, Contrabass und Cla-

rinelte den drei Streichinstrumenten zu eindrucksvoller oad
beifllligsl aufgenommener Wiedergabe der berrlicbea Coaipo>

Oaslow u. A. , welche bedeulend

Einerlei /u brei b. n T

Möocbeo, Anfang Januar 1879,

Gattnag von Spobr,

wlrea, de

^ uj ^ .d by Google
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Bericht«.

O M. Jantur. DicM« Mal macht mir (J«s Berichlen Kreude.

Dm WMn idi noch in msinem teltleo Brief« billrr über die urrtll-

Mt6Mand>t«it anwro» OcwandhrnorcbMlcrt klagen ina»at«. »o

kaM leti dtrsmal mit der frolMa BoUchaft kommen : c» l»l wieder
pMBd ond im Vollt>p'iitl mImt Lci$IUD(ffiihigk«il. Wenn dll^ eino

CoDcert die»« UebcrieuKuai; noch nicht erwecken konole, «o br*cli

diMelbe dkgefien Im zwoinen mit unwidi-ritelilicher Gewalt durch.

So plMdlcb , ao tiberraachend , ab«r so «ollkommeo war der Dm-
Mhwuag, data im Publikum wie In der Pre*M nor eine Stimme
war: da« wtr etwa« Kam andere* aU die elf vor«usgegan(;eneD Con-
certa, da« w«r eine Leiftiinn ersten Range«. Kreilicb waren >-« jn

alte Bekaool«, an denen da« Orcbetter »eine alte bakaooto MeUlcr-
•ebaft neu »igte: die Aoakreon-Oaverttlre ODdMoiart'8 Cdor-Sym-
pkonie mit der Scbla«»fage , aber gerade dieaa aKon Bakanotaa for-

darn ein Orcbevter, da« an« eioam SlUcke gearbeitat i«l, aitd al«

telcli«« srwiaa «kcti nach laager Ootarbraebuog da« GawaadhaM-
anlMttor wieder. IH« BMaar sind wtadar gaanod ; wer die«« flat-

tamdM HuaMkeUaa dar PtMao, Oboe«, dieee ObermBIhig «obnal-

Im PHtagaa dar GlMlaMn Mi FafoUa« kftrt« , der kooole gar

DloM Mehr aaf d«« Oadaaken kommen tu firagen , ob uaaere enian

Knfl« wieder da «eien? Slürmliicher jubeladar Apfrfao« lobote di«

MnalerlcUlung. l'rberbaopt gebort aber diele« iwotfta Conoert I«

den besten, welche das Gewandbaui lu bieten vermag, Dank d«n

beldea Soluten desAbeod«: Reiaecke «pielte da« Adur-Concert

TOS Monrt mit gro«aer Bravour und bekanoter Accuraleaae und —
Analle Joachim aang Sehamaaii'« .Franentiebe nad Leben«. E*
lüt unnblhig. lu bemerkeo, daaa die hochpoeliache oder richtiger

echt leiMD«warme Au(h««OBg der loterprelin die Lieder Schumann'»,

vielleicht die «chOBsleo, di« e> giebt, in einer Vollaadoof nr Gel-

lang brachte, welche den empfänglichen ZnbOrer aeiiM Dngebung
ga«« vergr.vsrri IIi-h«; manche» Auge wurde feucht. DIeae Lieder, «o

geaongcn , mud f»st jm ichOn fUr den Coocertrortrag , und doch

mochte man andrrrr»rits wieder, d««< die genie Weil mbOre und
Tbell habe «o dle««m «eelitchen Hochgeonaae. Dia Arie lAai «tllle

4mm Herrn« «ut dem «Eli««, wurde Kleichtall« von Praa Joachim

•Ummoagsvoll und edel lur GeltunK gebracht. — Kaum acht Tage

vorher |«m Neuj«hr«t«g«) hatten wir da« Vergnügen gehabt ihren

Galten wieder einmal lu boren (im elften Concert) und «war mit der

ladello« executirten Chaconne von Sech (welcher Meisler der Jetzt-

teil ichriebe wohl ein Pendant zu diesem lingrn und doch nicht

langweiligen 8olo«IUckeT;i und mit Brn' in< viK-ln-n h^ondi lr-tn

Violincoocert. Brahm« dirigirt« selb*!; ninii Lanu al.v> annehmen,

dM« von einem Meitter wie J 0« Chi m gespielt und von einem Ge-
waadhaoeorchestcr begleilcl . da« Werk In vorzüglicher Weise zur

Darstellung gekfimmon \^[ Fm I rlln il über die Composillon muss
ich Torlaufig noch al'l'-lnirn <•> »ci-ti lil »irh , dau Monienlr von

hochslrr poetischer Srhdiiln il iLirin siml — , bemerken will ich nur.

dass die darin gchllufl< ii ."v li»r, ri(!keiton -iogiir Joachim zu schafTcn

machten Einen nur iK dinKün^s» i^ise |:ulcn Klodruck machte Fräu-

lein Sembrich mit «Martern aller Arten- aus der •l?ntfllhrung«

und einem Notturno und einer Maruika >c>n Chripin. ilir niili-

lich gespenrielen Triller de«; Kriiuleuis waren »ehr vi^r^f lucdcner

Qualität. Kr>iiTniS wiir-lf ilii>^ C 'noert durch die ganz heliTcijene

(etwa» an Miiillirmu'iil' gemaliiü rüie Ouvertüre zur vierUMi suile vun

F. Laebner, geachloeaco durch nrcihoM-n - '^ichiMiie. — Ich weit«

alcbt, war e« der Ruckachlag «uf die hoch^chcnilc Ik-goisterung des

Pnbliknm« im twOlflen Coocerl, oder wer e» eine Laune — das Pu-

bllknin verhielt «ich gegenüber den Leitinngrn Im dreizehnten und

Iheilweif n'j< h icn viertehnten Concert «uMer«t reservirt und kargte

mit «einem Urifnll bis zur Koanaeret. Wenn ich auch nicht behaup-

ten will, das« ille •Wiktngerbhrta, Nordlacb« Concertouvertttre von

Georg Bob I m a 0 n , welche da« dreltebnte Concert erolTnete. ge-

eignet gewesen wäre , d«« Publikum ib aoimiren , wenn auch des-

gleichen die Gesangt-Akrobalio Frl. Roland mit den V«rt«llooen

von Rode nur Mlssfallen rrr>-|.^.Mi konnte darUber, daia «olcber Unfug

mit der nieux-hliohcn .Sliiiime ungestraft getrieben werden darf, «o

hatte man e'- doch tlerrnO. Kohlfeld nicht entgelten la««en «ollen,

dase vierzehn Tage vorher Joachim in Leipzig ge»pielt hatte. Sein

Vortrag des Spohr'schen siebenten Violinconoerlaa war auf alle Fllla

•Im ivia LaMaog und vardlenia mladaaUna abMto Mbr AfplM*

llfusion

iOh BoA fc—ofkw, 4mi dtiMlIwn AnkagM gvl w
ein mit einer Pinne ttpginnende» Mollv • * •*

hcrvorrMfl, dn«..; ninn sich ru Schiff auf hewe^'ter Sfc h'-ritidi- , ilft^s

MC e^ I
- ' ,1.1 zu kein LT pnssnble;i .Slei t'Tun,; hi i ho dass man

die blitzenden ^chwcrlcr die.rnllonde. \Vn;e wr^cblich sucht : den

•^irgcsgeiang« der WikintiT alier (ntl Herr üuhlmann doch :

M

allzu realistisch diu. li i'im- \iir> HU rii unis'. no vorgetragene lan|;e

Caotileoe am -Si lilus^ dari^eHiellt , wrli ii.' du- Krage veranlasst, ob

das vielleicht ein nrifjin.ili'r mird^-icher lii'san.: •ci? Jedenfalls he-

greift man nicht, worum niclit w irk 1 ich gelungen v>ird. Du» Werk
hat viele dUnn« .'Miellen, viclcho in« Programm schlecht |>«»sen. Uen
Kern des vierzehnten Concertes bildete Rab i n s t e i n ' s Sjmpboaia
dramatique, deren erster Salz eine lange Ouvertüre , der leltt« ein

bunt wechselndes Opernhnsle ist; den drillen Salt kannte man etwa

als eine Entr'acismusik ansehen von etwa« Iriumerischer Stim-

mung, aber ohne oiliehlu he Gefilblstlcfe
,
dagegen ist der zweite

ein i^nvii gewohnliche« .Symphoniescfaerza , ri. h. kein ordinires in

scIiIpi lil' in Sinne, sondern ein vortrelTliches, äusserst pikantes. Die

."<5 iniifiiiiu'' iHi M-!ir Ung. hat hissllche Hlirten und eine ganz unbc-

greiflichi- Ihiiiluni: von chromatischen Gingen, bald einzelner .'klim-

men, bald in Terzen, Ja In verminderten S.eptimen«ccordeo. SchOn

itl d«s nicht. Das Publikum nahm die S\ mpbonie, die ihm übrigen«

nicht ganz unbekannt war, sehr lau auf. Die Solisten des Abend«

waren J. Staudigl, der mit welcher Stimme Recitativ and Arie

•O «chiiner als die Rose« aus '.Acis und Galatheat und zwei Si.-huberl'-

»clic l.ieder vortrug, und R. Hausmann mit is. humnnn s Cello-

ooncert und Ano«o, Otvotla nod Scbano voa Raiaecke . Beide or«-

und lohnend.

Das s.'. I.xi,. K u I f r i^oncerl brachte Reinccke's Keslouverlüra

und Sehn man II s i: I i;r >\ tiiphonle; als Solisten traten auf Frl. Scb I r-

nack, nrl' he sie! o^ ine recht tüchtige Lied erUngerio erwtoa

und d e M u n c k mit dem erst kUrzItcb Im Gewandhause vooSohrOdar

vorgetrSKciien Celloconcerl von Sainl-Saen» [wem leb die Palme tu-

erkeonen sollte, «us!ite ich nicht, übrigen« «ind beide, «ucb H«n«-

m«Bn, Cellisten von nicht eben grossem Ton , «ber eleganter Vlr-

tuodUtJ. Im siebenten Concert lehnte d«s Publikum mit gMiundem

ffla«lkall«obem Inslinci F. Draese k c 9 G dur-Symphooie«b, welche

unbeigreitlicher (oder begreiflicher?, Weise auf dem deutachen Mu-
sikertage in Erfurt gut «ufgenommen worden war. Einen guten Takt

b<<wie< ferner das Publikum damit, dai« es Frl. Ve rh o I s t mit reich-

lir ir ii llcif.ill für den Vortrag de« Chopin'schen E moll- Concertes

und einiger .Solopiec4>n dankte, d« diese Dame in dem kürzlich

hier stattgehabten mit gewaltigem Reclameapparat in Scene gecetz-

ten Concert der Adelina Patti vom Publikum nicht beachtet und von

der Kritik absprechend beurtheilt wurden war. Krl Verhüllt ist eine

KOnatteria, die allerdings noch nicht suf der Hübe Ihrer Leistungs-

fihlgkell angelangt ist, ibien Wck <hihin aber allein Baden wird, die

Vorbedingungen zu bcdculi nden Leistungen sind vorhanden: poeti-

sche Auffassung «n lierr Tc-rlmil, physlwbe Kraft und Grazie. Dan
S4'hluss desConcerlcs bildeten drei Nummern aus Beelhoven'» origi-

neller Musik lu »Die Ruinen von Athen». — lieber das Patticoncert

darf Ich «chweiKen , du ich es nicht peliort habe , e« soll «ehr schön

gcwen'n sein _ In .-iio r Mutini'c lum [testen der Volkskioder-

g«rlen etc. kam Iteinei kes drille Miirchendichlung »Atrhenbrödel«

:i. Schneewittchen, 1. Uoriirosclicn, m l ^.i.lrru Kr'n:;; lur AufTUb-

rung ; Frl. G 0 se N I und Frt ^ c h a rn a c k sa ngert ausserdem Clavicr-

lieder und Frl. Moriami' spialle Rhapsodie hocgruise t;s-dur, von

Liszt , Berceuse von Chopin und eine .Sonate von Sciirlalli Leiilere

Dame b rüten « ir auch in der letzten k a in m e r m u s 1 k s o 1 r ee im

Zwei-Klü^ei-bpiel mit Reloecke als eine sorlrrlTIo he l'ianmtin kennen

(Variationen Op. 14 von Reinecke und Andante mit ViirMiioDen von

Schnmann) ; der A(>eod tirachte ausserdem diis .streu h -Quintett

Op 47 von B Scholz und das (.tos.i' ,v moll-yu.iitelt (»p 13« von

Beethoven Scholz' Ooartell kr.mkl nn einem »ehr luodiTiirn Keliier —
die Streii biii^irumente rasseln xu viel. An der ei»l.'n \i.ilirie s.iss

Röntgen i»il seinem acbOocn »< irhiMi Tnne — Ei » ilml sei noch dos

Com eil les akademischen iii->iiii;.vi'r. iii« ,\ n o 11 inil WUllner'«

Uelorlcb der FinkJer«, in welcliem Herr kratc den Tilel|)art vor>

uiyui^L-ü Ly Lzoogie
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JLxeöex
fliagitiBme mh Bflglaitaog d«i Thmfiirtt

S CHI

Albert Fuchs.
Comp. tun.

MT%%m* H«ft.
Pr. t JTM^.

Lisdcr für Meizo-Sopr.iii. Sopran oJi-r Tenor

No. I. «Ks schtuen die Blumen alle zur leuchirndrn Sonno liiii-

•ufa, voo H. Heina 0,5*.

No. I. Am lmch(«Dd«D SommeruiorscD, da geh' ich im tiartcD

hWWii, MB a. S«lB« Ji%Jt».
Ito. <0s4 «MlMPfe dtoltaMS, die ktoliM. «to tl«r toi«

««dttMl*HHS^TIWll.n«lB« . . . Jr0,5«

Ht. 4. iHlr MwBla «ob «Ibwb iMlirillBd wHi BBtten bi»»»>'ii

Wanftei», tod H. •Ib« Jl t.KO.

Ho. (b aAcli w»rsl du inetB, ••«•' «IB MhMYes Leben«, von

Nie. Lenaa Jl a.SO.

Mb. t. Die Ilse: 'loh Mb dia MiwmIb Hm ind wohne «uf

llteMleiB^ «OB H. ÜBiB« Ul <,•«.

•WBltBB BBft.
Pr. t .ä so jj»

Onl «MnImIm Volkslieder aus: ^lh-^ Kii»b.-ii wuixirr-

liorn« für Sopran oder Tenor.

No. 4. Drvi Reiler am Thor: »V.s rillen <lrci Reik'r zum Thnr
hlnaot, Ade . . o,50.

No. t. Kaaba nnd Vailcbeo : •B4Uh« kleloca Veilchen, Uill auf

atHmf Ptopt •««••••••• «4r ^fft^*

Ife. wBMrtB! »Bi womr d<« Jngfroa Mb SBlMin, «alll'

iBda« VnUT* r.nrlcn pf>hn.

Dritt«« H«ft.

Sehilflle^er «on Nie. Leo*«. LmBwydM Mr IH (Ihm-
oprao oder Bariion}.

No. r >DrUb«n geht du- Sonnr vchflden und der mQde Tag
enUcfalief'. — No. l. »Trutio wird «, die WolkoD jagen und der

liegen niederbricbU. — No. t. »Auf geheimem W«lde«plMe
fchleicli' ich geni im Ab«ndacb«iii>. — No. 4. 80DD«M0l«if«ii|i,

•atnnm wAoaaialMO. Ol «toaalnrM aad kBi^a.— Nö. ».

«fcBf dOBI TWoh, d«BI raglBgrtMOB. W«Ht d«i llB«d«
'

Glani«.

Uipzig lind wioierihur. J. Rieter-BiedemuuiB.

[••J Soeben erM'hleiH'ii m ini'ini'rn Vi'il^Kü:

Characterstudien
für das

Pianoforte
oomponirl von

Wilhelm Ilaria Puohtler.

Heft I. tjtW^. Heft t. < 8« ^.
Einzeln:

.No. 1. Waldriotamkeit . Jl *,60.

No. 1. Zigeunerniusik . Jl 1,4 0.

No. I. Doaa nobi* p«cem i,it.

UipiiK awl WiHlertlMn-.

No. * Hi-><>liilion . . Jl \

Sil. r.. \ I : l,.ri,.' Ili'imolli .U I

No. 6. Humore»lie . . Jl i

,4 ».

,3(1.

,««.

für <la<

J.*ia,ii<>Ioi*lo zu >-ior HiLudeii
von

Johannes Brahms.
Op. 89.

Rir PfuwiMrto u vtor Hftid6iif VMIm mM!
VMMcell eingerlefcM

von

Fri«drloh B«rin»]i]L
Pr. B M ^.

ans den Vorlage von

Kd. ]3ote ^ Or. Soclc,
KSnigl. HefmasiklMUidlung. Berlin.

Leipzigerstrasse 37 and Unter den Linden 3.

iTci«: .dr
Brad8k}, Theodor, op. 59. .Dlter der ?eit« W/Mkogiad".

Atlhohinifches Lied filr ein« SlnpUmoM %M
Op. 54. Drei Lieder für ein« SlngalianM:

No. I. Frue Dickt , %jn
- e. in Lina t^i
- ». PrthltlcilMiiaus dem Rataiaehoo) «,«»

tiodurd. BenJ., 0 Ualka. Lied rhr«io« «acrttHM . . . 4,N
Beneuwuich. l.ird rur ein« Slocatimme •,§•
FrlthllDgtDilhe. I m für eine 8in(illmme i.i«

' Deioe iagen. 1 m ii (nr eine SIngMimme 4,M
HetdinKsfeld, Lndii ., '1 \. Z« ei Lieder (IrolaafllBpt.

No. 4. Bu L«b«B Ut der tchwtle Tag ^jn
- t. Well' aaf Bir, da duaUei Aoge—— Op. e. Zwei Lt«d«r fttr eine Singstimm«:

Mo. I. iu xerrltrieB WelkauusaM e^
- e. Ick kabe, kam der lacgei %m— Op 7. „TicMi, weUi se •ckaalL'' Lied ArebMatag-

»tlmme ».tf
Op. 40. Zwei Lieder (»r eine Sinislimmc

:

No. 4. Dua Da mich liebst, dds wasst' ich 0 50
- 1. IMUt On Im mtcbei WaldeiirtB •,»•

Lleckteaateli^IlHlBBleV^ Saeka UederMr eia» «af
«limme.

Bnib.: No.l.Letllelille. N0.I. IlMAgtl No.« Der
Sckvdfte gideh. No. 4 •km altllr. Mo. %, lekta
wie der laaC No. «. Ut !» Bewi irf9mWWW.
Com|.let

,

Elauoikelt Li«d Ittr «<oe Sln«atlmBM ....
BdUrllad. Uod Mr «ia« SiDgalimoi«.....

WellaMer, Ad., Op. 4S. Drei Lieder ftir ein«

M«. I. MelB Ben Ut wie dar Himmal . ,

DBMpIho für eine tiefe Mimme . .

- 1 Ich ug* eoch was
- I. Wer dun^— Op. «e. flooko 3i

Beboria«

I.M

e.te

o,«a

4,00

e.«a

inarllng.
Trait: Irh wlll in Ucd«(U)nea . . .

Ab die TSgel: ZwiuchertnlehlvormefaoK
TIel Trinme: Viei Vfigei sm.i fertriuen .

Laii die Bote icblommeni . .

Ach wolltest Da wie ichSa Da bUt .

RaatlotaSebasacht: .V'ii.iwi^'iien Thal und Kugel

WOertt, Rirh., 7» Uroi liesttnge für * üopraoe «od AU,
mit Clavierliei;lri!iHiL in l'^rlilur und SUaailSA:
No. 4. |a ilaht darUu
- f.

- t.

i,es

<.ee

4,8a

e.ae

Verleger: J. Rieler-Biedemmn h Leipxig und ^\intcrtbur. — Druck von liriiilkopr A lidrtci in Uipsig.
iripnilliiaB Oeaielieaae II

~
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Musikalisclie Zeitung.

Leipdg, 12. FelKW 1879. Nr* 7. XIV. Jahigang.

lallalt: Zur GeKhicbla der Inttrumeüio uiul 'ii;r I n»lruni<Mil«lmiiiik (W. J. v. Wa»ietewiki, GeMhlchl« der Infttniiiu-nUliiiuMk im
XVI. Jahrbundtn; H. Lavoli tlU, Uuloire de l'ln»trum«nlaUoo depalt !• XVI* »Itele iuqo' * oMioaxs). — FraocMco Antonio

I nn PortMisoog.) — liMMwMitowciMOiim. It. (OrftlenifMMIowM. II»—itLMmnmtüm.)— Am WllpH —
Aasclger.

rrtii: JUrlirh IH Mk. fitrUljUirlUk*
PrkaaB. 4 Mk. MI Ff Ani*i(iiii dia t<«P^-
tn» P(UU«U< ixUt il«r«ii lu«a M K

tat MUt »«i4m fnae.«M«.

OtMhichtg der Inatnimente

Inatnuneiiteliiiiuik.

)W.JLfv 6«seklaht« der laetraaien-
UlmatikinXTI. Jahrhundert. Berlin (J. Got-
lentae) 4878. TIU nnd 180 8. 8« X Tifaln (Abbil-

dungen musikaliMhar hMtnonanle) mid W Seilen
Mu8ikb«*ilagen.

levels, I. fIi, H i s t o i r e de l'Inslrumentation de-
puis le XVI* stiele jasaa' * nos iourt. Paris

£irmin-Dido() Iff». Sl nd 470 8. 1*. (OliM Tä-
te vadMoMi).

1.

nucbt Wasielewski darauf mirtacrksara , da»
etoa eradiBpreade Darstellang der Geschichte der Tonkuast

tt» moDographiscbe BebaodluDg einzelner Zweige voraussetzen,

avf disser fussen mass. So sieckt denn auch die Gescbicbte der

Inelramentalmusik noch in den Kinderschuhen und Bei-

MflfB m ftier Wailweetwiakela«« aind daktr bBebtt vaindUae«-

itoh end daekaeawafttk BMier baaahiftilrte sich die Uela^
tuefaasg derselben anf die Geschieht« der musikalischen
Formen, welche, wenn auch noch nicht monographisch be-

arbeitet, doch wefligsten« in den üii)ri!U<>n klar grstpllt ist,

and — die Geschicblc der Instrumente. Als verdien&lhchsle

VorarbMier Tür die erster« neoot Wa»ielew8ki : C. v. Winlor-
feld (Jobannes Gabridi und sein Zeilalter}, A. Reissroann
(Allgemeine Musikgeachidii«) ood A.W. Ambros (Allgemeiaa

Oeaoiilehle darMeaik} ; alatt Beiaami
dera NaM« faeaael ererden kaenan
bekanntlieh sind es haoptsiefalich die Biographen nnaerer

grossen Tondichter, welche werthvolle Beiirtge sur Gescbiehle

der lnMnimentjlcoropo»{tion fteliefert haben. Sofern aber Wa-
gielew>>ki an die Ausbeulung der Tabulaturbücher des i 6. Jahr-

hunderts denkt, bitte er Kiese we tter , Ambros' Onkel und

geistigen Vater, eiohl veifeaMn sollen. Die Namen der Münner,

walcbe sieb die OaatMohte dar Instrumente verdient

swaabl heben, nMMt WaaMeenU niehi; Lavets aebreibt dea

TaHNnM, dM Stadhun dar Oaaahkhle dar IMraaMMe In

fieaa fibnebt lo haben, P^tis, Anders und Consse-
Maker sn— gewiss mit Recht, besonders soweit es sich um
dto laalranMele des Mitlelallers h<-ind(>ll

Das MMtalgliod zwischen den genanolen beiden Zweigen,

die Geschichte der Instrumentation, hat man bisher fa.tt

ganz Bberaabea, nnd ist es daher dankenswertb, dass die *Aca-

ddeiie des BMUX-Arts. als Preisaoligabe für den prix Bördln

ISIS dl

Sf.

aait daan f «. Jahrhuodarl atellle.

«e Arbattaalltal aale: 1] Ii*
die Eigenart Jedes der allmXlig fai das Zusammettapiel einge-

führten Inslrameole. t) Darstellung der verschiedenartigen

Wandlungen, welche dieselben ilnrchgemachl haben und Auf-

weisung des Einflusses dies^vr Vfrätidcrungen auf die praktische

VerweodunK der InslruriK'ulfl. 1 Verfolg di>'> Ge.braiirhes, den

die bedeutendsten Compoaisten von diesen Instrumenten in der

eigentlichen Instrumentalmusik, sowie fSr die Begieilong dar

Vocalamaik fianebt habaa. Daa iat sewiaa ain eabr naalahtig

aufgeaiemaa Vtofinmm ; Iat die Aol^abe eWpnnaeaaaB falBat,

so mttia der Witaeoschafl ein grosser INanit anrieten sein

!

Lavolx' Schrift Ist zwar nicht preisgekrtet worden, aber nur
di'shatb, weil sie in der kurzen vorg(>natcn Zeit von 18 Mo-
naten nicht Tertig wurde; doch wurde sie in ihrer unvoUeode-
tcn Gestalt ibis Motart reichend) einer zweiten (der Nante des

CooGurrenten ist discreler Weise vertchwiagaa) vorgasogeo

und mit einer ,premiire meotioo honorable' und einer MedaiUa

tea iseo Frea. beeerirt. Oaa> Aeier werde gawlhae, ale in

Dae kt
drei Jahre splter geschehen, das Weit lal fertig, and dar Autor

hat gegeben , was er geben konnte. — Watiatawakrs Schrift

verdankt nicht einem derartigen Impuls« ihre Entstehung, son-

dern höchst wahrscheinlich den vertieften Studien des Autors

über die Geschichte seines Instruments (der Violine] ; sls

Parerga and Paralipomeoa mögen dio Anfinge des Buches sich

aufgeaammelt babeo. *) Die Eintbeilung des Matsrials ist aber

eiee SM« ihidietae wie dia bat Ufels.
daa Bneh in serei ThaBe, lafltaad

I. Les Instrumeola (ItO S.). II. L'InstruraenUUon (310 S.).

Wasielewski theilt: I. Die Instrument« des iS. und 16. Jahr-

hunderts (79 S ). II. Di« praktische Musiköbung im <R. Jahr-

hundert (16 S.J. III. und IV. Die InstrumentalcoujpositioD im

i6. Jahrhundert (.'>3 S.:. Der I. Theil entspricht dem ernten

bei Laveix, nur data Letzlarer wailer soriickcraiA und dee
Ua bM

*) Wasielewski veröffentlichte sssser leiner Schtimsan-Blogra-

pbi« beksonllich: »DI. Violine und Ihre Meister« «stt und »Die

Violtne im <7. Jthrhandert and die Anfilage der Inttrumontalcom-

posilioo« 4S7i. [Auch Lavolx hat, wie auf dar OegeoMite des Titel»

iu ersehen, schon mehrere Werke musikallschnn Inhalts veröffent-

licht, namlich : ,Lc» tradurl*urs Je Slnkeüpfnrf en muaique' (bei

Bsar ei DetsUI«), ,La muskiae daos la oalure' uad .La mosiqna dsns
' (htide bat »elUar da Ulalaal. LeatlxM— - -* * g

-

1



99 — <879. Nr. 7. — Allgemeine Masikalütche Zeiiunp. — 12. Februar. — 100

uod — gemiM dem aufgewicseoen i'rograinme — ihre Knrienl-

wicklun^ und Vcmii-hrung bis auf den heutigen Tag d^rstelll.

Ebeoso deckt «ich der II. Theit der Wasielewtki'icbeD Schrift

mit dem erslM CapH«! das II. TbelU bei L«voU, d. b. er be-

bMdatt «tolMlr Mob im «». Jahftaadwt. Dwlt.
ad IV.

Mttoim gMift wwdM kOnn, in

deeb batradiM ar die Composilton fBr Leate and Ulm flir Orgel,

also für einzelne lafstnimenle, welcht^r [..ivoix I^cin besonderes

Capitel widmen konnte, da iiein Vorwurf die Stellung der In-

Slrumonli: im EiisoinLilc wir. Da Lavoix ladetn gar keine

Muaikbeiiagen giebt , so waren eingehende Erörterungen über

die Factor einieloer Tonstücke Dicht am Platze, wenn es auch

BMOiUoh «Im andw« Pn^ M, ob dae Bosb bmIM UMb «M

Instru-

1 OHB kimn , M> lebendig de-

taillirt sind die Beschreibungen. Im AllKi^nit-inen ist über die

beiden Werke zu sagen, das« der Stoff bc> Wa-sielewski weniger

Übersichtlich gegliedert i.st , mehr Einzelheiten anoinaniier ge-

reibt Mod, wSbreod Lavolx den durchsicbligen Plan der Aka-

d—> recht glQcklicb weiter tpecialisirt bat— vielleichl macKh-

müpttn MbMrtlicii, JadMfaUt aber äberMchtUob;

der, wie leb

OvwtaMbafUgkeit gewowm W. DtaM onile dar Danteltoog

ht Obrigeos nicht das Bioiige, was den Franzosen vcrräth

:

IMe von Lavoix benutzten Quelleu und Vorarbeiten sind iibvr-

wiegend französi-stl'.c, w c riio von W a'^ielew.'iki benutzten fast

•uss^lieselicb deutsche stad : beide erganzen sich daher in ge-

wiaaem Shioe, wean auch ibre Verschmelzung noch immer kein

ToUeodetes Oraie gebe« würde. [Charskteriatiecb aiod bei Le-
trotai die nhlraiehMi P«U«r«) te dM «Mrtaa lllalii

Pwiwi Ka laa da* Cerre»-

io der Druckerei des Institut de France.] Von den beiden

Ottir vorliegenden Büchern ist übrigens keines univenieli, son-

ders das eine liaup',.^ iiiilmh für Hciitscliland
, da» andere für

Fraokreicb berecboeti wenigstens bescbrlokea aie die 6e-
sebichi« der laalraaaat«
fende Laad.

Mar der beiden

'daa idafllga Mnaikaataa-
Ibnai Lavoix Ober dieZnnflTerh!iltni<!<;e der Instru-
aaatanmacher. Deber den ersteren Gegenstand haben wir

scbon einige kleine Arbeiten, z. B. von Ambros iGesch. II.

171 IT.) und Schubiger (Spicilcgieo S. 137 ff.; ; der letztere

ist dagegen wohl noch nie monographiscb bebaodell worden.
Die SItealeo Musikantenzünfte waren : die Nioolaibrüderscbaft

so Wien (4188], die Brüderschaft der Kronen la Slraaaburg,

dia CaoMfari* da fil. Jnüaa daa mdaMriaf« (itM). dia Ot-
aahar liBdeiaBhaft voai ball. Kren a. a. w. Bator dia

laadea ^Mteale In dieser Weise lo geordneten nuämttßa
TeriHndM tosanunenlraten, galten sie allgemein als fuebUoe
vagabnndirende.«* Gesindel . iNach dem .'^ach-en- iiiui Si liw.ilicn-

spiegel waren -iie recht- und ehrlos. Sic hatten »i'dcr llci-

ni.illi<- no(U D JriJiTrLTlit und waren sogar von der Kin ln n-

gemeinschaft und als« auch von der Theilnahme amSacramente
den Abeodmehls aasgeschlosaen. Wurde ihnen von der Obrig-

Databflbr oder

•I s to I. Pttrilaaaa,t.4MI.
8. tu I. Töpfer m. a. a».

S. 8) Man MPhl die ilu.-ik.iiUt-n hatten nölhig, etwas larAaf-

be.-i'-erijn^ iliri's l!i'nnmmpi"s t\i lliiiii ; die Mitglieder jener

Brüderscharieo wollten als solche von dem verachteten Gesindel

uDierschiedeo aeia. Bald wurde von Obrigkelts wegen eine

gaacbaOea. Kaiaer Karl IV. ernannte ga-

ilWlbilliii ia Maiot (I3S5] den erste«

Lanlai ^<
daa Pladtar; die Iba Ualergabaaaa (Im »aririt daa I

Maioi) mu*stpn ihm Gehorsam leisten. I 385 machte 1

Adolph V. Mainz den Pfeiffer Brachte zum kiinige fartitJtr Ut*.

Im ElsXssiscben waren die Herren \ün RappoltZütein durch

Lehen seit unvordenklichen Zeiten Oberberren des Uüm-

kantenthums ; die Execolire übertrugen sie einem amtlich er-

aaaalaa SiaUvartralar. dam »PMaierfcteig« (Schubiger, I. c.

IM). Aa* PMkniah haMaaaiaa .raia daa aitoMriers' oder

,roia daa Tioloaa' aad BaijlMld «Im «Uafi af i

diese PMÜBiktiBige hallaa ta flberaaebaa, dam
tjehi.rige (besteuerte) Musikanten in ihrem Bezirk aufepielten,

andernfalls den Helroffenen die Inslrumenle conflscirt und

sonstig;!» .Sir;ifen zudictirl wurden Hine besondere Innung bil-

deten die Hof- und Keldtrompeler und Heerpauker Im Deut-

schen Reiche, welche durch kaiserliche Belehnnng der Schuta-

hanttabkait dar Kaifinlaa vaa Bacbaaa antei«eben waraa

(Wiililiwrtr •. ID. —n dam iMdwiaaB dar Inatra»

Soadanaaft daraalbaa Badaa wir a*«t tai-Jabra Ml« aa aaaaa

und zwar als »corparation 'le^ joiienrs, faisears d'instnuneels

de muitique et uiaitres de daiise rouonnais' von Karl VII. be-

stätigt, also eigentlich auch !.< nie '/.i.in'i fiir sich, aber doch mit

Leuten ungeßhr desselben IiUcres»es. Vorher und anderswo

war daa aber ganz anders , da gab es keine Vereinigung der

FkMaa- adar Tramfalaa Fabrikaalaa.

AfbaH m^attbr
baaaapnNlilea dia Vaplbfw aad MeaaingarhBgar IBr aUh dm
alteinige Recht , Blechblasiostrumente zu verfertigen , und die

Pariser Trompelenmacber pt^litionirtcn denn in der That im

Jahre 1297 um Amiiirung als be.sondere Abiheilung an die

Innung der Kupferschläger, um deren Recbtiscbutz zu tbeilee

und der ewigen Querelen los zu sein. lo &bolicher Weise fiel

dia Fafaricalioa dar FlMaa iaa

«•gaaatüaeh-
1er wonteo eicht dtMea, dam dte taatfornama dorob eingelegte

Arheit verziert wurden
, und die Fächermaler (^venlaillistesj

prolestirten gegen verzierende Malereien. Unter solchen Um-
stünden war ein Aurhliihen dieser Kunslinduslne nicht wohl
mttgiicb. In der That waren die französischen Fsbrikate deaa
aaeb aa mangelhad, dass sieb Karl IX., der eia starker Moaik-
liebhabar war, bei dam Tyrelar laauumaalaamaabi
YioUaaa hmOU. ttkmUUkmmi «ardariAlAk
aeballt, aa mamla üa lailtiiaiWaalitrtMiia Ib

aieflahaa. Pia faatfamaaiaaamdiar Toa hrla Ibalaa aiob i

zusammen und pelitionirten um spec ii-llen Hoclilss< hutz. IBM
erlangten sie durch Cabinelüordre ilonn s IV. die Hechte einer
besonderen Innung, welche ihnen nun bis zur Aufliebung der
Innungen 1791 verblieben. Die beigisctae n InstruraeBiae-
nucher schloasen sich bereiu < (57 der eaiparalion de 81. Laa,
dem Yarfaaada dar Maler aad BUdbaoar aa. jadaalMla

j

data Oiaimia ab dto ff iiiitiiimtiil i i

laa Wrasbaa, Lavote giisbl aabr
OmtUeMa dar laatraaMataaMrieaNaa la fraakraieb , aaeb
über Belgien ist er instniirl ; von Deutschland und lulien weis.s

er dagegen nichts Entsprechendes zu erzählen. »Dies« Nationen
sind noch zu jun^ d- da^w es möglich wäre, die Documente
znsatameo zu bringen, wetcbe aaa Qbar daa

.
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Haliea uod Oeul'^hlinii »uflilüren könnten.« '8 tT .) Das ist

gawn* Dicht ganz uabe^ruiidel : nchli^nr w in' i s iiLiur üi \<,(>-

mm, LsTOix bSU« gwgt: «Davoo vermekteo die lo Cariser

u.

Urio eine Musik , welche s«in NaclifolKcr iirul N,irh.ihmer our
für den zweiten Theil (xJpr den Nachnju dieses Te\tes ver-

wandte. Wir kommen damit aboruialM zu einem, und zwar
xo dMD letzten, jener ftriMK an|$elcgten, im alten Slil geichrie-

Allabreve-Chöre, von denen wir schoo vorhin bei Seul

Orio'« G«Mac W
liMT Hüte

f » TiMa

" Ar ikfgm'tm w » • •

1 —=^s=f 1 1 1

—

1

U Ii jg. ^ a f

a r riiTf -f-f-fTi

Lij—

1— -

/i ff —
(Hier Eintritt des OrchcslLT!..)

M > • «i« rf—i !• «1 Im - die - MW

'
1 ' I"

ĴW

[ rrt' [
[

-^-t"fif^-r,-i-
^ "-

n«
_

- M ^ IM

iSls
—
-?-f-ft^-—

1-^=^

sich mehr in der Tiefe, was wir schon boi Jpn friiherpn Bei-

spielen bemerkt haben. Seine Nachzeichnung ,
die von An-

beginn dtirrh die h<'rkömmlichen Instrumente uni.tono begleitet

oder goatuLzt ist, aelzea wir abenfaUa in den ersten « 3 T»k-

i

and KM mtr 7% mm« e - IMT
dei-neB Na-OMB «ni Baltti r

f 7r7TrT^
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nnd Md

Hor - «Atji Tk^ nam» « • vtr

Die w^oMiaiig laigl, d«
SchriU und Tritt gefolgt ist. Dteaen Gang s«Ute or Vk
i 7. TaktF fort ; von da an i«l die Abweichung grösser

,

auch die Achnlirlikeit iiirlit verkannt werden kann. Da« SolisCi-

8cbe ist von Hiindel , der anfangi« und sodann wieder vom
19. Takle an nur zwei Stimmen contrapunktiren llissl , mehr
herausgekehrt al<< von seincin Vorgänger, und sf^ler als Gegen-

Mll dsxu das voll Choriscbe ebenralls. Dabei wird die Tonart

odar koMlToitar imnhillM, alsM ürio.

Zaimg» — Febraar —
iilmWiiiHaiiddun 4a
angesehen werdm mius. Di« genuola Abwaiobuac «aM
1 8. Takte nn iül bei Urio Si , b«i Kindel >* Takte lang ; hier

iat also mir der Gan(< der Modulation, -iondern auch die

LSnge >erw.hieden. während die ersten I
' Takle gleich waren.

Beide haben dann eine Gener^lpause. und lilerniif beginnt der

Sctalus»(heil diCM» Chores , in welchem erat der eigentliche

Cnlerscbied zwischen HSndel und Urio hervortritt. Elf Takte

bai Driasiabaa hiartafM t» M OMai;

sie erat anfeadian. Bine klaiae, Mwas i

mit wcirlier Vnn einen lebhafteren

und die üicb am beal«n im Basse

it aas

Hin " f
kundgiebt, wird von Hlndel für die oberen Stimmen ond In-

«tniOMnto i«iwBilha>, «Muvnd die uolarao wia Pondamenial-

bWete hl munt IMMragüdikaH dia groaaao harmcaischen

Ma»ien tragM. M ahwm saBhslaM%ail Oiinlp—kt fcowt das

anningliche Th«ma Mar »bemiala tagM warn ToMohaia — <

Ktin^ivtiirk . welches m.in bei Orio tergeblich soeben

Du: LcichiiKküil und Freiheit . mit welcher HSndel entlehnte

Motive in seine Coni|io«itH>n einzeichnet, n\s ob sie vordem

noch garnichl gej>Ultet gewesen würen, erregt in Jedem neuen

Beispiele aufs Neue Erstaunen ond Bewunderung.

Bei diaaeoi Sebluaalbeil bewegt sich tUnders Hsratoote sor

in gsMi groaaaa Sehriltan. Oer Lobgeaang ist kein irdiseber

daa isl die Ma« die liiar rieiscli and Mut
Und so endet der p«mpS<te Hyronns auf den Erlöser,

erbleichen allerdingi« die Sterne Urio's merklich, obwohl sie SM

üii Ii Olli iinKcnehm4^>» lebhaftes Licht geben und obwohl Kt'rade

Hiindel bezeugt bat, das» dieses Licht ein eigenea tot, nicht eia

(Schlass isigt.)

KritiMhe Briafc

an eine Dame.

19.

Orgeleom

Sie werden sich arieaani. dasa las I Mafa (Nr. Ii dw
TorigaB M»fBB(i) veo OifNWa«, Orgalc—pMlHwa» ile.

die Bade war. Im ¥km rtehle ich tenlahal ahwe Weehtrag

Id der ersten Reihe unserer Orgelmelster steht auch der

denaMga Mu»ikdire< mr ;iii der riiu i'rMt:it Krl.>ni.;eij
,

J (i.

Herzog. Was zum l.otn" <ii<s deutschen Organisten in meinem
früheren BrieTo Kes,ipt ward, darf er mit vollem Recht aoeh anf

sieb beziehen. Er vertritt deutsche Kunst Art iMd Weite ar>
folgreicb in seiner gaoce« TbXligkeit, so i

dieOrgat, als weicherer sieh ItagM eise

h aeieca OmmbiHIwim K «riMMa^
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iein« Vorbilder sind die Alten, ohne dass er auf NachahmunK
dersflilicri .iu-K'n4;i' fi.ilier %ind seine Themata umuL-r frisch

und Kesuiid, und ua-< dtv Verarbeitung anUosl, so merkt omo
ihr nicht den mindeslen Zwang m ; dl

Obar iir uad da« will aiclu waa% mi$tm. BrM Oifil iMkMM hM nd «M mf ihr «ML

Ir. J. CL l«mg. Mm leicht aMMrterr Ttarticke im
UnhHckMi «lAnuMkc fUr die Oi«el. Op. 44. Preis

4urM^. 4878.

Herhs TeutidiF fUr dip Orgel. Op.15. HeftL luf.
tieh II. ijgüü^. I87H.

r,J.

Die zehn TMMHMe sind in der Thal leicht ausführbar, für

er>le Autinxer Jedodl nithl gc-ii^hrlr-bcn. Sie enthalten kurz

und präcise gt'f.iKsi dn i rjirir.ilt>«'nfliiMliini,'.'ii, ^-.ir Sliirke für

Mtiftc Stimmen, daruiitiT riii Trio, rfrncr i-iii Kugalo für Mil-

talilimmen , eine s lerstimmige Ku^e für sanfte Stil

(Qr dM volle Werk. KriMbttcfa breiler

e eedie TeniMe Op. 4B, die fewaedu
JwmbIi eber «lebt beeoodeisielNwr itod. Sie be-

MH etaem ClM>re1«or<ipi»le (»ScbmIMte dioh, o liebe

Seele' . 7wpi Anil.irilr, «-incm fiiulrlcn PrSludium, einer be-

eodepi anziehenden ilreivit/iRen Torr.itii [erster und dritter

SetX (3r volle» Werk . /weiter für sanfte Stitiiineii um) einer

Fuge för volles Werk. Die vorliegenden CumpositiODeo »lle

sind sehr gediegen und loben ihren Meisler. lo dameellMn

Tertafe (J. Rieler-IMedemMunt} eFteMeoen aneb wiedenun von

fiettiT leriieL Iwel iadeit« für Orgel zum Concertge-

brauche. Op. ISS. No. 1 (As-dur) Pr. i JUHQ JSt,

No. 8
: A-mfill) Vf.tJlM^. 4878.

n tußUitßm von mittlerer Sebwierigkeitnun 8lii-

Jhua und sum kirehlioben Gebrauche. Op. 1S4. Heftl.

IV. 3 50 ^, Heft Ii. Pr. 4 uT. 1878.

Dar ilaiMiM CeeumiiBl. tcb düB ieh Werke heieMi in

haia forwnrf eiuBeaprochen seia mII, deae eneh dleee Sebreib-

weiae hat ihre Bereehligang und das» Emst nnd WOrd« aehr

wohl «ich mit ihr vereinigen lassen nml :nirh in ihr Vortreff-

liche.« geleistet werden kann, zeigen vcr!>(;hicdene üii-.erer heu-

tigen Orgelmeister, unter ihnen aach Herr Merli l inii obigen

Werken. Die beiden Andante bieten des Ueisivollen nicht

wenig, wirlteo gol und aind tür den Concertapieler dankbare

Aa%abaa, eiHierdea aiebt e» aar i

eebriiniaeWbleBOp»ato< « taa

1 1 Foge«, die Ihrer gel erfoBdeaea Theiaala oad flire« aalOr-

licheo Fluacas wegen nns<>r besonderes InlereMC in Anapmch
nehmen. Sie sind keii>e nriir i(nuikiischen Rechenexempel,

sondern in ihrer Art ^lla^.lkurlsll^cllL• Musikstücke und das

macht sie um so werthvoller und .innehmh.irer ; zuKic'f h be-

ailian aie den Vorzug, daasüi«, knapp gehalten, nicht ermüden.

So werden aie, oad da aie auch halten, was sie versprechen.

I
— IreHKche I>ien.sie telslen.

Di^ HB fObre fite— Abw
Stejaaoeb— a« die BrMlbife

laaa Schaidt Acht

Begleitung des

Op. i. Fr. 3

(Ur eine Siogsliinme mit

Nana .SchBldL Sccbi Ueder fUr eine SingstiauDe mil Be-
gleitung dea PiaiieiMta gsdiohiel und ooapoaifi. Op^ S.

OGTenbach a. H., Job. Anür^.

AlaoDiofaler uad Conpoaial iu einer Penoal Sielieliefait

SiedaagataaiaindiHanPelU. LaMM 8to die OeMle
, ieb gbube, aie waidaa Owaa ge-

«rerdca Sie lagen, daas sie inr Composilion
sich sehr gui cipnen Mier hat nicht etw.i der Dichtrr dorn

Componislen den Ldweudiiilu'd vorwoggen<jiiiiiu'ii , <l,i>> let/-

tcrui das Nach.sehen bleibt .Vu« Ii d.i> is! mi hi di r I ill. wovon
Sie sich bei näherem Binbltck ebenfalls iiburieugen werden.
Doch ich halle mieb hier an den Coaponistea , den Dichter

eiaalweiien anderaa Ktilikem SbariaMead. Dad d« febe ieb

ainnr Pranda daiiber AaadraiA, daaa naa aieb bei

Opaa I nod I «Mm OBH Fragezeichen, Zweifeln oder
gewnadeaen Kedeaaarlea beronnotcblagen braucht , sondere
frei liernii'.-..ii;pn kann, Jass mans in dem Cdnijjf.ni^ten mit

einem wirklirlien Talente zu thnn tut. Es i,<«l Erlindiin^i. I'oesie

und W.irriui III den Lu dern und d.uuit kann luan vorl.iiilig zu-

frieden üein. Vielleicht bildet sich bei dein CompoDisten nach

und nach noch mehr Eigenartiges heraus, nur ingl ea sich, ob

aeia Talent lief leai« daan iat, worabar aieb daneit noch aiebt

arfhaiM IM. hlahrtiii hIMn wm mtm. daaa aaine Art
und Wehe «tan dnwrilp iMwtoUnng begiiaatigea dflrito. Aa-
geaelMn berShit ea aocb, daas der Componist das Haupt-
gewicht auf den üe^üiiii; leni, ohne deshalb die Begleitung zu

veroachlüssigen , und d.ihii mag er bleiben, wenn ihm sonst

daran liegt, mit seinen Liedern lirrul^e zu erzielen. Man soille

nicht nölbig haben, dies besonders hervorzuhetMn , aber data

wfialea Treiben so manoher sogenannter Uedercompooislen
dar neueaten Zeit caganfiber, die dea Qnlenlo tn oberat kab-
ren, den Oeaaof rein nebeiilBblitb baheodala, die aloh ein«

büdto» ailOarBhbrecbunc dar dem Uede geeeitten Schraolien

Theten tn Ibaa and Neaes ecballte zu ItOenen, die lo den no-
leidlirbstcn llarmoniefolgcn und härtesten Dissonanzen auf dcoi

Clavlere herumwiiliien und nebenbei der Stimme gnädigst einige

Phrasen zutliedeii, ujlmrud, d.i- >ei scbün, sei Musik, spcciell

ein Lied, — diesem Treiben gegenüber, sage ich , kann man
umhin, immer und immer wieder und dnogoud zu be-

ll daaa beim Uede der Gesang die Hauptsache iat uad bia

hl alle BwüM blähen wird, »nn aaoe, fcalMMerfe, aaa-
dnwkavolle, (UeaaeBde Melodie beim Kuostiiede, die fQr sieb

befHedigen kOaale, wie die Volksweise es thnt — voa unseren
niQilernea Liedverdarfoem wSre sie nicht /u erlangen und böte

mau em Königreicb fQr sie. Sie kiinnens nicht. Was die Be-

gleitung bctriOt, so soll sie den (losang .itiitzcn, ergänzen, das

Gesammtbild venrolUtündigen und cliarsktensiren helfen , sie

kann eine gewisse dem Gesangs jedoeb unterauordoeode und
Ibas dioneade Seibatladislieit haaUien, darf

deekna oder erdillakea. WerdaBf wie ee aaln i

Begleitung zu gleiober Zeit condpln, daon liegt die Gefahr \

niger nahe, daas die Begleitung dominirend ansnilt ; wer das

nicht kann, vielmehr Alles nach einander mühsam zii>, iminen-

stoppeln muss, der tbue lieber alles Andere , nur srlireibe er

kein Lied. Blieken wir doch einmal auf un.sern unvergleich-

lichen Schubert hin '. Hat er je gegen die meaasgebenden Grund-
sStze gehandelt? Uder tbaten und ihun dies vielleicht Mendds-
aoba, Scbomenn, Frana, Brabaiat Keiaar raa ibnaa. Und wea
Toa andaraa LlaieoipaalüiB dar Naaneil aieh OoHantw
scham hm, MfhIiI eiche damit nicht ebeoaot Daa mag ein

Fingerzeii und atne Warnung sein für die , wolehe in soove-
r.iiier \Vil(»ur vernieinllirbe Kesseln ZU brechen »ich abmühen
unil ililbei Hill die .illerv erkehrleslcn Wege geralhen. Doch es

ist wohl Zeit, dasN u Ii wieder zu meinem Hans zurückkehre.

Was äcbmidt'a aKioderiieder« betnOI, eo werden Sie aiit

Ly Google
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mir der Meinung sein. (I*ssi sie. obwohl im .Migpmeineo kiod-

lich und im Gp>anp:e MTh illnis^-rniis^i« eiiifitcli ^eli.iUon
,

.mrli

wirkliche Kindertcxlc zur Grundlage bubtjnd, doch ihrem t^n-

mu.<iikalischen Zuscfaoitt nach Ob«r das normal« Paasunc»-

Em tind vidflMbr lM»r,

j ao ^tr-

4nd»CiaderiidMrilinPraiidemnMiMlMb«n. Dmeignea
lieh gan;r vorzuKÜrh. Und den grossen Slingem selbst,

wenn »ie die Lieder für *ich singen, worden sie ebenfalls höchst

anziehend erstlioinfn. Das dürfte sehr für ihren Werlh «prechnn

In dem vorgedruckten Widmungs-Sonnetl spricht der Verfas.'i^r

Mflioang dahin aus, daits für Kinder da.« Beste gerade gut

;
ari ; gaoi recht, da» tage ich aucb, ich meine aber xu-

i man ihnen diiaaiba, wran aia aa aalbat ausführen

M mbanllM mm, daoK aa !• FWaak aiid

Uadani seibat kann iah Mr aahr gfinsUgea

Biallen. MSgen sie recht waHe Verbreitung finden. Daaaelbe

wünsche ich dem Op. t de» Cniupriinsien niil seinen «echs Lie-

dern. Damit Sie auf der Slclle günstig für den Componislen

geslimnit werden, sehen .Sie .sich zuerst No. t .in, ul>erscljnc-

ben lim Voikstont , ein reizend naives Lied , das io Wort und

Weise den Volkstoa trifft und sofort Jedenoann sympathisch

waaM ieh, daaa U«rr SduniA «aaao T«a
wttinda loh Ab '

' Art so Haiicn. Bp ktattU

tfan Tarauch naehan. Aber aoeh die andaran Ltodar 4aa

werden Ihnen ihrer SinniKVeii und poetischen Aufras.sung wegen

gefallen. Sie hallen .sich alle im minieren Umfange der .Stimme

und sind nicht schwer zu siriKi n Siiclie der Comi>nnisl mir

nicht durch zu gewühlte Uanuuniefulgcn und was damit zu-

laaameahlagt , seine Lieder interesKanl zu madMn, aaadarn

tak« ar Im an«« Dinaaa raakl aalüilieh in Warfen, nia TalMl

Ott

Daa langa vmcbobene Concert der HarfankSoallatta Frau

Lc*al« liaBAi, wnnalltan Uhwrin an hriaar CMwam-
taitaa, ha« teh aoeh alallgaltowJan, «ai nrar ala anlaaCoo»
eart hn neoae Jahr (8. Janosr) . Mitwirkende neben der Con-
oerlgdMrin waren HerrCoDcertmeisterLautertweh aus Dresden,

Harr Hofopemsiinger Heichmann aus München , Herr Pianist

Diogeldey bior. — Bei Harfencompositionen ist man gewohnt,

nur die Namen Parish-Alvars, Godefroy und Oberlhiir zu linden.

Der entere fehlte auch diesmal nicht ; ein fQr uns neuer Name
war Thomas, der mit einem »groaaea Duett« für Harfe und
Gtaviar (Allcgra eaa bri», Ada(io, Alk«io oaa apMo) aaf «an
VMpMMi üaai. IMWahl mr Aabrals« Th. laMiM;
laMUla iai'a ata Fnnaoaa, denn ata DMlMhar hltte schwer-
lieb in jener loalmmentenpaarnng gagrlWwi , wie denn Uber-
haupl da-s Verl,in(.eii n.«ch Harfenklang speciHsch französisch

ist. Die (^mpo>ilion ist hübsch, ohne jedoch die günstigeren

KcKioneii iler Harfe aiiszuniilzea ; es werden r<H;ht hluflg die

hohen und höchsten Töne verwendet, welche so spitz und
hart klingen, beaondara im Forte. Weit harfangem&sser ist der

I afawüa—«w Fariah Alma

srhmackvoller Geiger Uberall gefeiert. Br spielte Andante nnd

l'iu ilr iui^ einem (.(inrert von Goldmark ,
v(i,iirr die (ies.mgs-

seenc« Kecitati» und Andante) von Spohr wo er rfii d.is An-

dante den Schlttse eines andern Spohr'schen Andante dem
D rooU-Concert eataomroeo, gesehiokt anknüpfle] , darauf eine

sehr schwierige Coocert - Etäd« aigener Composition und ab
Zugab« (aan aorMia) daa für Vtoltaa uad Ovrlar

alfiefcaau— Herr ReiebnMnn sang mit scbOBar, I

•Wodan'a Abschied* von R. Wagner, dann twai Lieder (»la

blinkt der Thau« von Rubinslein und »Widmung* von H. Franz),

deren zweites er nach dem Applaus wiederholte, srhiie.sslicli

nochmals zwei Lieder l»Von ewiger Liebe» von Bralini« und

Schutnanos «Ich grolle nicht*]. Im Unterschied gegen die

Wiedergabe der Wagnerischen Composition [welche, nebeniMl

banarkt, nto ahi

mr Tirtaoaaa Spiel ansuerkennen.

M llagrt ala gadiagener and

gisch voTfatragao, ta

lieh : das minallehe Auditorium wir« w«U aalt dar HIMI« da»
Gefühlsaufwandes zufrieden gewesen. Insbesondere blieb rlUf
selhaft, warum in dem allbekannten Text der »Widmung« die

letzte Vers/eile 'Kennst du die eignen Lieder nicht •*> dem
Saitger gar so tragisch vorkam. — Herr Dingeldey spielte ausser

den Begleitungen und dem Clavierpert des Duells von Thomaa
aatbaHndig drai kSraara Slüok« (fM 8. Baeh, R.

ta dIaMn Cobaart n itwaMwhaf Vii^

Wendung, ahUUl IBr Ctavier, dann für die ll.irfe, indem diese

samml dem Stuhle der Spielerin auf euiein mit Jen Luftzellen

durchzogenen Podium ihren F'hil/. Iiaiteti. Kui ^ilinlielies. nur

weit grösseres Podium war dem Flügel unterlegt , natürlich

auch den Sitz des Pianisten aufnehmend ; ausserdem befand

ich ain Ilaober LuRiattanlraalaii «a dar Dnlanaile des FlOgalF-

kSrpara ansaaehraoht. Dateh lafliaac daa PlügelpodiaaM

(wakhatia daaa HanMatfiiilna Oalahareaaeta« kU»») aat-

atahl daa agraaaas LaAraaaaaanrafh, baraehaat aaf aahr aaa-
gedehnte Concertriume. Dasselbe bewirkt biosicbtlicb der

Tonverstärkung nicht viel mehr als das kleine ; ZachariS beab-

sichtigt aber auch [uit seineu Apparaten lu erster Liuie nicht

Verstärkung soadero Veredlung des Tons, und diese steht

allerdings im Verfattllnisis der aagawandeten LuflkanUa. Bai

der Harfe zeigte sich beaondara ta daa liafaa uad
wie viel der Ton dof

, daa hBohataa LafM wird, Waaa ataik ta dta 1

greift, darab kata MMal varadalad baiinkaaHMa aata.

Der 10. Januar brachte die dritte Qn.irteit-Soir<^e der

Herren Singer, Wehrle, Wien und iJabisius, unter Mitwirkung

von Frl. Ann« Mehlig für den Cavierpart des Quintetts von

Rubinsteio l Op. 99, G-molli, welches die Mitte einnahm swi-
scken dem schönen Schubert'sehen Quartett io A-moU (Op. 19)
und dem Fdur-Quartatt von iaathoTaa aail dam
Thema im Sohlaaaaata (Op. S9, Nr. I). la
Qaarlall Sohabart'a alahl daa

'

r«M« QalalaN ta aabrata «aiaaaaia

;

Rnbinslein darin recbl gediiuientUch das Obr, und gewisise Par-

tien möchte man wild nennen. Einzelne ruhigere Stellen ge-

fallen, auch ein liewegtes Motiv welches .iii ru-^siM de N iU.inal-

melodien erinnert. Wahrscheinlich entdeckt man nach näherer

BekannUcbafi mit der Composition noch mancfaea Inleresaanta

;

aber beim ersten Anhöreo Unat aia kfibi, dta

Ab^ht an packen und aafiwiataaa wird aÜhi
daa QabNMi hsha Aafcidataipa ta

,—— »ahllraalat aaatrangaadWrDaii, dar
redlicfa bemüht, den leitenden Faden zu finden und fesl-

Von den Ptanisien Rubiaslein bilte man vermuthan

^ uj ^ .d by Google
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können, er werde da* CUvicr etwa« inelir liervurlrelen lassen

als es geschieht ; er bebandelt laai durchweg dfts Streichquar-

IcU «Js gl«ichberaeiM%t Ott 6m TiafniMhiinnöl, im For-

«nimo Dimmi ditm itm Inll, wto Frtal. M«U|| ä* basiUI,

ia kmfndk, mmm «Ml Amk du ImmhnmvMm

«il0 sieh sallea bio« bagleitaiMi veriialleo , halt« Fri Mehlig

wenig Gelefcenbeit, die maDnigfecben Vortage ihres Spiels, die

Klarheit ilirpr .Sr.ilen und Passagen, die überall aagem^ssene

GefühlNspruche, (tiiiiz (inverkürzt geoicsMn ta lassen ; wo aber

solcbe Gdegeoheil mcIi or^ab , war der Eindruck: um so er-

frealkber, nameollicli in den spürlicbea Piano-ütellen. — Der

AbMd war recht ge«igoal , uns aar die b«lb»ilig;tMi KQnaller

tei IhMB fcriM SalNrtwIgMlMtNM^ *
lehM OomUIIMm «a SobolMrt and BMtbovM Maw Tar-

mutaiM und Jana niebt iumiar TorhandeiM PiatM, walefae sich

im Elnbalten richliger, von Upb<>reiliinfi; frrier Tempi kund

giebt ; speciell ihr Primarius kann diirrh Vergicichuug iiiil den

vio!lu>picicudoti GSsten , du- »ir ii:^ bohcriKi'n Verlaufe der

Saison zu boren bekamen, io mehrfacher Hinsicht nur gewinnen.

LcUterea beaaügl« sich wieder am aweiten »Kammer-
tmm-Abmin das t«. Jaa. (ProflUar, Staesr md CaMm).
«•••rdtoMtonallMtoO-Ml (0^ M, alw «kw m-
dar« als die am 1 1. Das. Im fopaltao UadaffkraBsoaaeart von

Saara« gespielt«) mM alMBSMM Kraft als Zarllwlt vortrug.

Pruckner und Cabixius Kpieltea din Variationen für Clavicr und

Violoncell von Mendel.wohn (D-dur, Op. i~\ Die drei Künst-

ler waren vereinigt in Baethoven'g Gdur-Trio lOp. t, Nr. Ij

dam Trio in Ea-dur von Schubert (Op. tOO). Wir haben

Buern, daaaafa iO aosgezeicfanelar Pianist wie Herr Pro-

Fnwkaar aar m
dM Imvb hvl» *km tt. JaMHT tri» dar Hli

Irdgar stahaads agliigisfdn all Ceawrt, to

laia Bianca Bianchl ans Carlsrube , die Pianistin Frlulain

A. Nurik feine Schülerin KniKer'it' und der junge Violinist

Herr M. II e r w ^ h .luftrUeo. Der Vereinschor sang das Ge-
bet» von Schubert leine der sehwicberen Composittooen des

Meisten) und noch vier NunuMm voo L. Stark, RlMiobargsr,

oadTod. — Fri.MaMU. «MtatoaMliiB

sTmaHnas tob iMMt
gramms galten dem getragenen GcK.mg : diese waren die beiden

Schumaon'schen Lieder »Mondnarhi« und »Schöne Fremde«,

zuletzt das »Ave Maria« von Gounod. Ausserdem sang sie als

Zugabe das schottische (eigentlich irische] Lied «Bobin Adsir«

Ia einer von Boialdiau's Bearbeitung abwaicheoden Form,

waldM ta MiMrar Zato ala dia Driorm varABiMlttchl «ardao.

\wmr Wktm Isarbattmg Ist: dia Uiaato Fwa
MT« «Maa laiMli fMMiprt*

(It. ttav. w. I.) warm laurtsliitt dai« ataid iialsa Galara-

tnr-Stfickan nur elna kam Arla mit CaDtUen« gegenüber. Be-

söglicb der CaBliteo« acbriab ich damals (Nr. SI d. Zig ) : >Ein

schwaches Tremoliren dabei ist jedenfallN Ab^ichi gewesen,

daan ein« so jagendlich krfflige Stimme hat noch nicht nötbig

tu tramoiireo.« Ich (Qrehte Jelst, dann falsch vermnthet zu

babeo. AbaicbUichea TramoUren in einer Zeit , wo dies nicht

mabr Moda ist, arachiao voa Aafaog an einigermaassen auf-

«I. Jaa. abar

iilss nicht eotscblagen konnte, die energiseh batrlabeaflo,

aaf wanige Jahre stuammengedrSngteD Coloraturstudien m5ch-
ten die FKhigkeit, den Ton ohne Vibriren /u ballen, bt^m-

trtcbti(l babao. Abgeaahao vom Tremolirea, weiches bei der

.Schönheit der .Stimme doppelt bedauerlich ist, worden die be-
Irelfenden Lieder mit wahrer Empfindung gesungen. — FilD-
lein Nurik spielte mit Herrn Harwagb das Boädo In HhboU
(Op. 70) von Schubart, dann dia Ctamoil-Soaala vM Baal»

bmraa (Oy. BT, Nr. S). to mlohar ata IhvMl Labrer alle Bbra
rniabta.— Btaa bBJmartwaaaawwrtta tahtang Herwegh*a
war die »Dngariscbe Phantasie« von Singer, deren grosse und
maonicbfaltige Schwierigkeiten er mit Sieberbeil überwand

;

zugleich zeigte sein Vortrag Grfübl und gelXuterlen Geschmack,
namentlich in dem national gef.irhten Einleituogsaati. — Die
.S< hliw'<numffier des Concerls, das -Xvis Maria«, ist bekanntlich

eine Erweiterung der »Madltation Abar ata Baob'aobas Priin-

dium«. Dar Name Bach

Os-
vi«r> hat als blosse BegleHaag dar Ol%SB und Siogstirome

alle SelbsUndigkeit ein^ebüysi and dnreb dte aenItmenUle Ver-

laogsamung seinen Cli n ili- r g<'werhselt. Es heiast, der junge
Gouood, welcher ur>.|)ritii),^lii b nur die Violine »mediliren« Hess,

habe durch die<i<- Allianrc mit .S Bach die Aufmerksamkeit des
Pariser Publikums zuerst auf .sich gezogen , wozu Bach salbat

wohl wenig beigetragen haben mag. Gedruckt wurde dto Ar*

^ icbdiai Gaaaod dorab

OlBek, nnd non bakaia nadi nad aaek dta iMadiutioiH

allarband oaue Oastaheo, — ob dareb Goaood selbst, weiM
ich nicbi M.in liejis die Geige weg und uabin daTijr Harmo-
nium, oder ninn vertaui^chte das Ciavier mit der Harfe, oder
mi«n rcstituiric die Gim^'c und fügte luben dem Claviar eine

Begleitung durch das iUrroooium bei ; endlich trat zu das dial

lostrumeBlan gar noch eine Sopranstimme mit froramaa Wm^
taa. WaadaebaUa« dareb daaaUaa •neb ta dta Wall I

Dar Jaaaaibarielit darf wobl noob aoi ataaa Tag in daa
baaacdibartaa Moaat BbargreifeB. Am I. Fabr. gab Frau An-
nette Essipoff alo iweites Concrrt : einen Cbupiu-Abcnd.
Auf dem Programm atooden ausachtiuMlich Cbuftm sehe C.om-
pii-iilioDi'n I 0 Nummern) ; durch anlialtenden Beifall verao-

Utst spendete die KüDStlario nach der vierten Nummer noob
die Variationan voa BaoMsa und am Schluss des Concorts einaa

TbaU dar wrattaa Ebapadta wa Hart. Ota alailtabw Vaita-

dia tm Nava^Mar W. Kiabs fMpiiltj fflr Aaa BhI'
Mi ata aber von irgend Jemaadaat («talleiobl voa ibrsaa

Bd «bemaligen l.ehrer) zu modernen ?ir1uos«nswaekea
ühcrarhi-ilet und reicblich aufgeschmückl worden. An diesem
Abend bcf.md sich Krau Aniicllc in ibr<mi Element. Sie spielte

ilin n i.ii'l linf.-.fiinipoDi«len mit innigem VerstSodniss und fei-

nem Ausdruck ; besonders schön, oft wahrhaft poelisoh, war
der Vortrag der weicheren Partie , in denen zawailaa ataa

i —iai ummm, aa wlll-

laalaHet M ta dataalbaB Sttaimnng zu
bleiben. Für die niSihige Abwcch-vlimg Kirgt Cho|iin selbst.

In seinen grösser angelegten ConiposiiidntMi begexuen uns Korm-
loüigkeiten, sogar Schrullen. ,iber d.nin ci-., heim [ihiUlicb uine

reizende, manchmal ganz einfache Melo<iie oder eine geiütvoUa

7.wLscbeo6gur, die uas mit dem Ausbruch unklarer Laidee»
schall varsöbnl, -> KnnkbaAaa und Ofgaauadaa diebl i

aioandar. lob
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f"i Vcrlng von

Julius Hainauer, KöaigL UvImu^iUlaag

in Breslau.

Adolf Jn's
MMCSte €«n|NMUiMMI*

Op. 43. Id^'llen. H Cla\icn>iUcke zu zwei und
vier ll.itwli-ii.

Dio Au.s|^i>e zu zwei IIümieD in c-inzclaeo

Niunmern 10,80
Die Aosgübe w vier BJIndea in eioMlneo
Nummern 11,50

Op. iS. Boohaseitsmiudlz. Auagabe tn
vier Hünden in vier einzelnen Niunmem und
rnnipl. — .\ii->ij,iIk' zu iwci ll.'inden in viiT t-in-

zt'lnon Nuiiinit'tii und cotnpl. — Aux^alic fUr

Piano und Vinlino, zu 7 .#. 5

Op. 46. L^ündlei* aus BerchteM-
^aden. Für PianoM tmi Undeii. Hell 1.

1

Lä ft,60.J, oompl 5,00
Op. 47. Wald-Idyll. Soberao ItarPtenoni

tweiUBdeD 2,75
Op. 49. 0ie1>en X^ieder von Robert B«mt

fUr eine Sinnslimmo mit Pianoforto. Complcl

.# 3,75. i in .sii'ix'n cinzi-lncn Nuiiirncm «

CT.".. .S 1,00, .S <,25.

Op. 50. Hieben L<ieclei- von Thomas Mooro
ftar eine BingsUmroe mit Piano. Cpll. [Jf 4,50.)

ia aiefaen efauelnen Nnmmera 4 1 ,00, uf MB.
0|i. 84, Vier Balladen vom Altan an-

Ittr «faoSfaytto— afc Pbno. Comp!.
8 Jf. In vlor efnseTneB NomaMni h Jt 1,50,

Jf 1,75.

Op. 58. Sech« Oefsinnsre von Walter Scott

für eine Singstimme mit Pianoforle. Cpit. .41 >,"><!

.

In seclis einzelnen Nummern 5 ^1,00, ),:!.>,

j: «,50.

Op. 53. SechsGfesänire von TtnnyMii und
Homam (tor ein« SingMimme mil Pisnofatte.

Gompl. Jf 5,50. In sechs oimolDen NnniiMni
»ur 1.00, ur i,«5, Jf 1,78.

Op. 54. l>ona.ld Oaird iwt -wlc'der
dn,7 Oodichl von Scott fUr Tt tuu ikIci RHrvtoa

solo, M.lmH-ri'hor un<l Orchi'stiT odi r ri.inofortc.

Partitur 3,50. Orrliesterslimmeo Jf 6,00.

SoloaÜDunen Jf 0,«.?. Choiitinaieo JH 4,00.
aoTier-Ausnw .4r 2,50.

Op. 88. 'VierOesiangre fUr etee mittloro
BttanM oAt Pünoforte. In vier eiueloeo Nun-
nem * Jt 1,50, Jf 9,00, Jg 8,50, Jf 3,00.

Op. 59. A.1>eiiclmu8ll£ fUr Pianofortc zu vier

Händen 5,00
Op. fio. 1 .iebenHblld«»!' für Pianoforte zu

\i. r ll.tndcn. Ilt-fl I. .# 4,50. lieft II. .^T 5.00.

Op. f I ><«%cliM L.ieder fBr fltoo tufb
Stimme mit i*ianoforto. Comp! 5,00

Op. 68. Silliouetten. Sechs ClavierstOcikeia

viar Binden. BAI. Jf 3,80. Heft U. 4,60.

22, Doppel-Auflage.

Ciavierschule u. Melodienschatz
«OD

OabfOal Jl ^ m i.''iii,'iiiiin<i mit rmidpii 18 .4r I. SS.

StHngräber l'trUig, Leipzig.

1**] Soeben erM-hirnen :

Franz Liszt's

Cireeiaiiiiiielte X^iedei*.

Pr. 4 50 .f.

Leipslg. CF.JCAHNT,
rann. S.*S. NotoMlkallenlMadliM«.

[SOjaaShieiiiiMiaielni

WALZER
für ilaf>

X'iu.iioi'oi'f.o XU -^^oi* JEl&iidext
von

Johannes Brahms.
Op. 39.

ww raMnrn n vnt iiiHaM* viwnw um
•I

Friedrich Hermana.

Leipzig und Winioriimr. J. BiHii Bi<4iiam

Inj .Soeben erschien In unscrni Vcilafie:

Benjamin Godard
(Qr eine Singstimme mit Pianofortebegleitun^.

O bleibet Wo de ellimMi, da uur leb' ich . . . . Pr. ur «.«o.°
ififci n-r- TTlTrr 11 in lili jz mlaain • - 0.S*.

PrMhllacagAst AeTMaeearLebeaailvt . - 4,SS.
Beine Ingani Sage mir, baUeZaebaeie . - - <,ao.

Berlin. XO, Bote .0 G. Hoch;
K ü II i K I i (- Ii ( II II r - M u s I k h a n d I u n K.
L«ipiiKer»tr. »7 uiij lule r den Uodeu ».

Varta« von

J. Mllv^BMirMHlB Iii Leipiig and WnierUnir.

Oiientaliflohe Phantasie
«r

Violine
Ulli Ik'glfiluug von zwei Violinen, BraUcbo, Violoncoll und

componlrt von

G. Raaeheueeker.
MnsipelaUaMne 1 uT 80 ^. naaoCarta I uT.

Straieliquintett 3 Jt.

TeriCfar: J. Bietor-Rii ili niiHiin in I cipzig und \^ inlerthur. — Drucli von Ureitkopf d Hirtel in Lei|«%.
BzjxdiiioD . Leipalr, QueniraMe l». — Radaolloa: latiaOasf bei T
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Uop h>l Udl-f - J9r ^«r«A B*«B M Ff.

BmSt u4 tialiUr «MdtB fOac* wtataa.

Musikalische Zeitimg.
VemktwordidMr Bedactoar: Frifldrich Chrynoder.

Leipzig, 19. Februar 1879. Nr. 8. XIV. Jahrgang.

lakalt: Zar Getchlchic der loitrumeate and der InttruineiitaliniMik (W. J. *. WMlelewski ,
i-

XVI. JabrliaDdtrt; U. Uvols fli«, Hkito4re 4« !'(

(SefetaM.) — AaMtan i
'

id Umi4 1110%. —

IT Intlraneotolniulk Ii

'iMlniBWDtoUoo depal« t« XVI* «Meie jasqu' ^ noi joui-»). •

9» tU<d<r ilr «hw«»«II (CiMfiiMlB«!« «m Mwi«

Sur Oetohiaiite der Instmniante und der

Wu4elewiki, W. J. r^ Geschichte der Instroneil«
talmusik im XVI. Jahrhundert. Berlin (J.Gut-

imtae) 4878. VIII und 180 S. 8* X Taf«>ln Abbil-

duaoen mosikaliieber Instroinanto) und 95 Seilen

MmÜLbeUagen.
iMl^iillikBisteire de rinitrniBeBUtieede-

piili le X?I« tiiele j usqa' A nea jonri. Itoii

Fimiin-Didot] 187S. III wid 470 8. 8*. (OlneTi-
(cln und Noleo).

Vir die {ttaltiterltebe Getelifelite der laitr«-
mentr h.it Lavoix den vortrefflichen Essai Cou-weroakers in

Didron s archäoloKis<-hen Annalen 'i benutzt [er beruft sieb

auch .luf denselben (S. 331, aber insofern iin(<pnau, als er auch

den V. Band der Annalen mit aufführt, in welcheni jedoch

kitae FettMUuog des Artikeb steht]. Cotisscm.iker's Studie

Mefeft kl ihnr Art einzig da, iM heenadew duivb die «ielen von

«nd mdfeol gewiH oMit nur dte Beacbtaag,

die Nicheifenin^; .leiiKrhi>r ForsrhiT. Olmc TwfiM lasaen «ich

an deutlichen i)ju-UriMmeriten und in titTi Ljeul>cliL-ii Bibliothe-

ken noih Meie Abbildungen musikalisrher Inslrunn tile aus-

toden, die Couasemaker benutzt hätte , weno »le ihm bekannt

wSrm ; hoffenlllch TersSumt kein für die G««chichle

iHaraMrUr Muiiker, wen ihm dergiei-

— Too baMMderem
tMMGMMNNiw Mi de—rtm» M Umm die

OwcMelite der StretelilnttranieAle fdar Nene alntm-
Wots Cordes frnlli-i >o licKn-ifi ;it;i r nicli die Drehleier mit

ein]. Der Ursprung der biiKL'moHlrumi'iite ist noch nicht ge-

nügend xurgehelll, doch .scheint die Annahme, daw da.s Abend-

land sie im ütltelaller aus dem Orient erhallen, nicht genügend

begründet : sie stützt sich einzig auf die Naroensähnlichkeit von

ribebe. BidMlIe, Rebea dM^ den türkiicba« ftebab, Erbeb.

irfib sUlige-

»Ab-

*l Anoale« arcbtolMiqua« dMafea per
III.. IV.. VI.. VII., VUl.. IX. oed »LMi
mem« de iniuifweemfMHdge von B.

•e.

•lae. Dartalffl

w Inüf«-
miftalwi

bilduog einer Lyra aus dem ». oder 9. Jahrhundert erweiat

die»e als die natürliche Slammesmutler der Fideln and G%aB
dar reitenden Jabrbnoderte. Wa«n aie aacb nur mit einer
SritobtMpnM, WtnMrieiRMM eiaanStataef,

etaan Mrf der ItMeaudadDe IM a«

bafiMäglen Saltedballar «ad twti balbkrelafllmiige l

zu beiden Selten des Sle^e« der Hals ist dünn
,
gesL

quem em Mui.iufj<leiliMi der Hand und hat keine Bünde, der

Schallkii^li n ist InrnpnriirmiL;
. ^i'rade wie bei der spSteren

Gigue, der Bogen ziemlich gestreckt. Auf dieM höchst wich-

tige Figur, welche auch Cou«enaker ha III. Bande der Annalen

Uveta leider alobl auedifiakUoli Ben«.
' Lafois kai di

keR übeieabaa. dUlMi dea, daaadle llleaten I

menic. nach den auf uns gekümiuenen AbhiMtingen k«wrwM«ii»
der B ü n d c entbehren. Der Kinwurf. das^s die Kalehann^en

resp. Reliefbildunf;eii unsciiau x'in kininlen. ist nicht zuliissig
;

denn in der Haupusache ist die gesammio Geschichte der In-

strumente im Hittelaller aaf Jene AbbUduogen baairt nnd die

niliiiiiHi— dmalbea kaMt enah iluniiw
ala

Wir
heben aber aneb neell eiaea baaaaran Beweia, rtodieb die be>
kannte Anweisung des Hieronymus de Moravia (13. Jahrb.)

f(ir das ,S|ri> i ilcr Rubebe und Vielle 'Tract. de Muxica XXIX,
bi-i I .iHi-'fni.iki.M

,
-•rniit iijed. aevi I. I.'üi. Danach «oll fO-

wohl die Hubebu als die Viellc so gehalten werden, daa« dei

HaU zwischen Daumen und Zeigefinger der Unken Hand liegt,

und dar Soballkürper dicht an den Kopf aagaaelil wird. Dil

Mtzt, wie aie

gekrümmt, z. B. wtrA 5 aaf der iweilen Mie dar labebe fy)

gewuniirii. jiidcui der Mittelfinger nicht wie er iidlürlii Ii Hillt,

.sondern gelirumnil au(gc's«^i7i wird (cum applicilimif uiedn non

naluraliter cadenti« sed Ki''>t' Mi|jr.i .<d <m|iui ruhebae iracli);

der natUriieb lallende Finger giebt näniUch h. Waren die&e

VorscbriHw WOlil erkUrlich, wenn der Hai.« tmt Bunden ver-

sefaaa iMfiam wirat (eariaa atahtl Canaaeoekar aeibat bat

'mkl Bbamtae« Mbl Hm «aalplaas nioht harMr.
auch seine HebUMg, dass die VieUiatea dae 14. <

bonderl« gewiM «Mi Mr Blnbürgerung der ^

gelban haben*), da Ihr

*J Die MMlea Beta war jedoch tchoo im <1. bis tl. J.brtiun-

dort ta vollaaa OaaBa ; JolMnM» Cotta (GarlMrt Scr.^U. itaj meldet
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dass di« Bände febllcn. Diese Erkennlnias t«l von der aller-

rrömten WichUgkeit. da sie den EntwickelunR<^ang , wel<*ben

Lavoix wie aucb Wa^iolew&Li für die Strcirliiiisitumenlc in-

Debmen, zum mindeslpii In Frage Meli! ; dünn nach beiden er-

scheinen die Slreichiii^lriinieiite (n 1 1 Bünden als die ülteren,
uod di« EnUeraung der Bünde »Is eine Neuerung, als Errungen-

Diese Annabme ist nichl halibsr,

gMPte Mbe Hetaodm wwietMa.

•r Mf« wto Unlz hahm «wnltoart Moh dWB Or-
•prang« der BOode tu ft«gao; sie wOrdeo sonst den

»I defs RXlhsel der Geigen mit Bflndan haben finden

DieBän li' tignon j r s p r il n e 1 1 i h d e r I. 4 u I e

OadOaitarre (in<l tMitli-n ilaher erst im Ii. Jahrhundert

HOh BinbOrgerun^ liip-icr Iuvtrumcnte Im Abcndlande auf. Das

von Lavoix ab »viole« vom 'violon' unterschiedene Instrument des

19. Jahrbundertü , welches Sebastian Virdung als aGroas-

GaifBo« avIbilMdar Waiaa (WaiiaiawiU 8. ««) «it La«i« oad
I paltam) aMHMMii MUl, wlbraad ar «• soMmo

maHsa) taaaimMii stalM , tat daher In dar Thal nlehta anderaa

al-i eine in rin Slr.^ichin'.lruini-nl \ crw uiifcllu fiuil.irrr oder

Li'Hile. oder rictili|ier Pinn Vereiiii^,Miiin liir Kif;«'» liniiilirtiLei-

l' Ti der dem Abendiande lange vorher bekannien KlJel Kidiil*

schon Im 9. Jahrbunden bei Otfrid V. li. 395 : lira ioli lidula

loh managfalta suegala] mit denen der Laute. Daher in den

BflkM dia beiden aieballSnBigan SohaUMofaar, wateba wir

Mf dar Lira das 9. Jabriraadaria hadaa. ood in dar

bai dar Lanta, dainr da* Fabian daa Stagaa. Aoeb die gmaaa
und schwankend« AnaU der Sailen ;nach Agricola .*>— 6,

nach Virdung 9, nach Prftonus II— 15, vergl. Wasielewski

8. 51], sowie deren Stimmung [G e f a d y Wasielew.sii ."^ 54 ,— aUaa diaa arinnarl an dia Lanta. Dagaian iat dia Banari daa

ilBrtIrBlabfa

I, «aleba den InalrmBaoto belaaba dia Porm einee cb

galien ; diese I'in>rhnille wurden für diu Streichinstrumente

nMhig, sobald dieselben mehr als drei S.ntfn hatten und diese

entweder über einen newulhu^n Stet: imUt wjii einem Ke*ölb-
len Saitenhalter aus liefen: sollten nicht alle Saiten zugleich

gestrichen werden , so war dia dar Baaonaozdecke parallele

Bo«mi(iibrang nicht aliain anaraicband, aondam aiaa man dia-
aalba laclehMa Mahto dia BaHanamafbnHH nBtlita. Naab
HlanwiMina da Mnnfla (I. e.) «ad BHaa Balinnii ^«rfoert.

SOflpl. m. «0.) baue die TMetPidnia, pbtala — bei Johannes
Colto um HO», vgi. Gerbert Scr. n. —

. Viiul.i. Vislol»,

Vidula, Violla, Viola, Vibuela sind «ümmliirh Kvionym -ehon
Im ^^. Jahrhundert fiinf Saiten, und dir Aht)ililuiii,rii .ij-, du'-

ser Zell >gi. die Vielle »u* einer (jlosmaleroi des O.Jahrhun-
derts in der Kathedrale von Troyes bei Couüsemaker, Annales VII;

weisen auch riehtig aebon die SaMaaanaaebniUa anf. Danabeo
erhielt sich aber die alto Pm dar Pidat, «aU« nf wenig
SeHan beraebnnt war. aHoealasodar MnMOlBnriieBi Sabail-

baalan und andaBneaaiHger WOOmeg der ttDlerea Reaooani-
derke. Es ist aniunehmen. das« auch die Rtihrhr (iestalt

balle, da sie nur mit zwei Saiten bezogen wurde ^cf. Hierooy-
OMH de Hamia i. n.). ba It. '

'

iciion von der Anwmdaag dea PTaaea «. CBlo (lt.— «a. Jahrb.)
Iteststtel zur OwinnuHK von Consonantea nach BoN^Mn flngirle

Tön« eioiufutii . il ili.n-s.-iiiaker Scr. II. »55), uod Weilar Odiofiton
Iura tItOj kennt «ui^.t ? \\u<\ >e »«hon and 'c DaM die chro-
natiacheo Toor tM'snndi'r« m il.*i In-^titininilahiuixik gebrauchlich
waren, lehrt uns Philipp de Vitry iCousienuker Scr. III. tty. «Nunc

> an da dda maalea. qaee Inelrnmeetla maaleaMbna aal
•|0(

Art der Naae Oignn aa%abeawiaa tu aaia, «ar*

mnlblich als SpoUaara«, denn das franiiMaeba agigua« ist aaeiai

als Keule, Schinken *} ; wahrsefaeialicb worden die modernen
- -hweiften Formen der Instrument« vorgezogen [nicht mit

Inrecht, da -ie einen Kcwlssen Fortschritt bedeuteten' und

man mochte ilaher die Musiker, vHclche an der \er,illelen Korm
festhielten und lieber mit wenigen Sailen »ich begnügten, ver-

spotten. Lavoix bat das Verdienst, zuer»t auf eine Stelle im

Dieliaanaira Jebanaaa' daGarlaadia (hiahte lai aiebl

ia der enlea Hina dea lt. Jabrbaaderto. wie Lavata eagialN.

vgl. Ilerae de Tooioase I. Pabr. IBM) aaltnaritae« gaäacbl
zu haben (S. U), wo neben der Vieila (vidala) die OIgne (giga)

genannt wird. Was unter vidula za VeNlahen sei. hält Gar-

landi.j für -telbstverslandllch und bekannt: dage#;en erklUrt er

ftil^i nu ll LaMiix l'eherselzungi : .Ia kIkuo ent un Instrument

de musique qui passe pour imller Ie« sons d'orgue* (das ,f

pour' klingt nicht gerade bochscbStzend . Der

aaiieint biemacb aacb aiebl ailgaateia heirannl

aaia, ebiWeh er aataHbr am dieae leit aoeb te I

aaHaadll. Da der Name Geige in der Folgeiait daa allen tfldali

in Deolaeidaod fast ganz vardrHogte, so daaa bei ans sogar die
Instrumente Geif;en liie-<en, von denen man in Frankreich die

Gigue gerade durch llireii Namen unlersctiied eben die \ielle,

Violon, d. h. die Instrumente mit Sc ',enr.ii~i hniit' n so darf

man wohl annehmen, dass die all« Form »ich gerade in Deutsch-

land lange hielt und beMuderer Beliebtheil erfreote; im 14.

bis ts. Jabrbandert, ale die lantenertigea Sireieh-Inair

galanglett {wagen der Briaieblerang reinen Splala <

Bfinde) traten die alten Fidein In dea Hinlergmod inid ao isl

CS möglich . dass Virdong aie für unniitze Instrumente h'll

Agricola d.igepen \ erachtet sie nicht, erkennt aber die .Srhwie-

figkeil all. '10 i. ir, /ii -iwi'Il-ii und räth, sich zunächst mit Bijn-

den dafür emzuuben und dann die Bünde weg zu schneiden.

Beaterkenswerth iai, dass dieaa dreisaitigen »kleinen OalBMM
ia Qnlalen tealtaaM wnrdea, eiae 8li—nagwite» diammm
ihaaa aar aoeb aiaeaadara Art klaiaarOalBaa baMa, walaba
ebenralls nur drei Saite« lurtte uad ebne Made gaipieh wurde
(wenn auch Agricola wieder fOrs Stadiren die Anwendung der
Bünde empfiehlt), im übrigen von der Gestalt der »Grossgeigeo«

war, d.h. platter Scballkasten, Seilenautschnitte , drei .Schall-

löcher (zwei Sicheln und die Kose, und kein Sick : der Mangel

d«a Slages war indesaen hier aiebl so bedenklich, da die Seilen-

anaaebnille das Spiel snf jeder dar beiden Susseren Saiten alieia

dieae Art ibre Vara«B*w
Jener deob

enlscIUedea fSr eiae virtuosere Behandlang de« lostnimeou
fehlen. So ergiebl denn in der That die endliche Verschmel-
zung ht-uier anseire heutige Vinline, indem die .'^eileneinsrhnitle

auf das nothwendigste Maas» reduciri werden , die Rose weg-
rälll und die Schallluclier in der Gestalt einesy statt c) dicht

an den Steg rücken, der Hals die bandUciie Rundung voo der
alten Fidel übernimmt uod an Stelle dea anf des

dar IM I

Zaa«a baiieligla iriil.

*| Die Ansicht Coui*emnkei\ \ihj \|I
, dat« Kigue vom Deul-

«Oeig«, Gige« lienilainme uod da*« die« der urtprünglicb
be Naaa Mr ela anpraagHeb daniaabaa InstninMnt sei. kaoa

Ml nicbt ihaHea. Der AaadnHt ,aii«ear8 d'Mlamaigne' im bomaa
de Cleomadt« des Troov^re Aden«« beweist nicbt einmal, daes die
Deotscheo das Instromenl GIge nannten . sondern nur dass sie das
Instrument spielten, das man in Frankreich Gigue nannte. Die Con-
jector Wigand'», dass Geige von dem altnordischen gtiga herkomme
(" zittern; oder von gtgel ihm und Iut lui kf ri i>l mir bcksaat;
dieselbe erscheint alter darum dun liaus unhB)lb.ir, well daa Wert
gtge vor IttO im Mitlelbochdcutsclien nicht vorkommt.
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Bctraehliing erweist »ich di« Galluog der Laulengetgeo
lirh i"fin<ti' i)i.--eri N.itiien niclil ri^-eoilich ab ein Ourchgangs-
sta<iiuiii von der ulli-u Kidi-I zur iiiudemen Violine, «ondem aU
eine Art SecundoKcnilur. eine Seitenlinie, die heute erloschen

Ul. Doch und die letiien Ulieder der^eibeo : die Viola Ja ttamba,

die Viola ifamoar noch heule in lebendiger Erinnerung , ja

' li«y«rbMr MOb •touMl voa daa Todita ra
cht (te 4M Bwtwollia). — Dia kMM SUaw,

wddM Ml da gefabM, W IMlioh ilarfc abwaiebrnd too dar

Itaralattang .Lavolx' aowoM wla Waaielewski's , lie lehn! sich

aber an Lavoix' Quellen werk Cnussrniakers K'is.iy i .in und bp-

nuUI Wasielewsli's sehr .ni>fiilirlirhf E\c<'r(>(e »u-i diMi ileiH-

achen Anturfn il>> IC Jahrhunderts. Den Hauplpunlil der

Divargenz habe ich bereits hen orgeliobea ; die irrige Annahme
Autoren , das« die InMramente ohne Bünde sich aoa

> aatwiekatl habaa. Zar KrUtraog da« voa

loat WatMnrridr« bdw kh Mob m mtm, «iM« Tball

dar Sebald da*M die eoataM WomenclatBr dar dtotoehM
Slreirh-Instromente des 1 6. Jahrhundert« trägt: sie heisren

alll•^aIumt »Geigen», und wo wir dem Nam^n Lyra beKcpnen,

kann dieser hc>ch$lens die CoofuMnn M-rnii hren , d.i er aurh

für butrumente verschiedenster Art «ebrancht wurde. Ich will

Dar arwXboao, dass jene uralle Fidel bei Gdrberl Lyra genannt

M, daaa dasagan im IC JabrbuDdart dia Dreblayer Lyn bolaat,
' MaraaoM bbor anlar Lyn Lm
Mabl vM flallM iimabM- IM Lovsbi

lü dia Vabanbibt wMeMnn dareh «e adiMf
trantSaiachen Benennnngpn. ZunUchst hahM Wir das Rebec
(die itebeca zuerst genannt hri Aiuit-ricus de Pkyralo (vergl.

Du Gange, gloss. lat. ad v. Bju.lu-^a
,
eine Bi iionnuuK, welche,

wie es scbeini, Jahrhunderte lixi% »aasieT Uebrauch kam, um
im 16. Jahrhundert wieder jn die Stelle *on Oigaa lo Irataa.

Dar in Frank reicb fawttbalicha Naoioa VMIa odar Tiola (ta-

olcbst gleicbbedaiitaad} wird, all die inatnimeiMa «H

I Porm dM MuMB OigM eiMh. In IB.

gebt der Name Vielle auf die Drebleier Ober, die «orharl

(Symphonie?) hiess, und Viole wird der eigentliche Name für

die SlreK-hiiislrumente mit Seileneinschnitlen , während die

ohne Kmsrhniilc Heber hei'vsen. Im 16. Jahrboadert ist Vioie

der Name für die LautenKcixen und TiolM d«r Hr dia IMIm-
ante mit Sieg und ohne Bünde.

Von besonderem intereiae in der Darateilunf; Lavoi\' i«t

die GeM Ijirlile dir Hrehleifr. da Wasielewski S. <li'r

Mi iriuii^' 1-1, J.i-s diese> ln>lruinent ubelkliugend und niu.mlia-

lisrh ^.in/. uriiTKiebi); K''°w'e^en sei
, ho iül eü der Mühe Werth,

an der Hand l.jivoix' da.<i Vorurtheil gegen dawelbe xu be-

klmpfen. — Das Instrument ist alt und hat zweimal in grosser

Baliablbatt laalandM. WirSodaBdaiaalbebarailiiB lO.Jabr^

bMdaf«TMIiiaM«iakaHaitaofelTHl«o, «iMm nnlSitea
rasierao, wlluMd swat MiiW ah leiJuaa MMfbSriicfa mit-

klingen : der Raadgrilf tarn Orahaa daa agil Ran beairiebenen

die Stelle des Bogens vertretenden] Rades befindet sich am
hinlereo Eoda dea laslrumeuU (vgl. Gerberl, de Caoiu elc).

Saia Mmm tat damla Orsanlatrua [wm fMWMwbar ala

li7S«M»obl Mr abia AH DtariHtMbnn orit '«twaa apblttadiem

Beigeschmack, Wiedas -a.ster in poütasler, also Organistrum

= Oer^elcheo]. Irrig ist e$ , in jener Zeit Rola oder Rotta
für ^leirlihedeuteud mit OrKani^lru^l /.u hallen (etwa weil das

Rad rola, ro(u<a heis»r
; Rolta, das .schon bei Olfrid V. i3. 397

voritomml, ist soviel als Psallerium, ein mit dem l'lectruni ge-

aplaUaa SaUaDinolraniMt. Nolkar arkürt (Paaba UULX. 3.):

bahNl m ia ÜMwm f<Mta.« A«r

dem ins I f . Jahrhundert gehörigen berühmten CapiUlrelier loa

dem Kic-ti'i S( (".edt^i'-. 711 Bocherville JeUt im Museum zu

Rouen bctindel sich auch ein Or)jani«truro : da'.setbe hegt quer

Über den Sehooss zweier Fraueuzimuier, das emu 'piclt es, das

andere dreht die Kurbel. Vermutbltcb dileltirten damals die

Damen auf dem Orgaaistrum wie haata aaf dem Pianioo. Im

««. Wa Ii. labiboAdart wira daa Intraoanl Mob U«ais bai

SMiaaa aoflsaalattai gewaaM. Dm awaiadalllrblaibtar Mdar
aehuMig ; er vergis«t, daas Tieila in jener Zeit Doeb der Name
für die Gi iij'Tiiri^'riiinenle war, das.1 vielle und viole noch voll-

siiinriii; s\iiuii\m waren. Im (5. Jahrhundert kam die Chifonie

ili.'scn Niinien halle sie iinlerdess angenommen; wann? ist

otchi beliannl — vgl. Cous&emaker, Ann. III] io liisscredil, m
wvrde das Instrument der Betlelmusikanlen (Priilorias

aia BMta : HawrM aad oaiblaiifaada Waibar-liayar).

VMIa.ia-
iHlrameale

OM avr Tiola iwp. VIoIm (mit daa «rkllriM üalaraBbied] ge-

nannt wurden. (Um dieselbe Zeil kam für die Gi(;ue der Name
Rebec wieder in Auriiabme . Im I" bis 18. Jahrhundert aber

wurde die Vielle wieder selir beliebt
, ja sogar Concertinslru-

menl ; Laroze und Jaoot iHOt, waren Vielle - Virtuosen , das

Inatruoieat wurde reformirt durch Batoo und Louvel, Compo-
niatm (Baplial«) acbriabM tOr daiaelbe, aod SebfilMaUar

(
TarrMaoa) wbarrWablaa M.
aof dIa Baaebraibaag m'
orgaalada (OrgalirleUe] b« Baad daa .Art dn <heia«r far>
gues' von Don Bedo« de Celles 'S. 614 fl. und PI. I 36]. Wenn
w i r alao aocb vielleichl beute die Vielle nicht schon finden, so

laH, waloba ander* darMar 1

tSchlttss.)

Der hier besprochene Allabreve-Chor bcschliesst die luga
Reihe derjenigen Tonsitte, welche Hlindel jus dem Te Daum
.seinem Vorpngers verwMibate. In den beiden StflcItM, dIa

nun noch folgen, einaa Baaaaolo nod dem Scbloiaebora, Mi^
lüart ar Drio'a Spur. Der Mala rar BaaiMsuaB
Salt iit aMb WMh dadorob ba«ailtaMaiatft. daa
ihm auf nngere Strecken treuer angaacbloaara bat , ala irgend

einem der übrigen Stiicke , denn nirgeoda fdgt er dem alten

,Miii>ter 7uni 7Wfiti;i M.ile 17 Takle lang. Dass solches bei

einem ("liorsalze im üllen Stil geschah
, bekrtiftigt unsere

obi^e Bemerkung, nach welcljir Ihimlel > orziiKSweiio der-

artige Salze von den Componisien der Vorzeit treu oder

nach ihrer ganzen Anlage im t(rus!>eren Umfange sieb ao-

Dm Grfiadm daCSr woIIm wir bier aiebt

i; itm tttmUm HaHaiibi wird apiler bal i

und aodarM Wartwe aook m eft in laiauhladaMilliM M-
spielen aar Bndiainang tOBwaw , daaa anl dMO dar Laaer

ilas genügende Material besitzt , um sich darao.s fast ohne

unser Ziithun selber das richÜKe Resultat abstrahiren zu künoen.

liiL-LT e«eis im re lnin l.iclile veranschaulichter und

richtig erklärter Thataacben wird doch der einzige sein, wel-

cher vor aiMr atraogra PrfiAiai so beitehen vermag, und

lad wir um ao mehr verpßicblet,

u, ^ .d by Google
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hier ihren Spruch gefällt haben. Die »SchwSche«, welche

Händel n.ii Ii lli riii Miller s Ansiclil in der Benutzung fruiiiJer

Tonulz«! bekundet habea m)II . iiiinnil mcIi ;inge-ichls der

dargelagleo ThiLsachen bereits somU-rlMr uenuK ;ius
,

wie

d«oa der Leser vor der proluaden Gründlichkeit , imt wnl-

eb«r Herr Hiller den Sacbverhall aDtarmchla und in meiner

bawrtlMille. uthynd» «taM §nniütßa Reipcct

kabeo. Aodi «n dar hwlow Oooite

Smart vorbringt , wiegt nicht schwer ; wenn er *za be-

merlien wagt«, Hündel habe «im vorliegenden Falte nicht

Kiesel sondern bereits polirte Üiainanten-> »icti iingeeignot

(s. Nr. 33 Sp. 519 des vor. JahrganK^^) . so weiss jeder Leser

nun hinreichend, dass dics<.'s »irklicti eine gew.igle Bemerkung

iM, da uoMfe Untersuchung ergeben b«(, daas das grositle zu-

aHMMOhlHMda Stück, welelMa BUmM «mUriO «inrach oder

a* n aagaa ala pobrlaD Diaa»anlan artlahala, anaswei Tak-
t*a baalaht. Daa Hd vm Klaaal ond DlannaMn lal für daa

«wMacanda Verfalllaias im AUgameiaeo alefai satraOlRDd, denn

•Im aobrittweiM Venüieichuofc hat un* überzeugen müsMO,
daaa Htodat du l'unnen sfim^i Vorgänger imiiicr wieder zer-

maltnte und ilir<- Kun^l Icdiglicti nU Material . hm und wieder

auch als aHsjeim iiios Sclierna, für sicli benutzte , aber bei Trio

könnte nun jenes BiJd noch am ebesteo anwenden , weit sein

Toosatz wirklich io eigaalMlaliabar Waiaa nanlarkkall, oa-

liOrttltMi lataaia TaDwMiaMdaa, waaUBdal dar-

d%aa MafM hUm llafert dar kvm Cbenati, walohar dam
zuletzt {Nr. II besprochenen Stücke »Per ringulos ditf vor-

atlfgebt, zu den Worten »AV reijf tot* [p. I 16— I 19 . Er ift

nnr 19 Takte \.^t\f:. »bcr «bgerutidet und allseitig in h

attdel, wie kein anderes Stück des ganzen Werkes, Uies wUre

der Salz, aaek welchem Jeder zuerst greifen würde, der nur

darauf aiuHtaiat das Baala aua jaaar Compoaüioa harain au

viel

ab daa toe Hlndal ao genial Tarwartheta Asbiigrtheina,

mit welchem es die Unisono-Ge'^iali Kcmein hat. Die ersten

5 Takle, die den Kern des Ganzen enthalten, wird man hier

CoDÜniio.

Hjc - ^
\lt^ 1

Itt^fT" 1m9Jä
1

. 1

Uataaol aa> rMraoMall.

•^•Ifr~wi^r'[\ lfT|

eatl^raiBMa.

^"l 1

(Eintritt dei Orchesters.'

A rs-f* a • es, r*-f* • - e«b

Das mit dem Gosange einselzende \oI!e, diirrh Troinpr ten ver-

sUirkte Orchester spricht sich elienfalls lebhaft, wirksaiu und

in attgerundeler (''arm aus . füllt also diesmal nicht ausein-

ander, wie Hl oft bei t'rio, sondern nimmt Theil an der vor-

IrcfTIicben GcsUll de* Ganten. Wahrlich, ein sleblaiiawaflbar

Sate. Abar aben diaaeo liaaa Ulndel tinbanUirt.

I r,.

Dorh noch etwa.s Anderes ist zu erwähnen , was er Drio

nadimachte, und dies betridt den Chorsalz io fflnf Sliei-
maa. SioamiUelia CMra daa Ilaliaoars sind rOiiGMiaBit oad
dia CMra UadaTa abaaMIt, aooli dtajanigan (niH aiaar Aua-
nahm) waldia keine Baziahung za Orio haban. Nan wird da-

bar nicht sagen kOnnen, da.<ts er in direcler mttaikalischer Ab-
hlngiKl>tit '<''" diesem hier /n J.t Kr:nr--iirnnii};lveil gekommen
sei : da', liht ii dargelegte VerlialtmsN semer Musik zu der seines

Vortä iiigi r- ^rliliesst eine solche .Meinung ohnehin aus. Die im
Saul benutilon Stellen aus Urio'ü fiinfslimmigen Chören sind

vierstimmig gestallet ; ihm waren alle Sättel gerecht und eina

vgrHafanda baatinuata Form ala aotcba faatalla iha aia. Seine

zar wibaa taN taachHabaaaaOralorlaa babaa fcat darehgingig

«tonUouniga CMra. Dar kta|||. Rirebaacbor, waldier das

DaUiat» T« Daam aaag. war alhrdlnji etwa« aodata zoaam-
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ab der OmorlwdMr; abtr 4to TnuMriiymne,

die sechs Jalire turor durch dencelbeo Chor aufgerohrt ward«,

begnügt sich mit vier Stimmen. Da» dreißig iulire fHIbare

Dtrechter Te Dcuiii eb«iif.)lls.

Wir liönnen aUu du- KiiDfstimniiK)>L'il tnclil auf ir^enil eine

äussere Nöthigiinx oder Gewoliiiln'ii /iirürkführen , sondern

müMaa die erste Anregung dazu lediglich bei Urio Micheo.

FtllkliiluiWga Cböre boleo für dt« Conpofition eine willkom-

MM Abmobsatos ud w»rw Rr di« Pmi» moh ateht (e*

ndt diHok •ral. la MiBM fraiMr II

MgMtiauiilMi W«iMa, dmpmtaa Aatbami,
wenige Sliia für fflnf SHttnitB ; die«« Zahl i»l daher loamer-

liLH fijr ll.iiidcl eine uii|iewülinlirhe zu lUMituni, «in ^ic imili

iiH'hi für die i'raxii seiner Zeil war. und wir Ki'lien nutil

fehl, wenn wir annehmen , <i»^> da> l)etliri>;<-r Te Deuiii uliiie

L'rio's Dazwiischenkuofl eb«a(all!> vicr>liiiiiui^e Chore crhallea

haben würde. Auf ein« Nachahmung de&selbea deutet auch die

VMthMiluc der SKatoMa. Beid« acbraibca (ür iw«i Sopma.
W«H flMdtl tai dap AethaoM lliaf- adar aaelMMBalt itagl,

WldlfUlt «r diamUoIho Mohmb, Uhi abar da« Sopran

dar tnaban ataillBwIg fabaa. Mna jata%a BlalBbrong von

zwei .Sopranen zeigt zugleich, da«i auch die OberrtiaaiiM der

Kirclienrhiire seil 30 iabren bedeutend gereld war.

M.III \Mifde .iber irren, wenn mm aiinclinieii wollte. Iliindel

sei bei der Selleobeit mit wiiichor er den run(slininii);en Salz

anwandte, in dem^elhcn auch wenig geübt gewesen und habe

deabalb von Urio werthvolle Winke erhallen. Die« würde gänz-

lich verfcabtt aala. Uladel konnlo hierin voo Crio nichu lernen

;

dar Malara war in lantUlaialgaii Seta« haia MaaifiM «dar

Ifaraario, aiehl alHaal ala Slalbol «dar Coloaaa. Waan Urlo'a

liaf Stfafliaen auf rier «maawaaa gezogen würden, a» aBebl«
bin nad wieder die dichte harmonische FüMung darunter ieideo,

aber bei der Venloppeluiiii der Inlorv.ille und der Forlschrei-

tung würde der Coinpuni>t dnnn weit wetilKer \m GedrSn^te

kommen. Dies gilt von den einfacli li.irinorii-.chen Stellen; die

Mängel seines fünfslimmigen Salzes kommen aber hauptaüchlicb

in den fugirten, mit SologSngen durchwebten SSlien au Tage.

Wir babaa aolcbea acbon obaa faiagaalUeb barvartabafaaa.

Art {nmmmm, p. t1) lalBl dia

: dar twaila Safiaii aaiiaa aieb ala

FttHaihBine datwiaeliae drOekeo, auf die Gabhr bla, bald too
rechls bald von links gestoss^n oder in den Scballen ges^eUl zu

werden. Wo eine .Sümme [/.. B. p. 16— 5ä bei U h-nphrla-

rum der erste Sopran; rein soli^ii^i h ^.e,! iK. i i-i . «irkm die

übrigen vier Stimmen als ein hjrinunisc lies Kesponsoriiira gut,

wie immer in solchen Fällen ; aber die GaaanflDlwirkung ist

varputn dadurch, daaa das Solo dem beichaldeDaa Chora >u-

laUl dava« Halt und allein den Satz beachllaal. Wia ae alwaa

iat, in allaa Arten «ad Formaa» nun isan van
Daiar den «ogirtaa Snaeo afaid aa aaMMÜch

die fan Allabrevetakl oder im alten Stil gescbriebenen , welche

geprüft werden mö-ssen, wenn es sich darum handelt, Urio's

Siirl«!' iit\ (iinf»t<n)inigen Kiin^Ualze kennen zu lernen. Der

cr>le derselben Sanrtum, p. Sl IT. ial uns noch von Saul her

erinnerlich ' imI L ii iI i lun Ii
,

dass Händel ihn dort in einer

vierstimmigen Fuge naclibildele, die denkbar beste Kritik er-

hallen ; die Anspannung von fünf Stimmen war bei Urio viel-

ieichl iiulcbit Kbuid daran, daaa aua daat SaUe nicbia t*-
wardaaial. Bral«ckttaid«rlatarleklqnt.DioMainaBBlwiald«ig

aaadaw abar aiaa Varwiekbwt tuim m Manaa, «aa «as

War enigasan Irin. Diea f^Ot mebr oder weniger von allen

seitten derartigen SSIzen, und die Confiision Iit Siimmen wurde
iMcb viel grösaer erscheinen , wirklich tot h all isl , wenn
die Stücke in genügender LUime lu-uelulirl waren und einen

geringeren Reidilhum musikalischer Ccdanken besässen. So
I ato dn«h aHa SinidaiiaMaar oocb raabi gm bfai-

sur Hand aind, Uran dabei ein Oabfiiaa.

An der in Nr. St des vor. Jahrgangs fSp. Sil) mitgetheil-

len Stelle Quiis ^irWi. ^ in ^iji.'.'- Iimn ruaii wieder recht deut-

lich sehen, dass der alle .Moi>ler eigentlich nur für vier Stim-

men ijuarlier hatte. HSndel , obwohl er ein grösseres liaus

beM'ts
,

tbal «Im an die^r Stelle ganz recht, sich für die Be-

nuuwug im Saul auf vier Stimmen zu baacbiVakeo. Von dar

wabfba ooalnpuoktiscbea Nebrstimmlgkott, wo die Stimoaea

naab ahiaadar itt «aiBrilebeai Waaaa barfnrqMÜN, baaarbt

aa* bei Urio niebi viai ; arai ar ilabl mOm iaawilaba« bam,
ist aein Wlu bald ni Ende. Dadnroh wird aeTa 9ntt — ebaa
die.ser fünfslimmige KuDStsatz — unruhiK iphoristTsrti and in

der Sliinmführung .luff-illend incorrcct Fehler der .^bscliriflen

sind deshalb sehr schwer /n i i.rrigircn ; man i.st niem.ils sicher,

das Richlige gelrolfeii zu haben, weil man es mit einem incor-

recten Autor zu thun hat. Wer kann t. B. sagen, wie pag. 94

im swailaa Talit dia SingriimoMn lanle« aollaof In dar Ba-
»a

aoab daraoa, dasa ar daa Oeaang ntabt bhiralebaiid vaa
Instrumenten abhob, oder vielmehr, dass er diesen begleiten-

den Inslrumenlen vielfach sangbarere tiSnge zuschrieb, als den

wirklichen S.in«erii Man ^er^leiche den .S.tU p .5.)— 55, und

mehreres der Art. Wurde aber den Siingern da» alte Vorrecht

genommen, den Ton zu führen, so verlor damit das Ganze den

igenUiehen Glans u»d die auf Gesammtwirkung hinzielende

Kiali.

lau Ar ib^aa -dto p. !>• S, babaa wir berate

Nr. I< baaiiraebaa. Ba iel dia aa mMaa MnMbMlt
angelegte Fuge, wa« aaah Blnd«l dadurch beaeagt bat, daa»

er ihr eine längere Stelle entlehnte. Diese betraf ind«ae, wla
man sich erinnern wird, nur den Anfang, die Eintritte der

Stimmen. Von der eiuenllichen Durchführung muss man sich

.iber keine grossen Vursiellungen machen, denn eine solche ist

in der Thal nicht vorbanden. Nachdem die Stimmen durch den

ersten Antritt in Beib and Glied gealait äod , schwtnsen al«

bi aadare Toaaftea aoa adar bbraa aiaa Weile

nebme« aelNaa, kommt olebt «or; hM tritt elaa I

und dann hat Urio immer einen guten Schluss bereit. Damit

lassl sich rechl wühl musiciren. nur tiefe conlrapunklische Oa-
slallen bilden sich n>clit aul solche Weise

Der Salz, mit welchem Urio sein Te Deum beschliesst, der

ausgedehnteste seiner Allabreve-Chöre, »In te Itomitu iperaii«,

ist bereits in Nr. SS des vor. Jahrgangs (Sp. SSO

—

tt)

gebend erttotart. Wir begnügen uns daher lu

mit

panktiaoben Aalbaaa» vad dar
ebenso bestellt ist, wie mit aeiaeo Namensvettern, unter denen

er aber doch eine Blirenslellung einnimmt , so dass durch ihn

die gross« Coinpositiuu einen würdigen Schluss erhalten hat.

üod hieran knüpfeu wir passend noch einige Worte über Urio's

Kunst im Aligemeinen.

Was b«i diesem Componisten aU besonders bcmerkenswerlb

aurriillt. ist die durchgebends embryonische Gestalt seiner Ton-

aiua. Da iat liala Cbar kein Solotasaag. katai Daalt kaia Trio,

kabMlb|iriakaiMatoMMlaiaooia. «Mm «Iraa «laala
sein aniNao aai aafOmd dar barrlichen ThaaiM aala

len ; nlebia oder doeb mtr aehr wenig davoa tat rrff i

tragen. Und ein zweites Hauptmerkmal ist das Uebergreifen

von Gestaltungsweisen , welche seiner Zeit erreichlMr waren,

in diejenigen welche erst durch die weitere Fnlwicklung der

Folgexeil voHauf geliogaa koonlon. Sein Salz wird hierdurcb

I, daa OaMIda

^ uj ^ .d by Google
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MpaiHll, tft Modaltthw fibt raekweiM vor sieb und wenn

to teiiiwii anob ainM fwlww HflniiartnB Amdmck anMl,
•0 Mlil Ii« doeh la dM Toadwnaa mtmüMt ataif ibJ In

Vortrage unfrei b««Dgi, wodurch das Singen ndttmlar tnm
Lallen wird. Für das Uebergretfen in neue, lebbaftere oder

erliabenere W eiM'n , »Is den Conipi)iii-.lrii ^i nirr Tjk«" iliirch-

geheods geljulig waren, uhlle Uno i\io einen m Imhcii IVoi»

•ein Werk erhielt dadurch die Spuren der Unreife und er sel-

ber mnaMe lebenslang zur Seile treten, wenn die ersten N^tf-r

•eiaw Zelt m^amfn wurden.

Dar flohwarpaakl lag daawls Moh tau ud (ar ia der

toBBrea DarebbOdaa« der PenBa«: la dar acMhw Saagbai^

keil, in der contrastirenden TeradUMltnig dea SoiHgaeainaa

mit der Beglritung. in dem conlnponkUaolien Peingefleeht de«

£)uett.i, des Tno>, 'if- illiors in allen seinen Scbattimngen ; das

Grosse wurde so 211 s-i^en nur im Kleinen zu erreichen gesucht

nod auch vielfach auf eme bewundemswertbe Weis« wirlilirh

enaieM. Urio dagegen strebte nacb Sojaerer Erweiterung timl

•war asf einem ebeaao vaaaBgUeke« ela aBgiicben We(;c, nam

Hab aalar TiiamlillHiiat dar inaraa D«rehbUd«ng. Wir*
er ia imaBMllhiani. TooaH md CMtnpnkt da* baalao Mal-

slem gleich gewesen, so würdt er eine aa«erordeBttleh« BMie

erreicht haben, denn er empfand g*nz richlig . wodurch eine

gröii^rp Ausbildung der bisherigen Können 2unUchs>i 7U erzie-

len war, nSrolich durch eine Ireiere Verwendung der belliei-

liglen Instrumente. Er blieb aber im ü.ilbtMi -ti-cLen . nnd su

kam es, dan seine Vorspiele gewdhnlicli reicher und zusam-

menhlngender sind, als das was mit dem Gesänge darauf folgt;

damBiebldafiB «atwlokelt Ondea ateh die fMl iaMMf gctfatanao

fladaabaa daa Ton^Ma, aeadam aahr aA laraattall aad ta

Neoae verlorea. Aber an Gedanken, an Binnileo, die «OB fla-

wicbl sind , ist er fiberrascheod reich . ebenso reich wie in

ntoer Composilion an Mingeln.

Aus dieser ischdderung ergicbl sali di r Schhivs , dass eine

dwartige Mu»ik .ili> Vorl.ige , aIs Keim /u wi iterer GeslaltunK

ifaialMaBi von selb«t sich darbietet. Unsere Schilderung ruht

md dar abifen Eolwicklung des Binzeltten , so dass angenom-

aa «ardaa darf, Jadar Laaar habe eiaaa aalobea Soblnaa ba-

liHt aalbar Boa den Thataadna |eaa«aa. Iba blam babHf-

Hab aa aein, durch treue und ba^aiaaa Vailapin Matertali,

war meto einziges Bestreben.

Urio al.<s bochbegabler gi'ihiiAi.-iiri.'ii'her Componist , der

nicht dsü aus sich gemacht hat was aus ihm zu machen war,

hallo Genonscn in «einer Zeil. Der bedeutendste ders.elben

war unaer Reinhard Keiser, *oa welcbeoi wir in etoem

Anseifan und Baurthailiui^eii.

ladwlg firaaberger. Lierfrrrrklas. Fllnf Gedichte von Hafl^i

filr eine Singstimnie mit Begleitung des Pianoforte.

Op. U. Pr. ur «,«5.—> flir Madat für eine Singsthnme mit Beglailong daa
PitBoiarta. Pr. S Jf.

I.eipzig, Breilkopf und Hftrt«-!.

Ob Herrn Grünbergers Lieder einThLi^en »iTden' Ks

läSSl sich ihnen miidrlirrl.-i luili-v nurtiruhiiK-n iiiiil l'liri/cini's

ist dem Compooisten Irelllicti gelungen. UomiUeibar packen

aber werden sie schwerlich, doch oMcblaB Wir deshalb keinen

Staiar da«w abbaMaa, aia tu aiaiaa, aa a» «a«%ar, a)a aieb

BIchtrd IrUderff. »»I Ueder für eim SmcMminie mil

Be8|eiUu«daaPianolbr«a. Op.38. fr.Jli,HQ. Braon-

•Awalg, InHaa Baaar.

Dem r.omponisten fehlt es nicht an Talent, das zeigen aocb

diese Lieder wieder, er mu.ss nur sehen, dass ers in der rech-

ten Weise vtT'.'. i rihet. mu« nicht Besonderes vorstellen oder

um jeden Preis geistreich sein wollen. Seine Begleitungen sind

oft zu raffinirt ausgedacht , wollen zu viel sagen und werden

so oanSthig aabwar, ebeaao i« aetae Verliebe für Dissonanzao

oft aMraad. Daiaalar Mlal dar Oaaaat. dar beim Liede doch

wobl fo eralar Mba aMhI. Dia Maladia awiaa io naWrUabar

Wala* euageetaltel nod waHeicarahrt wafda* nad darf aMb daa

ZnlUligkeiten der Begleitung nicht ergeben. Des Verfasaera la*

tentionen und Anf-npe sind, was diese Lieder betridl , nicht

selten «ul. jj m in li.inn s.uimi --i hon . um sü mehr ist ZU be-

dauern, dass die ersten guten Kindnicke oft so schnell wieder

verwischt werden durch das, was wir eben tadelten, lu seinem

und dar Saeba Inlaraaaa aidehlea wir den Componisien etwas

nebr SalballTlMk wfnaebaa. aiahl aa «arwaebaelB alt Selbel-

baiflatalaiv. f^tUmk.

Seck« llerfer ftlr eine Slncstininie mit Begleitung des Piano-

forte. cuiii)>uiiirt von Ueard liUe, Op. i5. Leipzig und
Winlerthur, J. Rieter-Biedermsnn. Pr. cpl. Jl i,^0.

X Warat und tief ampftndao , aetohnaa aiob diaae Lieder

durab adto Maladft. MaraaaaMa.
''JJJfl^J'

""^^^
Ionen — (toreh Sangberkefl aoa. Man epBrt ea deaaelbaa aa,

,! IV., .ii r r..ni|>nnist mit der ganzen Kraft eines reichen Ge-
miitlisU liL'ii'. arlieitri und das auch wirklich empfindet, was er

in seinen Liedern uns giebt.

Das erste Lied : »Wohl alle Tage, wenn ich bei dir bin« ist

in grossen Zügen angelegt, dramatisch gebaiten nnd llsst uns

durch die tnaigkait dar moalkaiiadiaa iMarpralaliea daa alita

ReftaaMrta daa OadldHaa tinaaiiii. M». t ab hat aiabt aallaa

sein., sowie No.SaMalBtalb«a Mae, abri adal oad aia>

fach gehalten ; das rlerle Lied : sSehweigaa* bat nas daa tief-

sten Eindruck geii'..i ht Ein »armer KriihMn(j<li.nich süsser

Erinnerung an verlorenes (ilürlk timkost das irjueriide Herz,

und die tiefsten Saiten un.-.ere^ GLMnuths werden c-^riifpri bei

diesen KISngen. Ja, so singt em Sänger von Gottes Gnaden,

und Gottlob , dass es noch Tondichter giebt , die mil ihrem

Hertblnl acbraiben. No. 5 «Hiaiai diob io Acbl«, leiobaet licb

durch Piriaeba and Labaadigkall aas, ato lawiiaar aabafcballar

Humor durchzieht das Ganze und wird diaaaa IM aabw sto-
dende Wirkung nirgends verfehlen. In No. S lal darTonuliad«

Ion mit grossem Glück getroffen.

Die sechs Lieder seien allen Simgern bestens empfohlen.

Nachrichten tmd Bemerktingen.

« Ktpeahagea. ikuhlsu s Upero.i Die damtche Oper bat

in neuer EinstodiroBg K u h I a o ' s «Die Raaberbafgi gabtaeht, wen
Oehleoschlager einen liemlich missluMaaeo Teil gMcbriebea beL
Oea Werk tat eehl Jehre vor Wehei<a «PreliabilBi gesohriebea aad
beaeader» dednreb werkwlfdlg, daea mea Me aad da deulUeh Var-
bolen Janer beiaabemden, waldesdolUgeo romanUsehea MoiMt hart,

welche im «Freiichutz« sich in lo wunderbarer ScbttnheU voll ealfal-

l«n sollte. Es i$l ein« l>ttergant;«nnisik von Mozart zu Weber, beiden
zv>ar nicht ebenbürtig. at>er docli von ^i-legentlich Dicht geringem
Heiz, so dass man die hohe Verehrung, die das danische Publikum
diesem in Deutschland wenig mehr beachteten deulscliiccboreneo

Componitten In reichem Maasse entgegen tragt, sehr wohl l>egreilU

BaMae bat befceaatlleb neok mahrar« Opern gesclirieben . die eieb
eher, dea aabieabiaa Tetlae wo^, nie lange aal de« iUpafWi«
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\un Zelt lu /i i! iL-l( \ •ri,ini,'f I

ll^lu tir: « 'tili II nju^wii. Auch
. L ..rii^ii Ih-ii Thealer, der Teil
die iiiiiiiclies t)efr«mden<ie eot-

btlteo koniileo , deiiiuK h ab«

Publikum«, drr Mu-.ik wceen ni i, <

dif -Zaubernole- sahen wir .

Dach der (raniositchrn Qi'iirtjeiluog

hin. IN« AafMbraog macht d«r 4talMlM0 OfwM
H* Pwltm tiod in guUn. tum ThaO ia dM tutmM IB tfia MCMMbOMle SliromuBg ««rMltl wtrd and vollbeMedlftt

dMBm «iHMII. 8ahIi«Mlich mI noch der aoigaieicboelen Lei-

»luDKen de* grMMS Gade'fchen Orchaaten im Madkverein gedacht

Da« iriilr ^roMe Concert im Caaino brachte Scbanuon'a Sjmpbonie
IQ Ks, ilrn cnken Thril von Haydo't »Jabresiriten« und das liebliche

eisle f iTM'.- ,|. r Sjjnhr 'icben Oper •Zemire und Ajor» lu Gehör. Auch

dl« dlnitcbe Muaik war dureh tim fUmmoagavollea Bruchalttek aua

(H. N.)

4i (Dlt ranovtri« B»cb- irf«l ia A
I TWMtlBttl«rn Deolachlandt «r-

1. JaH V. Jt. Meli di« in dm-
Offil

werkt'n i-l i - 1 üie, welches J H»'j1i im Muri ITOJ nicht nur
weibele, »ondero auch von da ab bis lom <.Jali47«7 in acinar •r*l«a

amülcben SMtUfltpMl*. In Folfa ein« In MtniUt Ml DMlMb-
lands HerrKhcr, ToMlHllar and KonMvanhnr «ctUMOM Allhill
gingen Gtldar atn tat «trage

von WO» Jt. «ntoh« dnrob «toon Zaaeha«
VM il— Jl dar MmIim limmiiniiiili> Wh iiwfc afcw
von imummaafeliiMHnOBHiitomaaiiKt»
ID ««.M* «f Iwatobend» OaaamBtounBe gabfaoM wantas. MH

aolcbm muala «rtahr tfiaa«« im Jabr 4M* bia nr Oabnaekbaftall
deiolal g«word«De Orftelwerk vom Jahre t gtt ab bli tum t. Juli IS7B

darob die Herren Orgelbauer J u I i u i Heise aus Dachwig bei Erfurt

und Friedrich M'-i»«nfr aus (Jorilflieii lisrnliurn n«fh
ciiii-iii Mm jli'ni jr'.2i^;-ii Organisten Ma.siliil iin. r 11 i ii r H r n

-

bardt Stade entworfeoeo Plane unter Bewahrung des ursprüog-
liebaa Pw»»p«««o« aad Mteballnag ••mnIHebar «IIm rapäflrtaa

SUmmon ein« «olelM «allaltadlfl« WMariianMlBag and nraekaaiW
sprechende RrwiitonMg , daM «• aaa aatar den grMatea and voi^
tugltcbaten Orpla Daalaoblaadt «Iihhi ahfooeoliaa Ptals «Innabmaa
dttifta. Naoh aiaaot lai rabnwr 4. J. wiaaadlaa BartoM daa Ham

1M dia Oiial JaM Mlpada 6aaMlt

C.
ir.

Hessiana 8'

I'mnofl.ile »'

»LiebUch aumiki •'

.S«licional •'

Flaulo doie« S'

•€M«MfnlMlpal V
Ftonto^olM 4'^

D. I. Pedal.
Weite Principal-Meosor.

4. Priocipalbaa« If i

t. Principalbaa* If
•. *Tl«loa it'

i. Quiiilhas« t«)'

i. 'PriMtMlbMH •'

«. Oalaekaw 4' E. Windladen.
4 Stuck luni Haiipiwork.

i Stück tum Manonl.
1 Sluck /Ulli riixitn,

6 Sluck lu den Rasen.
I Magatinbalg.

4 Aus^leichungabald.
7. 4 Regulator.

Die i!un Ii (i iic s. hfifi uliil einen Stern hervorgehobenen Regitter
.rpprii^iriiirin i!i- urtprunslich im Jahre (701 vnlirndcle Orgel«,

aagt Herr Stade, wa« aber leicbl d«tt Irrlbum erregen kooni«, al» ob
dlaallBOrvil|aaa«a4Mda»|aMMMaiitt8Umia«n b«atond«n hatte.

AaaSpMuni MiMacMpkla arMuM wir, wi« «in ««fenUlch «»««ab,
aad IMil die dort mitgetheilte DIapoaition tuglalall fMil '

'

Dac«a«aigk«ileii in dem obigen Verteichalaa la
idiäaelbe hier ebenhilt «inen Plati finden

:

I.

fl.

1.

4.

t.

d.

7.

8.

•.

4*.

44.

4g.

4 g.

«4.

Oberwerk.
«. Principal 8'

I Viola da gamb« g'.

•. (^ttlnMUin 4«'.

«. Oodnekt •'.

t. QtriMa f.
i. Oalaea «'.

7. Miiüur 4fach.

g. 0«mthorn ('.

t. CymM 4' tweitek.
It. TlWBMla •'.

44. Tremulant.
41. CpabalMan.

Brust-PotlttT*
Princi|Ml 4'.

4».

Quint« 8'.

Sesquialter.

MaobUMra 4
»'

Nebenittg«.
tun Poaitiv.

- Manual.

1 Sperrventile fUn Hauplv
Spemranlil Mn 4 . Pedal.

Cresrendoiog
Decrescendozug.
Goppel des llnuplweriis lum Manual.

- Hosiii».

inu«U rinn l'oelUv.

am II.) II pt werft.
" - Manual.

GaleantoBwecker.

g. Posaunenbeaa iV.
4. i-irilfnbiiM 4'.

g. Cornetbaaa 1'.

PedaL
4. PriDOli^lbi«* r.
t. Subbaaa 4 g'.

lUnoal- und Padal- Kapital. Zwal f laag «ad «'bnlU
ISpilla. J. 8. Bacb. 4r Baad tM^I.) Dia BaUrtfl« «daalMkar
Herncher, Tonkttoetler and KaaMvarekran n dar ameuerlea Orgal
in Arnstadt verdienen ja alles Lob; aber man liest nicht* davon,
daas auch diesmal einer der reii-ben Rur^ier jener Stadt etwas Er-

kleckliches beifiesteuert hatte , wie doch beim Bau der allen iir^cl

geschah, wo 16»» ein Amsladler Khrenninnn «Hein sein.' -mju i.ulili-ii-

bergab (a. Spitt«, B«cb 1, ttgj. Unaerem Bedanken nach will diese*

•ahr hl dia Nada Haiaiia; «faea alaa tiftaatfei Koaal, ataht Uaa
d«* KoMlalbnlbam, gadeihaa oo mBnoa di« BihtoatmllM ia

demjenigen Bereicbe boacbaOt «rordan, aroieber dl« Wirksamkeit d«a
IUkn«Uan aaMahliaait. INaa waoftan aaaara matUtbafiMarlan Voio

^ uj ^ .d by Google
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iiDomefs HanH der lAescIiiclite ünfl.
Hr-is 12 Mark.

Virlar TOE Fr. Will.

[**J Soeben enchteiien :

Franz Liszt's

jj-egm-miiielte JUiedei"*
AflüM Itofit

Pr. i ^ so .f.

Leipzig C. F. KAHirr,
Fürsll. S.-S. HotaMikaUenhandlung.

f»«] VerUg »oo

J. Bi«ler-Biederin»nn in Leipzig und WlatarilMir.

IDE A LU.
Ol&viaratöoke

or
Op. 33.

I. Fr. s ^ 60 ^.

(«4 Urne Vtafti-faM|iesliiwnB

JEAN BECKER.
(I

Mm nr VtollBe uad
Ittr Ylotine i

M». «. (AmII). Mo. «. (Ddar).

LMkhinirMht

. . . aur

. . . t -

k I

Neue Musikalien.
Verlag von 13i*eitliopl" Jic Härtel in L e i p z i g.

Barriel* W., op j- Drittel Trio rurPfie.. Violioe o. Vceii. Bdui .

Arr. tur d»» Pftc. xu 4 Haniten von Kricilr. Hcrmtna. Jl^l. 50.

Vmit, Stell W., Op. 17. Octctt für t V.olioen. * Br«l»cheii und
1 Vcolle. Arr. f. dM Pfle. tu * lidn. von Alb Orth. Jl T .

—
9lMUhM, AHM TM, ItalkaUMkir ImUuI. HerausgeKrlH n

TOD Rudolph V. Ooliicball. Heft I. Secbi Ucdar (. einr ämg-
»ttM.dwnia. wri.'.
tlL LMahmWMta nd VMMra-HuMii ürtenMO*

forte, urt —

.

HAmerUi, Aifer, Op it. IdrilMte Mit fUr OrehMtor. Arr. Ittr

da» Pfle, tu t Hunden von F r. He rm » n n. Jf —.
lUrtiMoii, Kmll, (>|> :> Lieder and Wellen in nordiickem Talkl-

tan für eine Singslimme iBanton oder MeuuMipran mit Befflet-

lung de« Pflt. jU 1. —

.

Htber, Hui, Od tt. I«mU r. Pn«. und Violine. Bdor. jt «.

Urebner, Tbeodor, Op. i. 4. Liadtr nA SMlBlt (Ir «taw «if
•Mnimr mit Beglellung des Pfle. Kiiitel>Aa«gal>e

:

Mo. i. In meinem Garten die Nelken M — . Sl.

• I. Wohl waren es Tage der Sonne. Jl — . SO.
- I. Oute Nacht mein Hera und Mrhiummre ein. M—. SO.
- *. Wann die Sterne scheinen in der Nacht. M — . 7S.
- S. Sorgenvolle, «etlemchwule Madcheoslirne. . H.
- 0. Gott hilft Gott hilf! im WaMerwachfildaaSchiti^—.fl.
- 1. leb muts binaa«, ich niusa lu Dir. Jl— . 7S.
• •. In KoiMbuoeb dio Uibn loMM. —. %%.
• •. DiuMl>nie.alob|l«ubla.dtofleh«rttotfMalnt.jr-..H.
- ««. Dto UMa Nfia dte nigol. UTI .

LawandawsU, L., Acbttobn Lltiir{Ucko Fsalaaa für Soli o. CbarU Bailailuac der Ortet. Partiiar n. ^ t.

SiagMimnen n. jf 4. —

v

Lartilnf, A., OlVNtUt lu darOpar aOar WildaoMI». Arr. Ur da«
Pfle. XU k Handeo mit BagMtaaf to> Violiaa und Vca I. tob Carl
Burcbaid. J 3. 15.

Moiart, W. A., (Inlatette fm NH lmcu. zwi-i nr.it>!:ben und
Violoncell. Arr. für da* l'fle lu Mer Händen von Ernst Nau-
mann. No. 1 ti moll. M i. Sl.

9n«rtwa xu «AKanio in Alba«. Thealratiscfae Serenade in twal
Altlaa. Arr. Hlr das Pfle. lo «ivlUadaB «oa Pool Oral Wal-
denee. Jl S. —

Vnrj, C. Hnbrrt H., Trio fUr Pianoforie , Vlolio« and Violoneall.

E moll. Jf » —
Reinecke, C, Secbl Lieder-tODatiiei fUr da« Prte. Nach dei Com-

|K>iii-*teh Kiiult-i liL'iliTii .df i i'>

0|» tts. Feit-Oarertare fur k'ri».«e>t OrcJiesier, Arr. für iwel
I'flr TU « 11.111. liTi Mim (:iini[i(>u>»l<>n. Jl t. —

.

Blnaidl, ti., attota ot rayMCOS. Omposilion» pour Piano, i Uafta.

alboM«. bwri.—. .

WUlt, fi«, Op. T. llNllOMNn pnur volx d'boaanea aaoa aeooai-
aagnemaot. Na. t. An prinii-n i'^ Tradociion francalM de G.

Pradex. Partilion. I*anie« - <r < i9.

diaran, Any., SO «IMaittehe Volkimelodlai ;ao« Franx M. Bohme\
.Vltdi-uis<:lierii Liedeibuclj luit f(ro««tcntheil9 neuen Texten von
\V i I h r I m Osterwald fur eine Singslimme mit Clavierbeglei-

tuiiK Ix arlK'ilel kl. *«. Blas rart n. Jl i. —

.

Seharwenka, PhlUpo. Op i». Drollaxirkaa f. daa Ptta. jf t. so.

ÜBtUnft, Op. 4. rlor Lieder von CmanuW üeiM Mr alaa Mc-
«timme mit Beglellaog de« Pfir Ji i. 75.

Vogel. Morits, Op. SS Xwei leichte Soaattiaa für daanooolHlo.
No I .4 (. 75. No. » .4r I 7->

WallnOfer, Ad., Op t» Die irenuB der loascbholt GedirJit von
tU^the . Uir Alt- oder Barv Ion - ."^lo

, f^emischtr^ i t.i r und Or-

cbeater. Clavicrsuaiu« tnil Te\l Jl 3. Solo- u. Cborat. JH.ti.

Chopin'8 Werke.
IrltiMk dlrchgeiehf ne Ci e a am itC

Bandauntipat»«.
Baad 4*. rar rfaooforto mit OrebaMer.

MOb t. liMltas OHMftOp. 14. FnaU. IMitar^ ft. «0.
MBOMn ur T. 10.

Mo. «. tiMM MOwta Mwibi Op. n. Badw.
ParUlar Jl t. ts. siimmen Jl t. —

.

ICilUloInuniarali«.
Band S. TMMtBUMk fUr das Pianoforie aui dar SaBüa Op. M.

mtLur-. «5.

Fur PI a n ci f ri r tu a I lei o.

Band II. No 5 XwcitCl Concert. (>i< It Kmull .il i

No, *. firtm brillaate Polonalie op, ii. Eidur. uTi.so.

Mozart's Werke.
Eritiicli dn rchKeseheoe Qe s am m ( a ti syibc

B21iiaselttuai0^l>e. — Fartitur.
SarioXVL OHMHlVttrdaa nanafarla.

Ii, Ib. 4—4. «f 44.—

«

VolkMiiiitIf BrtNkopf« HarM.
ISS. eimaati, lmalMllr4H Ma. to «ior Händen. «. 10.
410. Harda, tattai Ardü Ma. nnd Violiaa. t Bande. Jl i. 10.
»4. umel, nMMlMBMl»n tarai Bdadaa. a. -.
aaa. Uart, Aua I. ViCMTa l|ai& lyaaictipttai

»orte. Jl 5. —

.

4S7. Maadalaaalin, UutUoke Llodir Ar daa
Händen uberlragan. Jl t. —

.

tti/iii Hererbaer, piKlafc ClaotamMiai orilTail. a MMia
iur 5. —

,

ata^ Hatakert, rUMiRttVaika lu t Hlnden. « Bde. b ur 4. —

.

ata. Üafc— LMir (yr daa POa. Übertragen Jl 5. —

.

ata. TMNwb naartlirtaiMiia «» iwa« aaada«. eaada. Jik.—.
ata. W«tar»fHMMa«iBlan «lor Uaadaa. .#«. aa.

Vcrtegar: J. Rieler-Bicdrrniann in Leipzig und Winlerlhur. - llrm k von hrHiikopf A iii^rlel in LeipiifE.
Expedition: Latpalf, Querairaase <s. — Hcdaciion: Bargodaif bei Hambary«
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Musikalische Zeitung«
Veraolwortlicher Redacleur: Friedrich ChryüaDder.

Lmm* 26. Febroar 1879. Nr. 9« XIV. Jahrgang.

lahalt: Zar GMCbidito der Initnunente und der tndranMDtalmiuik (W. J. v. Waiielewski , Gotchichie der iMtraiMBlalmatik im
XVI. JahrboDdert; H. Lavoix dl«, HIstolre de riotlrameDlalioa depuie I« XVI* »ihe\e jo><]u' k aot Jour*). (Porlaelianf.) — üeber
dl*p*pkl«cbe Darai«llaa| polypbooer Musik Uberbaupi aod ttbar PoptmMlytM. — fMur Uisdar* flIaMiwrip CbSra. (Naeb-
IngW dem Artikel über llrio io der Torigeo NumiDer.) — r ~' *" • - - _ ...

Dam. M. (BiM V«rlap-Aii|«l«|eQbeil.) — ADwIger.

OtMiiiehto der InstronuBte nd te

)W. Af« O««olii«bl« der Inetrvnen-
UlmosikimXVI. Jahrhundert. Berlhi (J.Gut-

lentag) 1878. Yffl und 480 S. 8« X Tafafai {Abbil-

dungen musikaUHbar lulnunMito) «ad M Mten
liu5tkbeilaf!(>n.

bl*«ii, I. fb, Hisloirc de l'Inslrumpnlntiondc-
pais le XVI* sidcle jaaqn' A noa jours. Paris

(FinniD-Didot) 1878. XII «nd 470 S. B*. KMm Tk-
IMoln).

)

in.

Du Buch Waaielewski's ist gemeiovorstSadlich , hal aber

auch einen wi^seaicbafUicbeD Werth, d« es aus selteneo Wer-
kaa daa 1 6. Jahrhondafla, waleba lieh aar io wanigea BibUotba-

fcw mflad« oai aUrt fMMMakIvapiaa, daa NSibipta nU-
Ibilt» aodMi tia Ar UalMMha AHMMa bnnwhbmw
BBIMaab M. SoMm tob Ihm aoorphrto Warite ilad Tirdaii«'s

•Nosica getuscht« 'in den Bibliotheken zu Berlin und Wieu)

,

Agricola's »Muüicj io>itrumi'(ilali^ dcuLsrh'i il. Auflage*; zu

Berlin, Leipzig und Wii^n . (, Aufl.if^p n-.ir in Borlin), Losci-

Dias' »Mosurgia« (Bologna, aber auch zu Leipzig], Judeo-

kialff» Laulanbocb (Wien}, Gerie's »Husica Teuscb« ; t. Auf-

lage ala allaaiea «od Tabolalor* «le. (beide su Berlin) u. s. w.
•nDaaaUidi iai aaeb dto MbaOuic eiaer siemlicb groaiea

(•I) laaliMwUhiiiapertllwii« ha Aabaaga Mua»
Kaoanail , Vogea , Oaaaooaa t Vaataataa i Tocoa*

leo etc. fBr Laute, Orgel, vier Geigen oder anderes Ensemble

die WabI der Instrumente Khrieben ja die Compooisten Xusserst

vpIii^i, vor — von ungen;innten Componi-tou des 16. Jahrhun-

derts, sowie von Willaerl, Buua, den beiden Gabrieli [9 Num-
mern], Horetlo Veccbi, Orlando di Lasso etc.) . Die Tabulaturen

sind liemlicb ausfuhrlich abgehandelt (S. II—18 und 39—iS]

;

doch wire wohl zu wünschen gewesen, dassWaslelewski ausser

daa B Taklaa ia Oigalubalaiw (S. 17) lOr di^Miisaa, mlahaa
atobl Tabolalanrarka laicbt arrtiebbar atad, alwaa mehr dar
An gegebaQ hlNa, WMB aaab daAr «laa dar

'i Im Vorbeigebea *el eine onloglKbe Wendung bei Wasie-
lew.ki monirt (9. ti): ain der [ ] sweilen t5ts erscbicneacD vielfach

veraodarlaii Aoaiibe aeiees [gleichfalls in Koitlelversen geecbrie-
benen] BaebiS.i Die eiogeklaBiiier«« Stella gebort vor .sweiten',

khHalal
'

a^
xnr.

den Ballifan bitte wegbleiben müssen. — Lavoix macht sieb

die Sache leichter , er giebt nur allgemeine Bemerkungen über

die Laiilen-Tabulaturen jS. 71 — Tri uhiie ein einziges System

(u entvvickeln ;
allerding^i er 'S ' i] ganz richtig, das» die

Bedeutung der BucbstuLit-n re^p. Zahlen der Tabulatur von der

8(iaamoD( der Saiten abhing, welche Mhr variirle. Vincenxo

OallM kaante < t Arten der LaulenstimmuDg , denen natürlich

It AriaadarTabolalar aoiapraahaa. Daa Maeip dar Orsal-

wUl Ja Uvois fraOicb akht ein RBUibecb
Oeecbichte der Instramentalmusik geben, aondem einen Abrias

dieser Gesctiichte stibst , nicht Forschungen nebsl Darlegung

der Metbüdc und der MiUel zu densolben, sondern nur Kesul-

Uie. Sein ilucli ist für das grosse Publikum bestimmt, in noch

\ iel böberam Grade als das Buch Wasielewski's, darum sind

auch aahM Cttate bat aoanabmaJoe fransiMscb, und dalailUrto

am

f^aOaiaeha. Daa Maaaa Ton btaraaaa, walebaa er Toa i

Pablikum lOr die historische BniwiekaltiDg der InatrooMola

vfiriussi-izt, i'ii freilich snhr gross; aoch dürften von dic^gcm

C!esichl!.((unliie jus arischuuhirhe Zeichnungen nur ungern ver-

missl werden. Derer, welche zur Ilhistralion seiner DarStellimg

Cou.H.<iemaker'$ Es&ay vergleichen können , dürften doch aoob
in Frankreich nur wenige sein. *) Uier bat Wasielewrid daa
RicbtisMraaalUblt; diaKiaital»am Aytoda'a, dia ar ia|

auarpirli aiad aiobt aar aiBi Ftraaha

werden auch voaa dMHiaadaa grosaen

gelesen , und abaoao werden gerade dia Abbil-

dungen dem Buche viele FraoBda machen.
Wa>>ielov\ski fulgt in der Besprecliun^- <ier IIi^l^umente dea

IC. Jahrhuiiili'rts der Einlheilung Virdiing^. ilioser linisland

trügt die Schuld daran, dass »eine Uurstollung etwas bunt und
Khlecbt dlsponirt erscheint. VinJung uoteracheidat vier Arte«
der •MUaaapM« : t . Dia ciarterteolartraaMBla : Oavioatdiaaa,

Virginal, OatriaMiataai, ChwWlaiinaa oad Lyra (a

Mar). 1. Die biatraMala !! Hadaa: Uoto,
Oiaai Geigen (dia leb abaaUalanflalgaaaaaala) . 3. Dia bitra-

aaaala oboe Tasten and ohne Bünde mit vielen Saiten: Harfe,

Psalter)um, BacfcabraU. 4. Die Instrumente mit nur <—3 Sai>

len : kleine Gelgaa (PidaQ aad dw Tnaaaabafdt. DIaaa raia

*' Die Mi'priKiurtKtn der TüffUi aus dem Couaseniaker'schea
Essay war jedoch nicht .tatihafi, zumal dieser sie aaadrtlekllch ver-

boten hat (iaai. xn. M). Ob vielleiem Utaia ia ariaaa Boebe
'idameyeeti
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iDMerlldM ADordDoog, w«lelie nebtn der Zahl dar \

Haiii'l(-'|'« 11 auf Biindc 'in.l rhisc^ legi, trennt die unbedingt

iusaiiiiniTiL:i>t)(irippn Inslruiiii'iiiü i\'-r i^r>k'n und dritten Art

duri'li ilie ilor /»i'llt^n, fi'rncr t;il;.frLii die l.yra sowio die

Gr(M>st{eit;i!n tnW den liistrumenlen der ersten Art zuMininen.

Da AgHcola, den Wasielewski im Qbrigen hauptdtcfalich hf-

auUi, di«M fablarhafta TranMMg 4«r SiraiehiiMliiMiMate nicht

htf, n i« d«r di» OabmMl frfUwdMd« CmB
VA. imii gMMl gHMMMr: I. ImlrwMM* k

tMm «t *MoM, ^MSm. I. iMlnuMiitt I

(: lulhs, Ihoorbcs et guitare«, pandore«, h harpr. 3. In-

Stromonts ä corde.« avec riaviur: l'epinettc , le cUitecin et le

piano. Da eine Oliederung nach der hUtonw lit-n ImiI\M' kclung

nicht gut möglich ist, so kann man mit dieser wohl zufrieden

sein. Die Eintheilung der Blas^astraoMnle ist bei beiden unge-

Ohr di« gMohc. Wa«el0«raki Mna«ipirt lieh VM Virdao« s

ikreo SynonyoM«: FMb, lUMpIMff,

noekflMletn ,
Sehwelturpfeifliin) , daaii dl* EmouBbSrnar,

SchaliHi v i Ti Vurfaliren iin'M'rer Oboe' , Zincken und end-

lich dif mcttimsiriiinoiite Bii.^aun, Keidtniniel, Clareta ctc.i.

L.ivoix iinlerschridct : I. Instruments k boucbe droilt- oii hi-

lerale flütes droiles et Iraversi^res. II. Instruments a aoche

double : hautbois, bassons, cromomes, rousette« et cornemuses.

III. lattnHiMiito k mIm limpie: cUrioetles «t auopbooM.
IV. l—liunBli k Biboiiclwia M bai« : coroeU k boaqnia at

aarpaato; a* eatm : ooci, tiwa|witaa. T. taatraoMala k vaat

al k davtar : rorgue, Vaaclia Vbn. Baaaodera BaaehUuit var-

(lii nt hfl L.ivoix der Hinweis auf eine zu beobachtende eigen-

Ihumliclie Tciidcn/ der modernen Inslruroenlenrabricalion und

lOStnunciil (li' ii > I IT IUt tMKPn.irtiKu ClLiraltler der In-

itromentenrabriration unserer 'ieU ist das Bestreben, vollzäh-

lige Familien gleicher KlaaghriM und Con^tructiuii henuslel-

lao.« Er weial daiaaf bi», datawir dia oboeoartiseo

»r ala Liiaa baaMawi {a^Üadi flara. Pi^att.

I ClariMtlenramilie Qberconplet M (S. I tS

:

«a la^, fa, mi^, re; Cl.fsoprano «rf, ti^,

aa Ib; Q. atlo fa ou mi'^ ; Cl. bio^e^ ut üu «i^ ; Cl. roQtre-

basaes fa ou mi*«). S. I 47 : iSo knniiMi>n wir auf einem ganz

.Inderm Wi i^f ,iiif d.is In'^lnimenlals) stem des I 'l J ilirhiin-

derts zurüclt ; besonders w ird das aber bei den Blcchblasinstru-

menlen von Tag zu Tag auffallender besonders ver^

I wir daa baidaa Sax (Valar and Sohn) BrflodMBjaB,

I aar dIa HawlaHai faNModltar PaoAlaa «aa laam-
ownlen gleieber Ilaadtoto aal Oaaalraaliaa, vom Baas bis

wem Sopran hinanf, geH«fit«l ^d.« 8. I It : »Die RerBleüung

von FamilitTi \oii Bli" tmi-'.riMij.'nicn li it dem MilitSrorchester

mehr S<liinK-K-;.imkt u klariKfulle lunl Kr.ifi gegeben . . . aber

diese Vorilir !» werdi'n durch schw ere l'ebelsländc aufgewogen.

Die leichte Ansprache und Klangfülle ist um den Preis der ver-

schiedenen Klangfarbe erkauft. Allerdings haben die Blaae

heule mehr Wucht ala je, aber aa giebt aocb nichla MoDalo-

. . «ad la

die Blaae fnimer die Obetafiaune , aobaM man die Muaik aas
einiger Kiiirr'iTinii»; hört,» Er rodi t iI.mi S'alurhömerD, Nator-
Iroiiipeli ii I.II i /ii^püsauncii ernvllicli das Wort und SChlieSSt

d l- 1\ i ifi.ii l S i
'.

i Hossini, Me>erbccr, .Vmbr Thomas,
GouDod ich fuge hinzu : Mendelssohn, Schumann, Haff, Brahms)

haben die allen loslruaMMa ttielil aufgegeben : folgen wir ihrem
II aOaaaa wir daa aaaaa AakSaiialintaa ihren PtaU und

, waa ala Waten ktanan, aber gafaaa wir
» «IdH Aa Taiaebiedaobeit der Klangfarben auf, welche

den Tandlebter nnmtbehrilch Ui Vielleicht sieht Uvoix zu

schwarz
:

die .Xccumpleliriinn der Kaniilion t;eht |.i iiii-lil .luf

eine Verdrüngung von irgend einer Species unserer Urcbesler-

len), sondern sie sucht im Gegeniheil die Uaagfirba, welche

wir für eine einzclue Tonlage haben , auch fOr andere zu ge-

winnen. Iiii- H i-^rl.if Ulf II,' will vii- r.iijiiU tnclil verdrtngen —
ich glaube hier belindel sich Herr Lavoix in einer etwas irrigen

AiLschauung. Dagegen ist seine Bemerkung, daüs wir uii.s dorn

Systeme des 16. JabibuiKlerts ntbera ,
allerding» richtig und

fein, und diese Brfcenalnlss kann nor nülslicb sein , nicht aar

Dia TevaSgitabMl dar Wlritaag

drei oder vier Instrumenten gleicher An hervorgebrachten Ac-

cordes ist uns ja durch die drei Posaunen, die vier Horner un-

seres .S> mpUonicorcheslers, durch die drei Kliilen, drei Trom-
peten, drei Oboen [incl. engiiach Horn], drei Clarioelleu jiocl.

Bassclarinetle' , drei Fagotte (incl. Coatrafagotl
)

Wagner'*

hinlänglich l)«kaanl, «on dem Nibeliingesi-Orchester noch la

gescbweigao, wo dia raadüaa aar vier yareaiaHndigt siad. *)

Dia Oruppirai^ dar iMUamaala daa <•. JahilHMidarta ia in»
mHlaa hat aoeh WaaialawAl gaaBgaad hafrofgehoban , rfa I*
freilich dermaas.«en hervortretend , dass sie unmöglich über»
sehen werden kann. Ihre Enstehung verdankt .sie dem Um-
si.inde, dass man im I "i und Jahrhundert gewohnt war
VocalcomposiiioncD ohne jede Veränderung (etwa im Arrange-

ment heutiger Art] durch Instrumente vorzutragen oder auch

bei Vocalaunübningen eioieioe Stimmen durch

so varlralaa odar SBvanOrbaa
Uochanda faatnaaaalaaapaeiaBaaglalah

RtSndigaa, d. b. dtaaalba In Toriebladeaai

chend dem rmfan^e der Disc.ml-, Alt- oder Tenor-, und
Bass-Stimme herzustellen (Alt- und Teoor-Iostnimeulc wurden
meist nicht unterschieden], ."^u |iab es denn drei -Specie? der

|
5—esaitigen) Grossgeigen L^utengeigeo), ebenso der kleine-

ren [vierseitigen und dreisaitigen] Arten dieser Gattung uad
ebenso dar draiaaHi§»a Oiguaa (FiMa, <

Gaigaa). Dia Laalaa adiadaa rf* Ii L
aia BaashMtraam« kaa diallkeMlN Um« (Aafa^dea 17. Jahr»

hundert«) ; aoeb dta OoMaiTa eifatirlfl fn Yersebiedenen Dimen-
sion ü, t;r~oi)ders wenn man ri:in.,iner und Mandiirfhen als In-

stninicrilo derscllii-n Art .iri^i.'lit, wo/u man berechliKl sein

scheint. Mit gleicher VolUi ind gkeil war das Princip durchge-

führt bei den Blasinstrumenten ; sowohl die Schnabel- als

Querflöten existirten In drei [nach den Zeichnungen— Tgl. Wa-
aialawslii Taf. VUI — aosar ia viar] DiaiaMioaaB. abaaa« dia
~ ~ ~ diaSobalawTCBb
kein BaaainaliwBaat, das Pagoll war zwar schon 1539 erfon-

den. scheint aber tauschst ein orgelartiges, mit einem Blase-

balg« hl' ir!ivilitr< Iii-li iimi.ii! gL«rM-n zusein i.seine Besehrei-

bun(< Ist zieiiilicli uniuoiiMrter Weise bei Wasielewski zwischen
die der Streichinstrumente gerathen). Ueberhaupl hat die Er-
findung guter Bai^iustrumcute den loslrumentenmacbem immer
viel Kopfzerbrechen gemacht ; so vorzüglich wir beule

ÜH aiod — iai 16. Jahrfanodart almda daao

nad iwar aboaao für dia 8lr^> ala dia

Lavoix bebt mit Recht hervor (S. 53), dass die neuere Musik
(seit dem 17. Jahrhutkdertl kriifligere Ba.s.sinstnimente brauchte,

weiiiii' Stande w aren die Ktiiiii.inu-iil.illi inr |;i/ijuu'end her-

vorzuheben und den Kliythmus deullicli auszuprägen- Dazu
waren die sanften vielsaitiKeii BaKsinstrumenle der Lautengcigon

(Violen) nicht geeignet, ebensowenig oder oooh waaiger dia

Tbeorbe. Doch musste in BnaangahlBt t

Gaaiba (Viola da gamba) laoga dia Slaia
baala das Tioloaaalhi aiaalBHM. DIal
wird gewöhnlich Tardiaa 1

*, li-li »Iii uu; :ni( <ln' vi.'i IuIhti aufmer
Teoortuba, zwei Basslubeo, ein« Cootrabaastaba.
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Recht: der p^re Tardieo worde <70 5 «fl»"™" . da.s Collo ist

aber srboD in iltr i^viilcii H.ilflL- des tl. Jahrhundert« nicht

mehr gellen. Der erüte (^elli-st im Orchester der Pariser Oper
' Baptistin [ilii). Oer erste CoDlrabass rückte daKCgen

1716 m rtiMnlhi Orchester ein (TodW) «od vantrSogl«— Deber alles Mm üadM iieb bei

«Mb vtrtbngikMibr BrscbaiBongMi

«i« I.S.Mi'a Viola ponpon, te VtobNMillo piccolo, Violiao

pkcolo ele. wird gedacht luid selbst EituelveroDche wie VuU-
laames Doppel -Contrabass ftSSS'i, der übri^^ens schon im
17. Jahrhuodert Vorgänger hMc iS. r,t:

, wcrdnn rcKl^trl^t. —
Einigte Zah I end ruck f e h I e r mc%en hersor§;ehnben sein:

S. Jt, Text Z. t ». u. I. tJl9 8l«U t J09 , S ,53, Z. (ovo.
I. t(i7 statt (747; S. 63, Z. 4 o. 1. XVI* si^le »Ult XV.
Für einen Druckfehler a5eble ich madk im Cttat von Ambros'

«aM WwItM MMhW (S. ISA).

It7l, dir MMi hIiw IM«

i

(SehlQSs folgt.)

UMmt die gntphiielie Dantonong polyphoner
ftber Fogenftnalyaen.

I.

•etSBSM

Znr Bieteltong.

DieBlnbeil, welche man neben ilcr Mjiinigralli|ball «OO
Jedem Kniistwerke zu fordern gewohnt i.sl, wird bei polyphoner

Hoilk im eogeren Sinne de^ Wortes, d. h. bei »olcher. lo wel-

«h*r Jtdc StiMM sowohl der Fortsehreituag als dem Rhythmus
Ist , nur dann zu erreicheo sein , wenn gn-

milim GndukM spltar Immm i*M«rk«b-
ta «MMhMtHr TohladMC wU BMUrnng.

Solche von uns gemeint« Gedaek«« tiad die kTbemen« der

Pngen und Canooes oder die »MotlTec andanr tron^M* SaU-
weiseo, ui]d ilirc üdlualiKo Wii'Jfrkehr bi«Ml sna dio INflltolK

keit solche Mii'.iIl zu sc ti e m :i t i m r e n.

Da ein Ver>i.iniiiii>> dci .ili^reo Musik ohne genaue Rennt-

Bias dar polypbooeo Formen nicht denkbar i»l, so eradMiat as

I, am so rasch sIs möglich zu diesem Vei

PaflMs ie dbaniehUidialar Waiaa

Dio alnathllglgan Lahrbaohar bietaa In dieser Beiiebuog

Vieles , ron onaeren Leaem Gekanntes und GeachSUtaa, de*-

ImU> wollen un<i«re folgenden Zeilen auch nur eia mManrltl-
tnt XU vortiergaganganan Bamahuagen seia.

t.

Grephlscbe Dar.Stellung van eiBielneB
Motiven.

Daas es imoMr dn Wüte dar Notenschrilt seil dam Ge-

taai, fM^a Zailaa waB%-
iK»«a anitadrlctae, dt«

aus dea fantbladensten OriodM dlCMM
I oft sarürkgedrSngt werden noMiie, i»t jedao Daakaadaa

srhon hei sich •elbst klar geworden ; drshulb brauchen wir

ducb nicht erst mit dem grossen Konigsbcrger Philosophen und

seinen Nachfolgern in der Behandlung des Zeit- und Kaum-
bcgnffes , uns auf dem etwas schlijpfrigen Boden der trans-

iceodeoUlen Aesthetik su tummeln, sondern klopfen im Vor-

bai dar aait nauarer Zeit in so vielen WisaaaadtaAaa
i analytiscbea Goomelrie aa.

Haa pflicl rtaHuh, üttmkMt halber, ToigN«i. die

rbythmiaali aUaafea, fa dar VITaiia grapblaeh difiaaUllen,

daas eine hwizontale Linie mit ihren Einheiten die Zeit reprü-

aaaürt, «Ibrand auf ihr aeokrecht die Inlanaittlen des Vor-

f!aii^;es \crzeiclini'l werden. Insofern wir liiiT Musik graphisch

d.irslellen wdllfn
,

iiiii^s i;i<'irh heim-rkt wcrdfii. d:iss wir im

Folgenden daran festhalten werden, gleicbwertbige Takte oder

Noten (aisoBtalebaZellMi) dwrcb ilaiaha

tudrfidten.

Wir bonnlsan aba i

Abadssenaxa '

y

Abadaseasxa
% I

—

y' (OnUaalsaaaa)

WUMta iHr daraaf aakraahl aaeh
die Tonhöhe anflragen, so wQrda sich s. B.

IMa MaaaialahaHaa aaf dar AbawlMaBaiB üallaB naa ahtfia

dies«ni Falle Achtel-Noten Mir (ic Eiilft-rnungen von etat
eine DilTertMiZ von fit Scluv mKuii(i'< n in der Serunde elc.

Do< h d!<". nur ik-IiitiI.im mit der Bemerkung, il.is^ unsere

Notenschrift seit ihren AiiTjugen sich unbewussl nach dieüea

Principien der analytischen Geometrie gebildet bat. (Bei dae

atod aoab kaiaa Spuraa aelobar ParHaUaagiamiaa a«

eobawcBoacan (durch SbMioanra» «le.) dar; oiaa

arMm arladaada Notomctenographla oder NoiilwebaallaebTlft,

die aach neben dem in neuester Zeit von Edison erfundenen

PhaaO|raphen noch von Werth für den praktischen Musiker

«.

Uebaraiehtllelie Daralallnng vod Fugen.
Bei unseren Fugenanalysen wollen wir blos das festhallaa,

wa« oben von der Darstellung gleicher Zeilen Res.txt wurde.

Bs stellen uns hiebei horizonlale Linien die einzelnen Sliiuinea

vor, bei denen wir, der Einfachheit we^n, auf die Wieder-

gabe ihres Steigen« und FaUlM mrsichten : zum Trost für uo-

aoll aneb waUar vaa aealyliaehar Gaaaalria aiobi

dnrch einen dicken schwarzen Strich angedeutet,

die betreffende Stimm« das Thema bringt
;
hinzugefügte Boeh-

stabcn pic. knnnc-n iifw-h liherdn-s .iniuiseii . luif welcher Stufe

das Thema crschcml, ob i ^ i ert:ri.ssort, verkleinorl rwler mn-
gekehrl ist. Durch eine |)o|i(i('llm.e mit leerem Zw isi lienrauni

wollen wir die Stimmen bezeichnen, wenn sie das Thema nicht

bringen, und die horizonlale Linie allein (d. b. ohne sohwar-

laa Strich und ohne DoppeUniajgiabt ans die Panaea daraat-

Ba aaU n

bekannlealen

Beispiel dienen
,

zweiten Theile*.

dar Pngatt aoa den
wohltemperirien Clevier, als
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OtMcttimme.

M t ff lalatlwfc«

UsisnliaM.

FBftnr ! 9-

a 1. 2. 3. 4. «. 7.

0.

I«. 10. 17. 10

1

1«. 11. IB. 13. 14. 1

0.

19. M. 31. U. M.
1.«.S.1M

ST. So«

Twtl dMllMMteJ). l.«.l.T.di

l.u.2. Takt de« Th. In a.

3». M. ai. n. J3. 94. H. 4C1—L =

h

M. 40. 41. 41. 46. 44. 46. 49. OK.

t=
-

_
,

4». M. M. U. 64. 66. 16. n. H.

1-1H —
1

dar tacaaUi 1 4M TbMMk.

W. tt. 61. 61. 61. 64. 66. 60. 07.

ummIb 0.

h-
M. 70. 11. n.

i
Nra woBea wir gm sagMtohaa , 4ui aqs aetaliaa Dtf-

slallangen alleia Niamaod wird Fugen !(chr«ib«n lernen, doch
iiuofern hoflen wir Anerkpnnuiif; zu finden . .^U auf die be-
aprCR'lieci'' Weise der ^iiivse Pl^iii mhi Kugeln 'frti|niNitjuiien mit

aioera Blick in übfr>cliautin ist. ein >MciiUgtir Beliclf beim

Slodiam von Fugen.

Noch leichter zu tchciiiatiairaa aiod andara palyphoM For-

men, wann nuadia ofanatoa« MotivemH »ucliatebu batatohaal,

welche man auf die symbollKhen Linien.stücke üchrcibl, wo-
durch man auf kleinem Räume sHmmllirlip vorliegende Combi-
nallonen dieser Mnlm' ul>i'rljl>cken k inu

Zum ScbluM Doch eine Probe biefur aus dem A moll-Pfli-

lodlooi doo twoMoD Tholoo «oa woMUHHMrirtoa dovlor.

*J In Gaftmali tu Carl na Brayk n^eebalaefca vad oalhaliaeha Aaalyaaa daa «obllamfarlrtM Clavian a. a^ «.) aabmao «Ir blar

dMlbaMaliflDloiipdaBifadaB,MadarOa6PMtaafarirfM,daaBaa«ifdia abaadlaaarU^ mbraMla «iadaiball, oad dia gabomaa
IWiiwbiilBuwi bOaaaa leb! aiaiippb la il aahi, waU aaa aaaol Obatbaapt aar dia omaa awai Tdrta diaaar Po»» alo Wbiar aaaabaa dbHIa.

^ uj ^ .d by Google
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Trtn ein neues Holl* hinxa, so mos« nalürlieh luch ein neuer

Bacli^i itip • intrelen-

Siiiiii:;h l,«l)rer lind Schüler WLrdiii mcIi wuiUre (^uiuLii-

iialiuni'ii ilv^iT [),ir>-k<lluogSweise li'iilit si'lb^l erlliuipn oder

<!•• Ge([ebeoo nach ilirem Naturell uttd Bedürfoiss uoiforoien.

Die •ogegetmieo Methoden dürften für UoterrichUiweeke

B Orimn mkr fMignet Mio, wi* ti» tUt

Heber Hftndel'a fOnfstiininige Chöre.
(Nicittreg n de« AtUkM ttber Urio io der voriaen Munmer.]

Wi ll im MMM*r Ofto^MM ObwOtaMr«

•Ammm d<mO«i*nlMide MiiMwegs Genüge ftael
Wir frohen jetzt auf denselben etwas näher ein und
so mehr, weil eliiivie frühere AiiKuLcn berichtigt werden mOneO.
•N»ehtra|; mi i lU'rii-liliKiii}^ ' Lunnte m.in ileshalb ;nich die folKeti-

den BeraerkuriKfii n bersch reiben. 'l Denn sie »Ind zunächst ver-

aaleaat durch d>'ii S^iz in der vorigen Nummer Sp. < 1 ( , Zeile :!

,

Mcb welchem du 1713 eoopoolil« aod antgefübrte Olrecb-
ler T« D e nm mit «itnllMritM CMrw Mkb b«ta8(|i tadte,

i» Tfiwfcy—w iin. DiMiMalMralakl
I vMoMhr litiMB, jMM Ta Dmb hab« riak

Stimmen nicht begnügt . denn es beginnt Tieratimmig und
lüiifl KMlann in fünf bi» sieben Slimmeo au*. Die swttlf Ab-
-^ii/c Ml- wfirhen das Werk
menzabi und -Yertheilung

:

I. Ckor «Wir prei)4en dich — Alle Welt vei

4 Stimmen [äoprvn, All, Teoor, Bass).

S. StUwid Chor »Dir singt der Basal laoter Cbon, ta iSOm-
MD {lanor I Om Ba«» «Im IttoewaiMr).

t. StU—< Cktr »fardlrOiawithi aei tawptlHii, ig B9llm-
naao (Sopna I II, Tenor I II, Bass).

4. Soli tmd Chor »Der hocbgelobte heilige Chor der ApoalaI«,

zu 5 Stiintiir ii >ij|>r;iii I II , Tenor I II, Bass' ,

Tl. Chor »Du bist (liT llfrr der lihren«, lu r> Stimmen
(Sopran I II, Tenur I II, Bass).

t. SoU md C'Aor *Als aul dich du ttahaaest die Erlteuof dar

Walt«, XU 5SliMMa{Ba|inaIII, TeMrIR, Im—
oor « Takla).

1. €k&r sD« ritaMt n dv BadiMa ta Htrms, aa B Mi»-
maa (Sopne I n, TaeorlH» ta^.

«. SoUmd Chor »Und wir glanbm tat At tammsU, zoerst 4

,

am Schlug 5 Stimmen (obige Vertheilung)

.

In der vorigen Nnmmrr. »rl< hc mir nirht Jur Revision vor-

l»g, i>ei r.ovi; riii -iriri-t.it,Mulfr Oruckfi'lili'r uii^xmerkt: Sp. 4M,
Z. <t »teilt zu le>en, Lrio habe »auf eioem rbcoso uamOgiichaa als

aMMliebeo Wege» oacb Erweitenuf gaolreM; esmuis aberhaiiaaa:
mn etnen ebeoee unnMgUctMo alt ilriMiAsa Wege«.

Chor »Tag für Tag erschallt dein Preislied« , zu 7 Slim-

meu in zwi i Clniren (Soflte I U Mid TtMT —
Tenor 1 II Hl und Ba»sj

.

10. CAor •Deinem Namen zum Rubais, M t SllMMD (So-
pran [ II, Teoor I U, Bass).

1 1. SM wtd Chor »Verleih' ans Herr, zu schirmen uns beut'«,

n 6 ftiaHMa (Soprae I U, Taoar I U lU. Baaa).

It. €Ur aO Harr, mit diab atObt Mhi Rata», w» • SliiiH

OMn (Sopran I II, Taoor I II, Baaa).

Dar B. und lO. Cbor aiod in der deulschea Ueberaelsang var-

bunden, in der Composiiion wie im englischen Texte abarfO-
schieden, daher f- he--er ist. sie getrennt aufzuführen.

Ilieriiu?, L>1 nun zu cr^ehca . dass zwar der längste Chor

des Ganzen, der erste, rein vierstimniig ist, dass aber acht *oa
dan übrigen Cbdren mehr oder weniger für fünf Stimmen fa-
aehriabao äed odar, «ia aa aiali in WiitUcbkait vorUll,

laan lit dar PBnbtimmigkait nähr sagen,

\«o!leri wir uii- <9o tbK(Mk Kirchenwerke Hlndel's aus jtinrr

Zeit ari!>eheii, j^unScbst das mit diesem Te Deum eng vorljuu-

dene Antbcni, beltannt ils l" 1 r PC Ii ler J u bi la te. K- be'.iahl

aus sactas Sülzen, von denen aber zwei rain soliMiaeh sind

:

I. 3Wo «mJ Ckonu »O frohlocke in dam lam«« S« i Sil»-
OMD (Sopraa, Tenor I II, Bass).

S. Okar sDlont dem Horm mit Fretidaee, aa B Mommb
(BoBnaIU,TaMrin, Baaa).

(B. AM« aUnd arkanal, daaa dar Harra, ilr Toeor ned awt.)
4. Chor tO gebet ein zu seinaa Thortea» aa 4 SltaHMa (So-

pran, Tenor 1 II, Baas).

(5. Trio »Denn dar Barr lal BoeadllaBi, Blr Tanor 1 0 ud

B. SsMiHsefcor in twei Absitzen : >Ehre und Preis« zu 8 Stim-

men in zwei Cbören (Sopran I II und Tenor I II —
Tenor I II und Baas I II), and «Wie es war im Aa-
bagiaa . . . A«mm n B StimBan (Sopna I ü,
Tenor 1 0, Biao).

Hier haben wir tan WaaadIlichOB diasalba Art , nnr überwiaBi

die ViarMimmigkail iMiorlich wie loiaarliGh ; dar Mittelpuokl

le Chor Nr. 4, lit raio <

(Scbluss folgt.)

OonpoaitUuifln tob Heinr. ScholB-BeotlMB.
Besprochen von Bohert 1

ein unbekannter Dichter l

Daa üan iat nuaniihMi



uo

KO llssl sirh das ebenso wahr und trelfeud auf die TonkunsUpr

beziehpn, So ort und so wunderbar vorscbiejeu man auch

aoboD Töoe das Höchste und Tiefste sinken und sagen \ioi*,

IMHI' wieder Uuchen Tfioedichler auf, die uns neue Seilen

iMMigteebaii Khjmi oHmUmiw. Dor Bora M
it Pni»
aMhnn

itm SN Mfir IM das Igh^rt» nd HBelMto «mfeidatt kSm-
Icn. >iir ils IliiticUciti «M ttB Bro<taroeii Ifben

,
wetrhe von

den l ist hi-ii der KeicheO Mlea ; wer ab«r wullio ujil Steinen

auf sie werfen ! Auch sie n]ü)»en sein ! Sind sie doch der

Hörtel, der die Steine xnm Genxen fügt und als solches zu-

MDmeobllt.
Da M nabr v«d «ofrMMssr fraot bm sieh «bar, trilll

la ll|)ia>M ItMkr mk luni-BrMucniMM wrf Irwhei-

) ZM MMiba Ihrw AnMm hAoudi».

(war Reiten , denn einestheits ist xwar die

eebto Cnaflbegeidemng vorhanden , aber die SchaffeMlirafl

Tehli , andererseits ist dies4^ da , aber Zeil und Gelegenheit

brachten um den Ernst des Strebens. Beispiele iJi^n otl zu

nah I Aber ohne Dmacbweife ge«procben, heul bin ich wieder

I in dar Lag«, aaf CooipoaUioDea aufmarkaam tnachen zu

daraa Autor ScbaOboakrall and KnaatbagalaleruBe im

iiTClIkaaoMMtar Wate taaUi «antat. Ba
8«b«lB-B*ath«B Walto iiwablaJaBalar

Gattung vor aaa, abar Jadaa aiaiiga taigl Iba von dar kOoat-

lariaeh reiblen und anganebmslen Saiia. Non mII swar nicht

gasagt sein, das» ein Opus Jotu sodcren in bödisieni Kiiiut-

werlhe Kleirh sei ; da» aber muss bclunt werden
,

dass Iteines

der WerLe des jungen Meialer« der Mode
,
dem Bedenklichen

und Vargtogiicbao huldigt: jadaa dar Werlte iat ain Stöok

Rs liepen vnr

:

Op. l.

Op,
Op. 4.

Op. ».

Op. 10.

Op H .

Op. «6.

Op. 17.

Op.».

Orientalische Bilder. Acbl ClaTieratodie in

und Scherzofonn. I Hefte. 1873.

Walaar IBr Cteviar n viar Htada«. ISIS.
Tartiaaün hraala. Kaafc Wat^

taa daa lag.PialaM fgr gamiaeblaB «ilarMaaairtur.
Soll, OrchMter und Ciavier. 1 973.
üngariM lies SiSndchen für Violine und Ciavier. (874.
Chjtriirieristische Clavierstiicke zu vier Hinden. 1874.
Kinder-Siiifoi.ii'.

brci Cla% ierslücke im ernsten Stile. 1874.

SUnunungsbilder in fraier WaJserlomi. < 87i.

aSiab' dar FrObliag kahiatwiadaM, fttr viafatbaadean

tni.

I bal i. Rieter-Biedermaon in

Laipiig und Wtaterthor eraehienenen — Werken zeigt sich

dar Aelor von venchiedensten Seiten : als Instrumeolal- und
flangi rniiiiioniat, bald iMrinaig, arnat, bald lauaig neckend,

Mar la ilwHplw Hm, «aaniior« Mtoar doMg Ibarque)-

dia lügai aeUaMMi linwdl Sa gawlhren
BinbHek la daa Airiora KBaaUaiMMa , ala geben

fOn seinen Kinnen und Bringen ein schönes und wohl nach

daa meisten Seiten erschöpfendes llild ' W ahrlii-h. ein schönes

Bild, aine woblthuende Kiir>sil<-ri'r>c'heiritjiiK .
wir sie gerade

akht XU hSu6g anzutreffen sind. Denn, weuu auch Mancher
ersten, oder bikdislen« den zwei ersten Werken viel-

anflriU. wia aallaa gawbiabfa, daaa dia roiga

p, II I I uBm*>»UbM. tballat

arfflNato aetaea TMt dtezn beitragen : abaraaUaö, es isl

wirklich so, Hkiii ImI n'iit'^ incbl Mus ^... linchriK man kanii's

tagjtaglicb seibat IwoiMchtcn : L'od es berührt eine Künstler-

natur desto sympathischer . je seltener Einem eine begegnet,

die »'S ernst mit der Kunst und mit — sich meint, aber nocii

mehr, wenn sie Sailen anzuschlagen weis.s , die in unserm

Herzen widerklingen and es mit Blumen und TrSumen über-

sabattaa. Ihid daa ergiag uaa an aiil den Werken, weloba «or^

agaa. ÜMkapielt dergMabaa Warte nicht, mut «riabi da.

Da and dort tauebaa Bato, Ikaan GaataMan aaf, dnrt «agl
Seligkeit, da Trauer, dwt wiWrt leBgilaa LlabsJli<iiili anssc

(iemiilh, d.i regnels ThrSnen , und Golt weiss, recht salxige

und i>elige rhraiieii '

J.i i<s, es giebt so viel, so viel Musik

nur zam Hören, sie ma^ .iui Ii (uitunier recht schön seia,

aber die aebtaste, die ecbleste isl doch di« für's GemülbI
)

Sritiache Briefii

an eine Dame,

t«.

Etne TerlacpB-Aageleg^nheit.

Jeder Verieger hat ««ine Mohren, — Veriagsartikel, weldta

nicht weis« zu waschen sind. Isl der Mohr klein und hat ar

•taadaa s. B. ia ataaa Haft Uadar adar darlar-

aa ist dar Sctodaa aiobt grata« dIa KiMk pAaigl

das Ding laufen zu Isaaen und lodt ka Mk«ra||8a , uad der

Verleger, ist er einsichtig , wird dasselbe tbna. Den Cooipo-

nisteo seitens des Veriegera zu controllireii, w ird m den mei-

sten Fttllen schwierig, wenn nicht ganz unihunhrh seio. Sind

übrigens die Begleiter des Mohrenkindes Ke^ulul und gut, so

kann es dem Verieger auf etwas Papier und DruckenH^wIrta
mehr nicht ankommen. Tritt der Mohr nicbl in

aoitdani aBata uad aaibatladif aal^ aa 1

er graaa aad raabt aahwafi M«
schmuggeln ; er wird bald erkannt, auch vom PubUknm, und
kommt diesem die Kritik nur einigermaassen zu Hülfe, so sind

die Tage des Mohren geiahll und der Verli'icer, iial er ihn auf

eigne Kosten ausstafTirl , bleibt an ihm hangen und bat dais

Nachsehen. GefahHIcher fiir die Kunst sind dia la den ver-

schiedenartigsten Farbenscbatiirungen auftretenden Miscblinge,

weil sie des waaifer geübte Auge — und dieaes überwiegt ja

Ma
die Kritik am meisten in Vertegaaheit

und bereiten ibr viel Terdruss ; gegen sie ist letztere ohn-
mächtlx . wenn der Verleger durch aiif^eublirUich« Erfolge

seiner Mischlinge sieb verleiten lüssl, diese besonders zu pro-
tegiren. In den meisten PUlen würde man mit Krfol^ an daa
Kunstsinn desselben sfipelliren kttnaen, wenn — das Gsacblll

nicht wir«. Ein sehr um- und eiaaiobtiger und xoglaieh kuaa^
aiaalgar Variagari Cbaf alaar dar aagaaatoaalaa TariafrtraMaf
dia aas Witalaa Gutaa adirta aad aeah adirt. Maart dah hi

Batreff diaaaa Puaktes foigendermsasaen : »Leider kann ich ai
niehl imoier omgebe«, Werke von zweifelbaflem masikalischen

Werihe beraoszugeben. Man verbuKt Hürksichten >on der

Well, isl ihr somit auch .solche schulili«. Auch ist ja der Ge-
schmack des Publikums so versohiedeo , dass in einein Musik-
verlag vielerlei Arten von Composiliooen vertretaa i

wenn er für jede Gescbmecksricbtang Passeadaa

Per Takier bariofcrtabHH «tcb aatbatami

aiahl geaohsRen, um sich über das AlltSgliche

lu kiinnen und doch haben »urh diese ein Recht, zu
esistiren ond nacli ihrer Art zu ^puu-sm u Mir piTsonlich

aa Biehr Freude, solche Werke zu verlegen, weiche (Ur

^ .d by Google
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«in feiner gebildetes rausnuliaebes Publikum gescbriebeo sind,

icb bin aber dpr Kol<lenen HiUeUlrasM nicht abhold , weil auf

ihr oft eher die Mitlei zu finden sind, deren es bedarf, um du
virklich Oule und Schöoo ta nnlerattiueo.*

Mm wird , will ouin uoparteiiach a«io , zugeben mÖMen,
de« Verlegers all GescbXfUmaDnes aas

BQckiteht geaommen werden mBwe , «owie da« f3r dea we-
niger musikalisch Oebildeleii das auf niedriger KunsMufe Sie-

bend« gut genug sei, deoo auch ihm Unt »ich das Gute lu-

^nglicb machen, man mu4< nur die rechten Mittel und Wege
wihlen. Doch so ist e« von dem Herrn sicher auch nicht ge-

«inl, tonet köanle ihn aeine eigne Praiis widerlegen , denn

«Mpipreeben Scbleehlae tdkt «r iteht. aber seine Mischlinge

hat «Mk «r «to Jadtar ladM» «HB «Mh ia TCriilMaimMit
titln» bU. Ow tei «Dar «ftapr tirliWrtll|l rieb

MlkM am beste«, wmm «r 4m Pablikom bcriMiicMigt* ist

liemlicb dehnbar, Hsot sieh vertheidigen, aber auch anfech-

ten, ]( rinhdcrn. Im Munde eines lunsl^eüiiinteii Verlegers,

wie des obiiien, tut er nichts Gcr-ihrlichc-i. W'a« nun die •gol-

dene Mittelstrasse« anlangt, so k.inn man nicht« dagegen haben,

wenn der Verleger auf ihr Mittel i>ucbl, >um das wirklich Sohfiiie

und Gute untoratülaea tn können«. Mag ar auf Ihr wan-
I «r aiah ma aUbk lo ««il M«b ulM «M ihr «ak

r, ! mM» Olmai la 4ar

lal. Odar danke ar um Ooltaa-

iahl «der Zweek heiligt das Mittel«, denn was er so auf

der einen Seite gut zu ro«chen suchte, vi>nlürhe er auf der

andern wieder. Alles hat seine Grenzen. Eh iuusa wotil richtig

sein, denn nun hurt es von lu vielen Sollen l)e>l;iliKen , dass

Werke, xumal von noch nicht «llgemeio gekannten

I , blaBg durch kMoe weaJg bedeutende, aber ao-

I Aftüul fcimniiliiii wartao mUmm. D»
ühM. da« dte aialdaQ« MIM-

laiakdem Veriegar ao ergiabig aaig», daaa ar oiehl nBlhig

Inl, bd Bdhioo grOmerer odar grosser Wwrka die CoapoDlslaa

i|pr*elbcn zu den Herslellung^ikosten hcranju^icheo. L'nter

solchen Vorhältnissen kann die Kritik vorübergehend MUeh-
lin^e als Mittel zum Zwecfc toleriren und ent-ocbuldigen ; sonst

wird sie ihre Selbsllodigkeit dieser Musiksorte gegen-

'ie aa%ebeo dürfen. Der Gegensalz zwischen den Forde-

IM dar IfWk Odar, «asUarfMahlMdaalaod lal, dar Kuoat

tli JwiMiii dafoh ata Maoh-

legem n-hon einiges Vertrauen schenken. Was würden sie

z. B. zu einem Collegeo sagen , der nur mit Mischlingen und

niedrigeren Musiksorlen sich befaiwte und einzig und allem auf

Gelderwerb ausginge , ohne sieb im mindesten um iCunst zu

Ummern T Wärden alt Iba aiohl gleieb dar Kritik mit Ver-

aebiMg aInfaaT Siebar. Uaaan demachw Variagibaod-

ihren

I m wahraa. Dia

•iirh um die Kunst in vielfacher Weise verdient gemacht, Ihr

auch, wenn nölbig, Opfer lu bringen gewussl und das ge-

schieht noch von iiHMa« HaakaaBrianlliwHaM laabia sboab-

herzig« nennen.

Trotzdem ist zu bedauern, dlM «OB aataNa Verlegam

aiehl noeb mehr geschieht oder

gntan Willen zweifle ich niohl. (MB aaariMade und

Waiba VQB Aaaa aab ««««h» wm mmmmmm ,

der VergaBgenbeit su beben und was weiter dabin g»>

hOit. Ond daatt Ulaie ich an der eigentlicheo Patota mainaa

Briafaa, dl« darin besteht, dass ich sof den Vorschlag zurdek-

komme , eine S a c h ve r s t S nd ig e n - n m ni i ss i o n zu bil-

den, deren Aufgabe es wlre, ihr zugebende neue Werke zu

beurlheilen und zu entscheiden , ob und was der VeröfTeol-

lichuog Werth sei, was nicht. Icb habe den Voncblag iMraUa

in meinem S**' Briefe (Nr. il d. Ztg. von iVFt\

,

arianbaair. aardaadartlBaOariarMOataglaiB'
Dar Cardfaatpaokt dabei W, daaa die Tariagar rieb

verpflichteten , das von der Commissioo Gewthlte zu edlren

;

sonst behielten sie selbstversUndlicb volle Actionsfrciheit in

BeZLi|4 auf ihren GescliafUlricb. Auf SO manchi.'ti I iompoiilslon

würde eine Kinrichtun« , wie die io Hede stehende, insofern

von guleui Finfluss sein , als er sorgsamer und gewiMcnhafler

arbeitete, wenn er wüsste, daas die Coounisaion über ihn so

Gericht stsse. Daa wirklich Schlechte , dafoa bia icb fibai^

Markt aa
Schtae in der Konat wflrde mehr geweckt und go-

(Ordert and in immer weitere Kreise getragen, überhaopl Kanal

und KOnslIer mehr gefiirdert werden , von Vuriheileo aadarar

Art abgesehen. Sollte das nicht des Schweissr/^ der Edlen Werth

sein? Man wird mir \iellelrht entgegnen, d^ss bei den der»

zeitigen musikalischeu Parteivendltnisscn die Zusammensetzung

der Commission ihre besonderen Schwierigkeilen haben werde.

aate Ifir daa atoaialaa Aabng. aoaat abar wlra Obor ata

aeboB bhiwagiBbamiaa. Fhidat warn aoeb liaoor Uaattar,

welche das Bhrenaait elaea Pralirieblafa fbamehmen, so wer-
den sich auch fSr diese Bhrenpoalao walelM finden lassen. Icb

meine auch mrlit . dass eine Commission genügend i^ei
. sie

allein wilrdo die Arbeit schwerlich bewälligeo ;
es >^dreii meh-

rere, für jede Hauptbranche z. B. eine , iiicderzusotzcn und

zwar auf Zeit, deoo der Wechsel hat seine Vortheile. An dem
oollagiallacbao ?erfahraa mOsste fesigcbalten werden, es lal

paitallacha und daabaib data BiiUMWcblar>

leb BiSebla wflasebaa , daaa aacb andara SttoMaaB aiob fibar

den Torscblag vernehmen liesaan und m einer DIscttsaion ein-

laden , der die gcchrle Kedaclion die Spalten dieser Zeitung

zu öffnen hoffentlich mchl abKCiipiKl ist. Vor «llen Dingen wäre

es nÖthig, zu erfahren, «ie die lIiTreii \erle;;er Mch ZU dem
Plane stellen. Inleressirt er sie nicht oder lialten sie ihn von

ihrem Slandpunkle ans für unrealisirbar, was kann da weiteres

I. Ab aia a|Mci«U laOchle ich daher die Biue rich-

waiaa aBUMyricbaa. liaTaiaaab,

b* aMd iManrtbai luMB, UlaMB aalM «aa «wat
BW Bfai aar naiiau ganwaos warBaa , bbi bibi wara , BMiBar
Meinung ii.irh

, nicht das Geringste zu riskirco. So will ich

denn abwarteu
,
ub und wie !>icb die Herren über die Sache

sussprechen.

Dass auch Sie, meine >erehrteste, die Angelegeolieil iolar-

essirt, habe icb schon früher gesehen. Ihre An>icht«a mb4
VorMbUse sind aber zu idealer Natur, ala daas icb

dMkit äa dan Berran Vailagara aa Balarbraitaa. Ma (

warn <pwbaaa' piBkllaab babaadaU wardab aad prafctiacb akid

dia Harraa , daa Baaaa ftnaa dar Nald Isas ia , wobHi Bbrigaaa

nicht gesagt sein soll , dass sie nicht auch ihre Ideale hllten,

bat ducti UerrJ. Rieter-Biedermann solche sogar verlegt. Doch
Scherz bei Seite: ich meine m dieser Aiijii-Ie^'enbeit die prak-

tischen Gesichtspunkte im Auge bohallen zu haben und den-

noch muss icb mir vielleicht gefallen lassen, daaa nair Idealis-

mus tum Vorwurf gemacht wird. Wir wollan aahaa. Jadenfalla

würde ich protestireo und mich aoT Sla ali ABlorilM baraCMi,

Brta oK babaa Sla iM» aebaa tM^i lab aal — Ibr
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Aus der Musik
mEdutfl Ussen

nHelM^NMnSM ndGoethesFaiei
für dns TManofcnrte

tum Concertvortrage bearbeitet

Tin Franz Liszt
Hcfi 1 Mbelmiireiit Hogon und

Ua(t II. Fault Oal«rbyioiM. uTt.M,
Mlltl. Iwitl HiifllH Mirirh niiil

in maiocn V«riafe

:

MrdM

(«4

von

NIELS W. OADK
€p.S4.

koforte und Vlolin
baarbeliel von

Friedr. Hermann.

Md.«. ! MeaieuHM, <to IM riuww Oertee.)
No. •. Am BMbe. (By Mm Brook.)

No.<. Zttcvocel. (Birriaof paM»se.J

Mo. 4. AbteManeMfeati (BvoaUw-Twiliglit.)

Pr. 4 ur 8t Sji.

Frani Usitf

s

Leipzig.

Achtes Heft.

Pr. « ^ 50 ^.
CF.KAEIIT,

niiii.s.-s.r

1*1 !
Zwei leicht ausführbare

mr
n, AJt, Tonor luid
Mit besonderer BetUcikwfihUgBim

Kirchen, Sctatfluf» nl
"

coinponlrt von

Eobert Dornheektera
0V.1S.

No. t . »Spi getreu bis in lien Tod»

No. 1. •Goldig und barmberxig ist der Herrt.

Mter#jr. »tmmmUSSjl.

Leipzig und Wiatertbur. J*

[41] Soeben erachieoan io malBom Varlege:

Swcl

PARAPHRASEN
beliebte Lieder.

Für

Planolbrto zu zwei HSiuleii
von

Robert Keller.

Ita. MlteV. C> llt P.« Op. No. «. Abeodreihn .ü

Äirtti. hAit MaedeMcbeie t. von Wük. MiMmr. ur 4 .

1

Mo. «. LetL MerB.« Op. t. No. «. Der letxle GruM ;
»Ich kai

Walde hernieder., von /. von EichendoTf. ^ «. S«.

uteo

Leipzig und Winlorlliiir. J.

(4t] Boebon cr*chii'n in meiiiein Verlage:

5u ^<dex Rotten.

SONATE
rur das

Ptanoforte acxt zwei HÄndeii
componirt

[. LMK greettor Verehroog gewidOMt

HANS HUBER.
Op.47.

Prele S jt.

i Wtaieribur. J. Bietermwtnn.

tP«] «IMll

Qaartett
fUr

swei Violinen, Viola und Violonoell
voo

Eduard Horn.
Op. lU. Pr. 4 50

Leipzig. C JT. JIhMf,
FttwU. 8.-8. HeftparttolleeheedlBet.

^811 Neuer Verlag von

J. Bieter-Biedermann in Leipzig und Winlertbor.

Characterstudien
rar dae

PUmoforte
componirt von

Wilhelm Maria Fuchtler.

Belli. 1 M ^. Balll. B .jr 80
letelet

ipaea«ur4,«a. Mia.i.Bi

TertegBr; J. ileter-Biedcrmann in I tip^ip und Winterthur — Druck von nn iikopf <S Härtel in LalpB%.

Bspedllioo: lietrai<> Q««nUMae «5. — ftedactuui: Bargederf bei Uaatbvg.



1>1» All(»m»lll« B-j.l'V»ti<r>l« li:t~nt

mal M iuw *U« rwUator u4 Bxk- Allgemeine gj^aragn^^

Musikalische Zeitung.
VeraotworUicher Redacteur: Friedrich Chrysander.

Iidpiig, 5. Min 1879. Nr. 10. XiV. Jalusug.

iBb.ll: Die alt* OrfelUbuUtur — Zur Geichtehla der laslramenlc und der InatrunieaUlniuiili W". J v W«?irlf
, ,

(.f.. luchi« der

ln»tniiD«iiUlinu»ik Im \VI Jihrhundtrti H. U««isfllt, Hittolr« de tlmtnuiMlattoo depai» le Wl« Miele jumu * ooajour«).

schiuiü.t - Eduard Hille — Bl. UtatmtmUßt 0iwnliwUM tU dl. Japoi (VMwIwI. iw a.—|Mw 9ttd. ntkttu —
lo Serben —nn. Anieiger.

IM« alte Orfaltabalatiir.

Vm C t. In.

»Noch einm«l?!< höre ich manche Leser unwillig ausrufen

aNoeii Sicht ttoag 4m SiraM», ob d«r BaldMiwr dlMcr Mumia
X«ftoT«d«rlbrinlta

Im uut Mb wvit MiUwftt>

dl. OMlnld der LeMr oaeb Jener Seile hin noch .tooial io An-
spruch nelitneo zu wollen. Seien wir Jedem der drei Hlnner,

die lum BckiKiniwerden jener N'jt.^liun boigetrjgen , Herrn

Christ. Herrn (it-v.ierl, Herrn Riem.iiiti (iinkbar dir da« , was

sie in jener Ari^plc^enheil gethan , und .-.elitn wir in-ber lu,

was für Resulute die Geschichte der Tonlomsl au$ jeuer Ent-

dcckang zu ziehen bal.

Dm BInMndM dum aUMdiagt hrtanoan. dM. « lof im
QtlMtdarMhMlMKiNhwMUik niebttiolMr|Ma|«riMtiri

MfWmMk tUm mMktUtnit Mimm Bb«r dmrUit Fragen

WIWfBMi m Mrln. *) Ir gtaubl abar Mt AnftnarkMoihatt der

taabknDdlgea auf einen Punkt lenken tu sollen , dar Ihrar In-
aehlnog in hohem Grade werth ist. hofft zu richtiger BaoTth.!-

lung jenes Factums eini'ii ru' ht unwpüentlirheo Beitrag liefern

zu können und bittel, falU er sicli Im Irrlhuni beflnden sollte,

am wohlwollende Belehrung

Wihreod nach unserer bisherigen Kenntnios io der ältestea

cbriatlicbra Zait bis weil in dat MiUdaller bioeiD das System

dar acbl EtrobanUlM bMraehl«, ton dannn J« ata aulbaatiKher

ud ain ptafalar dto TSm D, £, P, 0 warn Omi^n batleo

aad 4fn JaiHüifc Ihm LaUw nu 4m afotuh«! Ttann oline

bnu md btMalaa, bdwn wir nnaardlng« arfriiraa, das«

dte OrgaiichUgef das Mokiscben RcMwi Im It. lihriimdart

Ml folgender Ncutlon bedienteo

:

A B CD B P GA,

OuracaU aU HaUMoa m driuar md «iobaaMr Stall«. Er-

dMBaiawar. «in da
abnrhaopt, uns «om Orient CbotttMall md koomit, wie am
dem rousikalitchen Le\ikon de« Pbiloxenos [ConslaDlinopel

1859) 10 erMhen, schon bei den alten Byzantinern vor.

Wie sollen wir un^ zu dlp^>,r « iindL riKlien Nachricht ver-

balten T Sellen wir die bisher ciustituaiig überlieferte und «e-

') Der werthe Harr Verfaa*«r bat uo« Alle hierin lu Gcno«s«n,
leb wttiata nicht, wer ticb rOfamcn konnte, von die»em Geften-
mahr als bOebalaos •iuelBe Selten arforacbt xu babeo — e*

glaobia Lahr, tod den acht Kirchanlflean , ohne welch, .ta

VarattodAi« dar mitUUllOTtichan Musik oomOglich iil, Jetzt aof

Ae Man ifiller den 19. Ton naenie und «ßa bat nae

IST Herrschaft ^teiiommen i^I- — * Viel andere llinK« es ]><].••

falls nicht , wenn Ht-rr lie^üerl sagt hi'-loiro i'l llii oncdele
uiumquc de laiitiquile. I. \i. iiOi : »Oliktleuh ilds vollkom-

mene System der GriMben noch lange die Urundlsge der

theorelisdim Unlerweiaanc tttidan sollt., behauptete die C-

Tool.it.r, onaare Oancala, acboo Im 10. Jahrhundert thal-

aMhllob den Yorreng. Wir babao hier ein uraltM und unab-

weisbarM ZragnlM dafir« doM Im da* Vtflinra dw Abaad
landM*) aio eigraw MUtltnliidMr iMlInM Min. Dm vob
iboMi zuerst aufgestellte Priocip der Musilc seiMe Osch Jahr^

hand.rten in einem langsamen . dunklen , oft onterbrocheoen

Gang zu einem neuen biirmom-i ln-n System führen, das sich

in eiocr Kunüt verkorpurli: , vun welcher das Alterthum keine

AknuuK hatte.'

Wir müüMsn gesleheu . dass uns in diesem Crtlieil die Be-

deutung der frtnkischen Notation vud zu hoch aD(te»chUgen zu

sein ichaintf und aiod der Meinung, das« sowohl dlMM System

dw NotaMdMÜf als auob dM VorbaodMMain von Orfaia ia

dM C-Dnnaaln sieh meht gut mit dar BamtknH dw naht

lirdMatamo «erlrtgt.

Mm «ergegenwirtige sich doch einmal den ersten unlar

jenen Tönen. Seine Halbtdne lagen an zweiler und sechster

Stelle, sein Grund- und Finaltoo war unser D, das B der frauki-

SCben Orgel. Der Umfang der Toastücke aber bescbränkle sieb

nicht auf die einfache ö-SchIj, rundum überschritt die-
selbe in den meisten Füllen um einen Ton nach
unten. Für die Musik der griecbisoben Kirche verweiM
ich auf BoofiBuM-Dttooadray , dIndM sor b owaiqne

aiasHfan |im«m (Pferia f STT) , dar dno Dahag dM
Tonn 1« aiBlhaäliwIm «nwahl ata jdsgrinr Hm aanh «ala« hin

C. dam Ten iOar daa Omdlea hteabnlehnad aaglaM. MaM
Angab« findet ihre Besttligung durch das Beispiel aiiMs Pros-

omoion im ersten Ton bei Christ und ParaniluM, Anitaologis

Grarcd S. 136 l'ugleicb zahlreicher finden sich die Beispiele

für dieselbe Erscheinuii{$ lu der Liturgie der römischen
Kirche Hier be{.:iDnl sehr häufig der Introitus mit tief C, Steigt

dann auf D und a, bMbt ia der X>-Sc.i« und aehHeait aaf D.

beiden
die

vorkommt.

^ uj ^ .d by Google
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Man vgl. 1. B. die lotroiteo Gauäeamu* ommm «rad Rontt m«N.
Bei inderea lotroiteo hi C «lelleicbt Dicht der stl(>ri>rsie Tm,
gebdrt aber doch mii zu den ertten . t. B. Suv tiiibv mihi,

GomUte in domino. Sederunt prineipt*. Auch am S< tilus.se wird

gero einmel C berührt, um dann mit D E ü zu schlieMcn , »o

bei dem Worte mlvaiorem in dem erwlboten lotroilaa Borate.

0 MH IB 4m AM4h iir Wmm 4i

tß, IM im UMekarOffMa IBB») ««
Mrigea TmlkalB ragilMliig im tfelü C «n Antat «rf BU«
eine« jeden Sltzcheos auf. Aebniich verhllt es »ich mit Alle-

luj.i und VersilLcl der Messe pro vilanda morIcUitate [ib. S. 509),

ileiii Al eliija am T u. il. ^ Bi-ctiof>v Thomas u. s. w. Auch die

tenscbiedenen Könnende« Kyrie, Gloria, Graduale , Credo,

kurz »0 tiemlicb alle Tbeile der gregoriaoiacben Litargie könoen

l>iiptole liefm (Br deo Oebreoch dee tielea C im eniea Kir^

IM alw lllr 4iMeQ To« einsm BawAboltelMr

I MdM darf. — D«r b««1i« Tm
MIati oM bit itaf i, total

auch bei ibm ist das C eia balMMr Klaog. Manche Nummero,
die im Gradaale dem cwoitaB Ton logewiesen sind , reichen

gar nicht tiefer al« bis zu diesem T. >i> Allduja der Weib-
nacbt»-ViKilie oder das des N>ujii!irsi3Ki'>- In anderen Ge-

bogen wird lief j4 zwar tseliraurlil. aber nur fiii (i(iini;i"i M.il,

wBliraod C twölf- bb sech^zehnrual berührt wird, vergi. das

I de« Sylveeterlages, sowie das für den Tag das AfNMtele

ecitM 4m tweitea

CB
I TMkarB ibre

Qberall tat du tief» C ein ganz waamtiidier, nnentbchrileiwr

Ton Wenn nun auch no<"h Gesänge amlprer Kirrtientonarlen

das tii"fe (' berühren, t. B. das im >ic'rlfn Ton stellende Credo

der «ewöhnliclicn Mes^e . no wird es gewiss einleuchtend er-

scheinen, dass die primitiven Orgeln des 1 0 - Jahrhundert!« wobl

aoeb das tiefe A unserer Jettigen Scela enibehren lionntcn,

CitaM naSgliM MIm darlto. und

welche «I» 4lB «•>
I In 9mm vM twd QMtMtoM begannen, dMM cta Halb»

ton fol(;tt' X^ p ilte .4-Taste, gleich unserm C. war eine Art

Proslaiubanoracuos, die zweite Taste cnltiielt den Grundloii der

beiden ersten Kirchentonarten.

Bis in die protesta ntische Kirche hinein rä»«( sich das

Cala Bastandtheil des ersten oder doriseben Kirchenioncs ver-

Mm dank« mtu dto Maiodia daa iCbritta, du Lawn
lataaiH. Ma MdarM Oifrt-

ah aal dar totapUn
bla dara aai Inda attf Aimb ata Tdl-

schlu«( um einen ganten Ton hSher erfolgt. Von Pastor J. Lyra

ist in Göttingen I S73 eine Schrift erschienen, welche den zwei-

ten Kirchenion .iN ii'n in sSmniÜichen SSizen der lutherischen

Liturgie herrschenden nachzuweisen sucht, und in der Tbat
acfaJiessen die dort beigdbracbten Stöcke alle auf D, nachdem
aia Biit C aoiweder begaUM oder es bei der Scblusabildung

Aach diawOaMingi beweisen also gerade das,

riaraakaMH, «IbiMd iiM allatdiw
Haal> ob ito aHa Mibwacdi( ttM iwaMMTm Md Mlabl

waiee vielmehr zom ersten gerechnet werdM nBn«D. Oto
lltesteo lutherischen Cborlle zeigen uns den Zustand der Too-
kunsl um ein halbo-. Jahrianscnd spüter als Notker: trotzdem

finden sieh aurli in ihnen lutrh Spuren von jenem üolertooe

der doris<-hen Si ila. In Kade's Ausgabe von Joh. Walther's

Oeeangbucb stehen, wenn ich richtig gezählt, elf Lieder dori-

scher Tonart, von denen folgende sechs den liefen Nacbbarlon

MbarilhrM: No. B aCbrial lag in Tadaabaodav. N». l s «Oiaa

atod dl* hriripo aah* OabMe, Ife. t» sHm koMt* di

HaUand«, NB.Bt Wir' 8o« nicht mit uaai, Ko. 35 »Wirgtaa-

ben all an alOM 0«tt*. N« ih »In Gott gelaub ich«.

SchUeaalieh laiKn sieb uich |au$ der weltlichen Lyrik

dea 14. and tS. Jahrhunderts Beispiele für d.>s tipfe r der

doriseben Tonart beibringen. In dem »Locheimer Liederbuche«

(abgedruckt im zweiten Bande der Jahrbücher für musikalische

WiiaiMBhift) habM i. B. die Nnmaiani 13 oad »• doriaeha

Ii NB tiefan C htaab. Aa

wahrscheinlich , dass dorische Tonart voriiege. Nehmen wir

jedoch mit Arnold die«« an , so beginnt die dritte Verszeite,

wie es -.: li.'iiit, im Ti.iior und Discar.i niil Jfin tiefen C.

Weiterer /euKnisse wird e.s sicherlich nicht bedürien , um
zu beweisen , dass eise Orgel , anf welcher die Geslinge der

aohtKirchentöne gespielt werden sollen, nothwendig mindestsM

aiam Ton unter den Pinalton dar aralaa Tonart binabreicbM

MHa, da« abar Or dM Omdion daa haiiichMdM SfaMM
a« diaaaa üatfnt katoa MIBaae b*socm wmdm dMM. !
der Uteslan Zeit, als ann aieh mit der Zahl dar OrgeUasten anf

das allerunentbehriichste baaefartnkte, wird man nur einen

Ton unter die Tontca des ersten Modus hinabgegangen sein,

und aus dieser Zeit stammt eben die sogenannte frSnkiscbe

Ürgel-Tabulutur, in der A die Bedeutung unseres C, B die un-

teres D u. 8. w. halle. Mit der Zeit vervollständigte man das

Instrument, so dass es auch für deo tieblan Klang der zweiten

1} dBM hadorfta aa aoeb twaiar TaatM, dia

Beneoanng aaftam, nadi walebar man dM tialUM Tm A, im
folgenden Ton B, den Grandton der erMan Tonart D naania

u. s. \v. Es war aisn d.inn diejnnii^e Benennung eingeführt,

die SU Ii in England vollsundig, bei uns mit Ausnahme des

TcHiLS B für alle Fol>;ezeil erhalten bat. So wird man die

l'eberliererung von der frünkiscbea Notation dea 10. Jahrhun-
derts annehmen könoen, ohne nrit

acbicbU dar Tonkuaai ia Coailiol m (

Owchichte der Instnunent«
Instrumentalmuaik.

\ Tafeln ;Äbbil-

«ad W SaÜM

WaalelewiU, W. J. v., Geschichte der Instrumen-
ta 1 ni u s i k i m X V I. J .-i h r h und e rl. Bi r liii J. Gut-
lonljig

'*'"^:,^J|J2?'*iMMMiiBln
^

Musikbeila^en.

Uvab, I. Iis, Histoire de rinstrumanlation de-
pais le XVI* Bibel« iuftqv' A B<»a Janrf. Hri»
(PinniD-IMdo4 4S78. SI «ad iTO 8. (OIm
MnnidNolaB).

(Bahlaaa.)

IV.

Dar BWiHa IMl d« Latoix'aohM Buches empBehU aiflb

laNMball aaioas SuJeU, da, wie gesagt, ahm
Itonographie der Instmmentalioo noch nicht existirt, wenn auch

I. B. Ambro« [im dritten und vierten Bande seiner Geschichte)

werthvoile Beiträge zu einer solchen geliefert hat und die Bio-

graphen zur Charakteristik derloatrumeotation einzelner Meister

reichliches Material gebSufl haben. Ein Vergleich dieser Vor-
arbeiten mit den betrafandM PtartiM bei Lavois wird gawiaa
oft zu Gunsten erttatar amMtot AaalObfilcbkail nad
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heMen fendraHtll, and wo M dtraof ankomiat einen grosMn
hi»t<jri<chfn Zug, eine Entnirklung in (.-iner besliuimUn Rich-

Uian nifhuiweUen, entsteht die Gefahr die Individualitaleo lu

verletzen . Jus Bo-^oudere im Allgemeioen verwbwiodeo zu

tMeen. Auf all« FlUe aber icl der Vertuch, eoJcbe allgemeine

Orieniininetpunkt« mak Ar «tteees neaeete Feld moaikeUKber
(iMehMlUforaelNHt M fMriMM. MtM dMkWMWtk. Wa

SchlaKÜfhtpr dem allgemeioen Interewe nahe gerückt

kal, und dabei iu4«< dann M.iact)erlei iiu Einielaen steh Sö-

ders gestalten : Laroix' Verdienst wird aber bleiben , den An-
bog Kemacbi zu haben. Onter die allcemeinea Aafslellongen

der ao^edeuteieo Art, welche dem Bache elwaa BiMidnndei,

Beetecbeodea geben, gehört s. B. der BincHi( im
Im tweiten Theil : »Ba M allgemeto anrrtMWl. ttm llr din

•Im (Komi dw)

gh Inetnimenl von sanfter and diacrater Klangwirfcnng ohne
Kraft und Glani, eioe groiae Guitarre, die sich bOehatena dazu
e\t^Dvt mit ihren Harmonien die Singslimmen zu stützen. So ist

es 10 der That lao^e gewesen und ^eii den ersten Jahren des

18. Jahrhunderts bis .nif Jen tieiiligen Tag, wo da* italienische

Orebeeter wohl ttnneader (piaa brayaot} aber nicht aympbo-
gmrardM IN; I« *r MrameiMnl* 8tU dw MaiiMr

[Mdna 17. Jahitaadert

I derOeeehlchle anaarer Kanal.

In DeutsrhIaniJ werden wir das Orf hosler sich immer mehr
vergräesern und auf sicheren Kundamenlen fesl'ieUen, mit

einem Worte sich modernisiren .sehen
, ohne d.is» es darum

etwas von den iostrumeotalen Mitteln eiobüssie , welche daa

16. Jahrhundert der Pdgeieit vermachte. In lullen dagegea
wird daa Anfanga an Klangfarben reioiM Orehenter iwar Btehr

iMcran Kiu (coh^akm] gewinnen, abar mif EmIm dar Maaaigfal-

ki» nt d«a OnMOf «ipM. abw aDa «Ha anderen Inatnimenle— Poeannen, Zinokan, FIMeo, Obaaa, Trompaun varachwin-
den eines nach den andern aus dar llai(MaN| Wit Wir lia

im 16. Jahrhundert fanden.«

ADerding* hat solch ein ilalieniacbcj< Orrhesler des 1 7. Jahr-

hunderts ein sonderberaa Gaalebt. Lavoix theilt (S. I96j mit,

welche lostramaM Ii ImK» MMihdniia Sa* iliwlo (IM«)
baajUftitiwana:

I* VkttM»

Arpe
Liuli

Tiorbe

Violoni

Lyra

Bas»o coDiiouo per gravicembeli.

Man würde aber doch fehl gehen, wollte

«kaeiar fSr da» paraala dar Zatt Ja llaKaa

s. B. Maniaftrlarf OrdüHir mhnt daa Sali

Mf: > Orpaal dl h|— {UaiM

f

Hüawwha), ilafri. «Troai-
kaai. f CaeaaM, I Plaalia», I dariao nad ! Traoiba aordiaa.

Immerhin iot aber eine ganz auffallende Bevorzugung der

Sailen- und zwar apeciell der Streicbin^lrumeule der soeben
auf der Hftbe ihrer baulichen Entwickclung angelangten Violine)

so ooestatiren, waleha ohne Zweifel veraalaaale, daaa die Tnn-

eio solches Or-

6o waial

AosdrockanUiigkeit der Violine aosbeuleten und sie zur Königin

des Orchesters machten, wa» sie bis heute is,i. Von den Ita-

lienern lernten unsere deutschen Meister nicht nur die neue

ficliaudlung der Singstimrae , >(>r,dern auch der Instrumcole;

das soeben auftauchende musikalische Drama mit seiner primi»

tiven Gestaltang der Seoco-Bedtativa iai ala dar Aaaganga«
panki dar niodaraaa laalraaaatalaaaik t

•eharf

Bipirung dar I

der Singsltmmen , So primitiv der .Infarv dU--sieht — es ist so:

denn wir vermogeo bei den musik,)IiM'hijij tiraiuatikeru die Eot-

wickeluag der begleitenden Stima)en zu lipobachten von dem
monolooen Beaa Peri's bis zu dem schwierigen obligaleo Violin-

aolo in Scarlalti'a Laodkea e Berenice [Lavoix S. 103). Schon

Monlavarde machte Gebrauch vom Tramola dar Slraiehiaalm-

aaau Im Combauioanlo di Taaeradi a OarMa (IMi) and aa^

a IM daran gawiaa iMt laiaaadiilUfc. wmm ieh

die Anfllnge einer eigenüichen Instmmenlation , welche daa

Soodertimbre der einzelnen Inalrumente künstlerisch var-

wcrlhel, au der Wiege des musikalischen I>r,iiii.i-. im stUo r^
preseniaiito suclien mochte. Lavoix hebt das zv,ir nicht aus-

drücklich hervor, vseist aber doch darauf hin, da^Ls z. 6. in

Monlaverde's Orfeo den von Conlrabesavioleo begleiteten Sauf-

sarn daa Orpheus dia llllllanfniKBir begleitet von awai I

tttaa oad «iar Poaawia aalawilaa ; daa iat (awiaa I

Lavoix iat zweideutig ; man nannte I

(Zungeowerke) , die organi di legoo llonlevarda'a ÜBd abor

Flölenwerfce.] Mir scheint aber, d.iss L.thji\ über Ji?>e Dinge

schnell hinweggebl, weiter dem Orchester ohne Blasiu»lru-

menle die schon angedei>it':>' li>-deuisame Stellung anweisen

will ; dieaea ging aber nicht dem Mooteverde's voraus , enl-

wiokalta aich auch nicht aus ihm, aondern einzelne Zeitge-
aaaaa daaaalban, wia Oraadi, Undi, Ceriaaini, Cavalii

dia Bbaiaatriwaaia aliltohil. iekaanüich aagia aaah

Mdial
mentiaiaa aiekt Mdaa kana : denn sie blasen alle falsch* (Har-

purg, krit. Beiirfga t. IIS] ; dia Abneigung der Italiener gegen

die BlastnstrumeDie ist also gewisa biatoriach, wie umgekehrt

für Deutschland eioe gewisse Liebhaberei för die BIasin$lra-

mente zugegeben werden kann, bevor sich daa auf d.is sirmrh-

ordieatergeatülzte Symphonieorcbester enivinckelte. In Fraok-

aa die Namen Camhert, Lully, Rameau, mit i

daa OrdMalar» ia TaiMadut «a I

i;

(IBM*
Aambmng von gifotil flacrad*« »La Sala Vum «ad «41
von Peri-Cacrini'? "Orfeo ed Euri-dicei durch Italiener in Paria]

rief dort ähnliche Entwickeluugsproces«« bervor , wie aia in

Italien und Lieutsi hUnJ ilireu Fortgang nahmen. Wihrend
aber in DeutM hland [Schutz^ die dem Streben nach Charakte-

ristik so leicht eotsproeaende Ton- nap. Wortmalerei von der

dem deutseben Geist eigenlbümlichen tieferen AuRaaaung para-

lyairt und vor Auaachraitongon bewahrt wurde , wihraäd ia

llaliaa daa thtmt Oakat

aar aioa aalar^aardnala Badantanc aawiaa, verloren aieh die

Praataoan in eine Bberkünslelte Detailmalerei (Lully und Ra-
meau,' . Für die Kun.st der In.^lnimpnlation musslc freilich dieses

fortgesetzte llluslriren höchst erspnesslicb sein. Lavoix giebt

in den dieser E^Riche gev^idmeten Capileln ein recht aoscbau-

licbon Bild von den FortachriUen der laalnuBanlinnigikttnal.
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Cooqionitt, dM ObwlMupl bis

JaUl England hervorKPbrarbl hat. —
Die ücbon über Grbühr igrcMse Ausdehnung meiner Be-

sprechung drün^tt zum Schlug«. E> >ei nur noch kurx bemerkt,

dass Lavoix mit ^ros»en) Flei>s die Partituren der hervorragen-

deren Meister DvulM-hlands, Italiens, Frankreichs »ludirt und
die VerSinderungen der Zusammensetxung der Orchester ver-

folgt bat. Besonders bervorgeboben zu werden verdient noch

di« UBbodingÜMM, tM d«r Lrroik dw
i

Mcni liBMf§l, otaw dM TmmhiIIi

Malion Ihoen gleich to stellen ; es ist erfreulich la sehen, wie

ein Fmozose der franzOsiM-hen Musik nicht mehr Platz ein-

rluml, als ihr lukommt Certi unüen wir unsererseits den

Hoffnungen Lavoix' uo» ans<-lijie>-'on , der vun dcui »juiiiicn

Frankreich', einem Massenet, Saint-Sa^ns u. s. w. Grosse«

erwartet. Gern wollen wir auch aiMrkeoiMn, welche Verdienste

Bariloz am die InMrumentirunfskiiMibitdarch Anregung einer

MHB, fNiw Bebandions dar eUtaraMMMi •leMI
I

Wmm Utolx

_ jM Im das entadivld-

bar — «r banal obma Frage Ibra Warba mcb nicht. — gehu
uns doch mit manchem neueren franzBsisrhen Componisten

nicht viel besser. Dass er Liszt übersehen, ist wciiiKcr erVlär-

lich ; derselbe bSIle lum mindesten im Anüchluss an Berlioz

soweit gewürdigt werden müssen , als eine oberflächliche

Kennloiss der Partituren seiner sympbeoiaBbaa Dichtungen Ihn

SB banrtbaitaa gaalaMat. Wagnar bomoM auageieichnet wag,

I [caadaatoa] ist ihm gewidmet, setoa

(aail Rerbt) sehr

baob gaal^, flbar aalaa OHtaaa ala Canpaolat wird Jedes Dr-
tbeil vorsichtig vermieden ; Lavoix scheint aber eher ein rech-

ter Wagnerianer aU das Gegentheil zu sein. Hart i^t .»ein ür-
theil iibcr Srli'.iniann, aber ich denlie un*i'>ri>rlit (J,»narh wäre
derselbe al^ rilings ein Kenialer Tondidilcr poele inspiriij und
kühner Harinuniker gewesen, aber \on Instrumentation bStte

er nicht viel verstanden [conune harmoniste hardi et souvent

bearetix, roais noa pas comme coiorisle] . Das Urtheil bezieht

b«ag dampf od aalt aatai aaH : otn—
nicht ! UtoIs aagt aelbat, dass hier das Gebiet der Oeachiehto

aufhSre aod der beiaae Boden der Kritik anfange. Ob aber die

gleiche Rücksicht nicht iiiicli eine eingehende Be«prprhiing

Berlioz' verboten hätte und nb das Urlheil eines Deutschen

über Berlujz nicbl sH'lleiilii ein noch härteres sein würde [das-

aalbe röckwüns gelesen]
,
mag dabingeslallt blaiban. Für die

Oage D wart ist Lavoix' Buch daa
od BiebA gaai vamrtbaMrai.

IIb alolii oril abNr Dbaanaai aabllaaiBD, Mi
aMrfconJUmti^wiilbat, die ar aoBada aabMr Daralat-

hMg anebl nad dia aataobtodeo Beachiong Terdlenl (S. (681:
•Die Instrumente, deren Saiten ^eznpft werden, sind ins

Hintertreffen gekommen ; einziu nnil ailem Jie Harfe bat sieb

«ebjUcn, al^er dieselbe isl n'xti niclil inli-Krirender Bestand-

theil des Orchesters. Das Pizzicato der Viobnen kann ja jene

einigermaaasen ersetzea, aber sein Ton ist hart und trocken,

uad naa kann, «bna aieb aof ibSriobM Tbaorlan aimiulMam,
«• aai

TaM.e

Edturtl HiUe.

A. la einer Zeit, da die breite Hitielm&ssigkeit und phre-

»eohafle Impotenz .lucli m Jer Tnnkiinsl »icti inmier hreilor

macht und die raflinirtesie Iteciame den inneri u noisli(ien Ge-

halt zu ersetzen f.ü( Iii m einer solchen Zeit isi es um so mehr

geboten, auf solche Künstler hiiuuweiseo, die sich nicht von

der Strömung des Tages fortreisaen lassen , sondern das Ideal

ibrar Knaat Iraa im Ueraaa bawabraad» ia aliar ftWa

Erfolges

bedarfniss isl.

7.11 die.'ien MSnnern glauben wir auch Eduard Hille,

akademischen Musikdirector m (»oitingen ,
z ihlen zu dürfen.

Freilich sind seine Werke lunJer zieiiilieb unbekannt um so

mehr halten wir es für eioe Pflicht, auf diesen Künstler einmal

ftffentiicb hiozuwslsaa, tawl «r vorzugsweise I

iai and jadar iliilgiiäia— «ü

deutsche Lied gi

mehr gesündigt ab aof

irMiiift wM
dIa Babaa« «aaarar groaaea

SAtl^^es|Il,.l^^^.r werden immer mehr verlassen, der Lebensnerr

des ijfsdUKcs wie der Musik überliaupt iJio Melodie, als über-

wundener Standpunkt über Bord geworfen und stall dessen

die Singstimme zu einer blossen FüllsMmme degr.ultrt und der

Schwerpunkt in eine an gescbraublaa Bbythiuen und ge-

iwnagaaaa Uannoaia« reiche , doch an ianarm Oehalia laara

BagleMani tariaH. la wird imawroMbr varbanal, daMAa
Ba^aftaag an» da* geistigen tun,
waehaan, mH daraalben orgaolseb t

freilich neuere musikalif^he Aeslhetiker, wie Hostinsky, so weit

gehen zu behaupten , dass die gnnze kunstgMChicblliche Enl-

wi< klriii^ des Gesanges kein anderes Ziel haben könne .ils den

det'l,ini,il<jrischen Stil , so werden derartige Aussprüche von

Solchen, ^)enen die Melodie, aod zwar die absolule, nicht die

»unendiicbei Malodla la den aanran Trauben gebdrt, weil Urnaa

die reicba, v(algaslalll|a Wak dar Utaaliariseben Phantaaia ab-

haa Parnaa «a<

wird solche Aussprflche als anhistorisch und daa

innerste Wesen der Kunst anfbeben't erktXren. Das heisst ZOIB

Anfani; r.inickl.ebren und die Periode der Mu^ik^eschichta

vou der neapolilaiiiscben Schule bis zu Schumann einfach

ignoHren.

Wie die Tookaost überhaupt, so hat das Lisd vorzngswalaa

aamitlalbar aaf Pbanusle, Versiaad nadHari daaEinzehian wia

daa Valkaa ta wiitao; dar Gesang hat uMrittalbarar OalMili-

aaadfwfc ta aabi. Dia BaupUufgaba daa IM* baaiabl la dar
geistigen Veitieftang dos poetischen Testaa, ia dar Yarkit«
rung. nicht Brkllrung des Wortes.

[lei Hille finden wir die-^e Bedingungen erf ill und reibt »ich

derselbe in .«einen Liedern seinen grossen Vor^Ungem wär-
dig an.

Eduard Hille isl nach einer Notiz in den von Ferdbuad
HiUer in Köln beraosgegebenen Briefen von Raoptmaaa, an
16. Mai IStlm Wablbanaangabaraa. ba Jabra UM koMf

Begabong herrorgeheada Uaba aar Moaik bewog ihn Jedocb,

diese za seinem Berufe zu madien. Llngere Zeit in Hannover
weilend als Gründer und Dirigent mehrerer Gesangvereine,

erhielt er im Jahre (STiS die Anstellung al» akademischer Mu-
.sikdirri lor in (iöltingen. als welcher er noch jetzt thStig ist.

UiUe's Lieder — as liagea uns 7« daraalbaa vor. aeiaa
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0«<abU, dus wir li* MiMWedM m dam Besteo zVhleo, wu
daauche LiedUUralnr in «Im latttto 10 Jahren aufxuwoi-

an bat. Mit Lieb« und Hingebung venteiikt ersicli in dcu GviM

dar Dichtung und ^iebt er seiner Emplindiing beredten Aus-

druck. Den Inhalt gestaltet er mii-^il^.>lisi:li erschöpfend, ja man
kaoo Mgeo : er vollbringt die musikaliacba Umdichtung der

OtofatartedividualiUt. Auch di« Cto»larh«iWlinB fa^l die Slim-

ah alihiKHoh

Uadanykhu von Oaftat — aiato Polfe Op. It bai SeUoaa ia

Kr)ln. /weile Folge Op. H bei Nagel in Hannover, aufnierk-

>am oiaclieu. Diese Lieder sind wieder einmal ein Beweis da-

für, wie der echte Tookünstler den im Wort ausgedrückten

StinuDuogagebalt erai recht zu durch^istigen und die reiche

GafBhIaaeah der Seele in m anadnicksvoller Weise darzu.sietlen

|, wie dia Spraeha aa wlm voUbringen kann. Wir fühlen

! Uaba uns zugetbaoen Wesens

dar Saoger von GoUeagnadeo, daia feine Lieder zur Erweckuog
«anner und reiner Etnpflndang, zur Läuterung des eigenen

Salbst Leilraxcn.

Wie weiss Hille den scbiichtcn Volk&luu auzuschlugeo in

Liedern wie : »Am Wege hat die Hose geblüht. No. ^ aus Op. 3i,

' •! Freien« No. 6 aus Op. 45 ; wie versteht er die zar-

Ttaa des sehneoden Erwartens und doch geheiraea

Iw iraln i» H». S WH Op. «>: wia «ivraiind ai^
ifWNrUito m MnOnk» to H». • 0». tiddwia

Nk • MM Op. tt, «ai !• tMk
iMh niMa «an mldaa TnmM*. Aaf

mtßM ar aleh in No. i 0 aus Op. 18 »Mancfanul als ob icb dich

MWh hitle«. Doch näher in das Einzelne einzugehen würde
uns zu weil führen ; wir verwvl^en nur noch auf Op. IS, 16,

3t , 3t, 36, 37 und 41, sKnunllich bei Nagel in Hannover, und

auf Op. 45, Mi. imii Widwain k Laipatg vM WlaMOHir

aagt irgendwo , dass die Musik nicht

aia ffibra alla

md daraua fBhMa« und aatitthaaliaa wir, war da btot.

Ja, aus allen Liedern Hille's blickt ans ein reines OemOth,
ein w.irni und Li'um'Ii empfiadendcr Kiinsller. mit oiiiein Wurt

ein edler Mi:näch entgegen : ein ireue.s dcuLsehes Herz fühlen

wir patsiren, ein Känstlerherz. das. dem Edelsten und Höch-

sten nacheifernd, aus dem unvergänglichen Born deutschen

GemQtbslebeas schöpft. Wahrlich, die Lieder sind es werih ihr

trauliches Piitzchaa auf dam Clavter zu finden, und wer einmal

diaeen ketischen Mslodia* gelauscht— sie verlassen ihn nim-

«ar, aia bMbw laiM MMBB^lar i* OMck iwd Sebaen,
Ia PMad* aad LaM.

KiMa Ub and aiaga, mtebtaa wir Jana« larafen, die sich

•och ein aoverdorbeoe« GefQhl fOr des wahrhaft Schöne er-

halten haben, und w ir »chlies-cn mit dem Wunsche, dass Hille

noch oft in die Saiten grellen möge , um uns zu singen von

'Tran*.

andMr
iaT

oad Ustoe Ktoder Op. *• hat

Ha

Tamiafc iaa Saaaagn ftlr das jugeodliebe Ahar var dem
Stimmwechsel, als Grundlage Mom spitaran Stodinal

daa Kunslf:t-si^ngcs, verfasst TOD fNdMBl IMW^
faaaor der Mu.sik. üp. m.

Offenbach a.M., bei Joh. Andr6. (1878.; 56 Stitea

FoL Veriaggoimmer 12579.*) Preis Jf 8,30.

llaka iSaraa^rnrlSlt ."ualaa fa^NLai Opaa lH*m ba-
aiMlaa. Hiar begegnet er gar vtataa CouuuriaalaB, daaa war
zahlt die Anleitungen und Beispielsammlungen , welche schon

für die liebe Jugend zusammen geschrieben siodl Aber ver-

gleicht man genauer, so besitzt Prof. Sieher's Methode doch so

viel ElgenthOoiUcbaa , daaa ar dadnrcb
,

Conourrena dMlAt — BMoHak aof du
gesanges.

Diese Abweichung besteht nicht in seiner Ansicht tiher i

IBrdaajtüandlinhaAllar.i

den. «Die frflhsalHge Anleitung dar Kaaban oad MIdebaa iiir

AosObung des Gesanges hat , sobald nicht fiberlriebene Anfor-

di^run^en an die Kraft, Leistunt^snihi^kcil und Ausdauer der

noch in der Entwickelung begriffenen Ailuuuags- und Slirara-

werkzeuge gestellt werden, nicht nur kein Bedenken, sondern

kann im Gegenlhelle nicht warm genug befürwortet werden.

Ist doch ein gulgeleitetes Singen einerseits die beste GymnastUi

ISr dieLai^ao wfa tSr daa KaUkapf, aaiaaMaakaio und Binder,
~ aUar Thalia dis Stiaun-

vollen Hingabe an den Gesang empfingt.«

Auch über das Folgende wird wohl Einstimmigkeit herr-

schen, wenigstens .uif dem Papier, denn in der Praxis sieht es

etwas ander« JUS. »Hin ruhiges und angemessenes Alhemholen,«

sagt Herr SjeLer, i^eine reine lulouation, eine schöne, von un-

edlen Schlacken freie Tonbildung, eine fliesseiMle Verbindung

der Töne und eine klar« , danlUehe Auaspradia das sind die-

Jaaifaa Ocacliioli iicbtailiia, walclia <

aviarnt» Ja

Blande sind, daa waa ile vam MriHar varisngen, mit ibrar

Stimme selbst iuu<:terguliig vorzuführen. Wie das Kind seine

Multc^!^p^dchc und auch fremde Sprachen durch Hören und
Nach.^p^eclle^ bald uricml und grrado SO gtU oder lehUeht

sprechen wird, als es ihm vorgemachl wurde, so macht es sich

such beim Gesänge Allee durch Nachahmung schnell zu eigea;

ee sollte deshalb tuuältn Gumg eigentlich »iemal* m Mfraa

6«toinm«n.< Unedler Gesang soll hier doch wohl soviel beisaea

igaaarOaiBi«. Dm Büna
iat ahaaaa vtmKifUk, «Ia aaaof

Oabiaie onmS^ieh M, daeBad var darKaontoiM
der Lasier tu bewahren ; hier wie dort wird der Pldagoge

seinp rnirfil erfiilU h.iben, wenn es ihm gelingt, in »einem Züg-

liiiH d4> llewusslseiii von Gut und Schlecht zu wecken und zu

krüfligen. Mehr wird Herr Prof. Sieber im (irunde anrli nicht

meinen ; das von ihm aufgestellte Ideal ist aber doch geeignet

Missverstttndnlsee zu erregen, eben weil e« unausführbar ist.

Uebar daa Unraag mid die Becraazung dar GeaanflObai^
In diaaaai AUar tMl ar ioiAllMaMlaan FatoMdaa : alNa r

*) Das Ia Baoiidrock betgsgeben« Vorwort trsgi die etwaa
niedrige Nummer ifttT. Vielleicht wurde et schon fUr ein früheres

Werk •schnct>«n. Der Herr Verfasser vt ir>l »einer grossen Zahl

voB PebUcattooen begretfea oadcnlscbaldtieo, dass wir dieses aicht
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Aeeeoluation und ia der Aatfflhnwg

nkber Volaien, Scalen uod Cadena«o mOsMn tu bMdwMmMi
Grenzen geballeo und in keinem Kalle iibcrlrieben iin<l zu weil

au!^gedehnt werden. Der Lehrer h.il ^leu nii dem Princip fe»l-

ruhallen, ila>s Aic iii,iiijiik:fjclien Uoschu klu likeilen , die iiiüii

Tom gebildeteo SAn(^r vcrUngt, beim Kinde mir iinijfhahnt und

$0 HMtl mttwidUÜ werden können, als e» die uxlin lui-lii' knr-

f«rtidt$ OBd gtm^iiki Mtgahmif eben zul&Mt. Weitere* fSllt

dar Ml Mdi Mm WobmwImI anbeiiD, wo dia aingalMad«-

ren und oMlhMMdanB AadiM dw KoMlaHaiiM ibraa A»>
fang nebaea.*

IVhpr lüe^o Zwischenzeil des Slimmwecbaela »gl er:

•Wälireod der Mulah'^n ist der Gesanji ganz und gar ein-

zuslcllcri . >oll der SliiimiL' nirht pnipriiidliL-iicr Schaden zu-

gefügt werden." Dieser Vorschrift wird bekanntlirti .«o vielfach

zuwider gebandelt, daaa eigentlich gar keine guten Stlmnien

m»hr bei Erwachsenen vorbanden teia miisslen, wenn das

Singen wlbrend der MutatiOD wirklieb so nachlbeiUg wire,

SflWdMikeH atnd to einzelnen Pineo schwer m IMani, weJI

dt* Otgm viele Jahre lang vor, wghreod nnd nach der Muu-
IIM WH eicKTii S.icliketiiiiT henfiaclilrl witiIcii riiüsste, und

zwar bei HundurlL-n MJii ludividüen iitiliT d>Mi v pr><-tnpili'ii'.len

Behandliing<i;irten. Solctics i-l niLMua!> der K.dl pewe^cri, \on

•igeotlicbeo Beweisen k«nn also auch nicbl die Rede »ein.

H Ocsangorgao verateckl, Maentlich in den-

1, wvtob«M dw MmoMtMagiMt in Fnia koA-

ge6MM Oaniig* In dit Mrabe ra mIiMm tat «der ob «• In

lipffrcn orsaniwhen Fehlem gesacht werden mn.ss. die erst bei

der liiirpL-rlichcn Reife zu Tage traten. Der beste Schutz

gegen Misshr.iiK ii ist die Erraaltuni; des Ort.iiis wahrend der

Mutation, und wo eine solcbe EncblalTung eintritt, da wird der

Gesang auch ohne Verbot aolbBren. Bs genügt also hierauf zu

«orwoiMn md vonwehroibM: aWoao der Oowng unter die-

I Iba MMmnig |Ms ala ; MB dv IillUpnt daa Or-
aMh dia toM la ilngaa von ailbar tiladaritahrM.a

Worant dann zugleich entnommen werden kann, dassbal ataor

fortdaoemden GesangfVhigkeit das Singen auch weniger nadi-

thellig ist. Thatsachen reden hier laut genng. Unser« besten

Stimnien kommen gewüholich aus Kreisen , in denen es unbe-

kannt Ist. dass e«i eine Mutation giebt und die nicht d.ir,<ii

denken, sich nach ihr zu richten. Gewöhnlich singt das Kind

mit »einer pblnooMoalea Stimme , so oft ee in Familien oder

aaf kMMa Thulara too Dakaadlf bafibrt wifd , am daan

VOM iifaad Jaannd •entdeckt« la wardeo, weleber das Waader
' Hals and Kopf auf die bSbne bringt. Nach alten mdglicben

va^rten und stimmverderblicben Verbuchen \<,ird liier nach

ood nach das Gebiet gefunden, auf welchem da.-, ir'uu Talent

beimisch ist ; und dann er^t, nachdem eine ziemliche Berühmt-

heit oder bobe Gage erreicht wurde, beginnen nachträglich,

aber seilen anhaltend und gründlich genug, ernstere Studien.

Wa^aSgby MWU^tobaaall|^^ dia wM»Ba

aoldiaii MoMsa waiaacaa noa Labrar aad bWlar» Ä «wria
bald abgeonizt Be4o, sie aifliao ia Folge TaritaliTtar oder dnga-

aOgender Ausbildung «cboeU ZU Grunde gehen; und dennoch

hllt »le sich von einem Jahrzehnt zum andern m gleicher Külte

und Schönheit. Dies« Thatsache ist um so mehr geeignet uns

zu verwlrrao, weoo wir aoderaraeita wahraeboMB, dan Slofer

bal

Mmb* Mb einbSsaeo. Nennen wir als Beispiele langdauemdar

aHMBao aar Waabtai oad Tharaaa Tiatjaaa. DieLats-

lara taatkan *or IbrMi Bad* iB |Bl oad «al. wia aar Ja MK
vor . ihr« Sobola arord* nfar an daai Altar akht baaaar. abar

ihre Stimme anob kmtmvm eis OMrklicbea schlechter. Dagegaa

ilenke man an Jenny Lind! Bei einer vollendeten Belierr-

'^rhung aller gesanglichen kunstiuiluM ist ihre f^iinime längst

dahin, so dass sie kaum einige Hc-le i:i r>i- I > u Li> ins mittlere

Lebensalter bat retten können. Diese Beispiele stellen durcb-

ana aiebt vareinzeii, sonst würden wir äm aiobt aalfibraa. Also

M loHl «ad SUaiaa iat glimia* ; jadaa vao ibaaa bal

Warlb I alat (ilH abar aMN la da* Mdaia aaf

oder ist doreb daaaalb* in «alaar liiMn* badiii^ Wa aaMaa
kradvotle aosdaoemde Stfmaia Ist tn dar Coaelllotlen begrVa-

det, wie etwa ein liiilcr Majori. Wer ri-jn -.Icli.: k-i'^^e^-riete

N'jilurg.iben l-ie-.il/-t . der wird irolidem i;ul lliiiu _ iJit: lImIcIi-

sclicii Vorsclinflen lie-^ XrjAp^ und dc> (jrs,ini;Ji'lirpr- nicht

schlechterdings zu verachten , aber man begreift auch, v\ ie er

trotz einer nicht vorachnftsoAssigen Behandlung dieser Organa

Waa wir hier-

.. tt >> *»
wt3b

babon, waaa sla otabl von eiaarWabMcblaabaa aaf dl* iad^

viduelle Natur begleitet werden.

Die Eigenlhüriilichkeil der Methode des Verfassers, welche

wir üben betonleii .
wird am tn-^ten klar werden, v\enn «ir

seinem Lehrgange im Einzelnen fulueu. In der vorwortlicheo

Einleitung führt er zun^ichst den l'rulang der verschiedeoea

an und giebt dann werth volle Wiaka iibar dia Aua»
des Schülers, von denen wir hier afad||a wagaa ütrtt

musterballea KOraa oad Uaibail aaflUma.

•i t. KSrparbaltaat aad HaadaUllaag. Dar
Körper des Singeoden soll fest auf beiden Ffisaaa rabeo , dia

Arme und Hlnde müssen zwanglos herabblngen, der Kopf darf

weder empor gereckt noch aurh herab sedrückt »crdL-n, Was
den .Mund anlangt, .so miiss derselbe gehurig, doch nicht über-

trieben . geöffnet sein und in seiner OelTnang ein seitlicbaa

Oval o bilden, indem sowohl die Lippen als die Zlhoe ausein-

ander treten. Bei der Bildung des Vocales a müssen alle Huod-

Ibaila ia nbi«Mar Laga varbarraa. baaaadan aett dia Zvat*

Spitze sanft an die Hioterwaad der Unlerzlbae lehnen. Sobald

sie sich contrahiri (d. h. dick und fest wird) oder mit dar

Wurzel rückwarl'i drangt, entstehen un.ingenehlMKliaflkblar:

Sasrn-, Kehi- und GaummkUinqe fcnaonl.«

»§ 3. D a s A t h em Ii o 1 c n. Has fimifAtTifri iiiuss sehr ruhig

und $ttU uitMrbar vor sich gehen , wobei die Hauptthitigkeit

deoi untersten Theile der Brust und dem ZwtrehfeU tunill,

wlbraad dia obaraa Bippta la uab*wagUebar Roba rarbarraa

flberbaopt atabl SbarJGaMHv aaifiamfll» «ardsa;
tritt der Leib bei dieser — Mr dl*

;

allein ziil'issit;rii — .\thmunf!sweise des sogenannten FJankrn-

uud /.w(rrh(fii'tth<i\fn-y etwas hervor. Erst mit dem Momente

des Ausalhnjcn^ , <i . h. de^ Aiixgehoni der aufgenommenen

Luft, nimmt die Gt's.iriK<tthiUgkeit ihren Anfang. Man Stella

keine unsinnigen Korde rungaa aa dl* LaWaBMimifcall ja|«ad

Uobar Bnial aad Laa«aali

Bb schon dia Uar aa^aaMbaa For-

I, weiche lür dl* Japai
Wir glaube* oicbl. M* '

dass mit vers-chw indend kleinen Ausnahmen nicht nach ihnen

geliandcU wird , j.i d.i^s fast sümmtlichc Gesanglehrer unserer

Jugend diese Hei:;('ln nicht einmal kennt n. i'.l noch kein Gruad
gegen ihre Gültigkeit oder Anwendbarkeit auf diesem Gebiet*

;
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wead%cn kSrp«riiebeD Bedlogangeo aad TorfibautM tkm
gnt«n GeMo^, die man wohl im be«l«o die BlemeBl« der
Ge<i30K^K>niDasiiL iifiiiien kian. Und diese CebunfOD
eben üind es, welclio wir für die Jugend oicbt nur »U roögiich,

.M)ndprn Jurcbaus notbweadig bexeichoen iiiü»en: denn

G«MOge baboQ sie genau disMlb« B«deutung, welche die

Turoübuncea bei dao rwiMD Kdrp«rb«wegaDgeo

Et fragt lieh «Im aar, ob das GMaDgiamea wicb-

4| tßm$ IM, oa «tot gaatcbaru SteUusf im aUgemeioan Sohiil-

IMm tatß

m werdaa, wi« daa MMparilalw T(

OntodaaU aahMhoMB vid to 4ia

mit eiaeo gewaltigen ScbllK

(Seiilu« feig!.!

IB 8mIi«d
la Ke. S d. 1- der «Neuco ZeltKbrin für Mu«lk« beicfauldigt

mich Herr RiKbbieUr, Lehrer »in Coniervaloran» m Dre.vJen, der
Unwahrbell, b«i. der absicbtlicben EnlslellaD(j von N'otonbvispielen

BUS scHK-r Drojchüre, die ich In No. i—i dieier Zeltung besprochen

bab«. Oer iVorworf beaiebl aicb auf die lo No. t am SehlaM mit*
~

Ii «I IM, abfiaabaa BaWrtWi «w daraAMiht-
1, Rieft galt «igaraehtfarilgt. da Blr Mdar alaa

raaervireod« Benerlrang Maebbielcr's auf 8. M eatgangea war:
anagaDODUBeo natOrlieb IT) den Fall, data dar OraadloD daa
eralaa Aooorde«, nach Art and Weis«- des Orgel punkte*, liamnblal-

beod, Quinle wird« Du- ühngfn'. un^iMiugend tiioiivirte Beaerye

aokittt daa Verfa»<i«r vor der argaMo Blamage, kaaa aber leider die

Oarlobtigkeit der A»fate»ja<g.^i» ^"^^
lebtahMderD, londem «aiMliaM älah mr, dia baiagla ••iapiel

ganaa In der Faiaung RIaebbMera lu rapradueirao. Ir aagl S. 57

an SchloM dar Too mir ata nariebUg arwleaanan DadacMoa! iTol-

Dieae Betipiel« will er also bachatlbl ic h v. rüUndrn wissen >'at
man bekanntlich bei den Haaplmannlani>rn a pnon aniunehmen nicht
biTiThilKt Iii] und beruft ticb in »einer •Bcliannlmacliuug« auf den
dreiatimmigao Sali mit der oaivea Bemerkung, icb sei wohl .in der

1 ^' \

^.A.i^i^ff^$s

Ich bin

boren. VI

Aoaatallangia
MaaUal

I^Mammnopurthi.-ii uhrr diese«

I

'die Abaicbl, aiiah4
KfHNi

Mi
iIMlftirtrillS*trV«^^ umiiBm

—im.'

\ iitiierkQBg. Harr RiacbMater «unsctuc durch un'. lirn Na-
men des Recensenten aeiner tbeorellschen Ahliai^!iun,^<>ii zu erfah-
ren. Bevor »Ir iliin genügend antworten ktiini.n, iM»riuen »ein«
Ealgegnung in anderen Biltlam, waabalb wir uoaera Antwort cht

WIrtaii -
-

dingt auiigeBcmBiea beben worden and iw*r vai ao aiabr, wall wir
ihn von frUber her noch ala Milarbeiler aneerer Zeltnng belraob-
t«n , an diesem alten Verhlltoisse hat sich wrnlgsten« untereraelta
mclii das gtriiigste geändert. Aua jener Zeil uci«« Herr Riacbbleter

auch, daaa wir aowobl die aaeltlicba Auafbhrun^ wie den Worlaas-

lar aaeb baanipmcbea ^ dttrfan , daaa man sna nicht
Baurtbeilungen oboa waitarea identiflcire. Solcbea

alaa Abwahr haHlgmd «taaOnwd aa Im

No. 4.

Mo. B.

Mo. «.

ANZBIGEIL

Charakterstudien

(«r daa

Pianofoxte

WülMtai Mttrift PMiflar.

UaftL ijf. UaftU. 3 i9 ^.
Klatala:

^l,n. I
No. 4. Uabaallad. . . ^ l.l«.

Drang .««.M.
osllnalo , Jt 4.10.

und Winlaribur.

No. ». Bin Naeblblld
No. t- Tani'Caprice

J. Riator-BiMlinMan.

.jrt.M.

SINFONIE

Ml Sek Bach.

Für zwei Planolbrte zu acht Hinden
bearbrilet von

PAUL ßllAF WALDER8EL
Pr. 3 uT 50 ^.

Leipiig und Wiatertbor. J. Bi«ter-Biederiiuuia.
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Königliche Akademie der Künste zu
w Berlin.
Sommei^Cursus der Lehranstalten flkr Musik.

A. Ho«]u«ksle (Hr Msiik, AbtJieUM« fRr milkkllache
CoapMlUoB.

t)rr CnH-rrichl wird ciiheill durch die l'mle'.mren Crell,

Kiel, Bariiiel uod Ober- K»l>*llinri»ter Ta u Ii i- r I

Uia AafMbmebedingiiDgeD sind au> dem frottwct erwcbilkch,

wUshtr In QmtMUmmr d*r AkMiMrts. IWnmnIWMIinw «.

Uunkcb lu IwIms im. BbandsMlM btbm dit Aiplmtflii »«
dn aDltnetobnetan Vordttendm dfr Sc<^tioa m richtenden M«l-

dsüfan. Mtor Beitttguog der Im Abschnill IV. d«* Pro»pMU geCor-

dwlen NaehwelM und rnuiJlialitcben Composllionen, bii luin 1. April

•teurekban.

•. sdMMaltilrMirikt AMtaflns fir smObeadeTMümast.
WmUtri PnliiMrDr. Josehiin.

Die AufnabaMbsdlsgMsm siad tat 4ni tnifMt «nicbtHeb,
welcher im BIfMa dST AsiMIt Wal|>|iltli Wa. < > tMflicll sa
htben ist.

Die Anmeldungen Mnil m hnfllu h uml (mi h ifrf i, unter Beifügung

der im {. 7 d<» Pro»ii«cts augegcbeoen nulbigcn Nachweito, spk-

iMUn» B Tag« vor dar am tl. April, MMyi * Ihr, tuttändendva

AofnaboMprttfting an dM DtractMat dar laMali. Konig»plaU No. <,

Ma Pfttfirag darar, wetobe «ich tur Auraahm« in die Chorechule

Cfcriftlich (iriRfmeldet haben , »irrl »in i» A(trll, Morigeos n Lhr,

din Prbfun^ derjcniK''i>, v^r-!' Ii«* m dcu CLmi' aurgeoomDen tu wer-

dnn wüaschcn, an dtniselbeo Tu« nin 4 Cbr ab^ballaa. DtaAapt-
raaien haben sieb ohne walMN iMMalMMUgaSf la dsa AalHlMaa»
prataafan «iasiiflndeo.

C. liatitat flr KlrchenmaMi
(Alcundertlr.

Direclor: Professor H » u p U

Zweck der Aaalalt: Aaibildung von OrgaBialan, CanUiren, wi«

aaah ycm MaHtlalwsia «r hahava UhiaBMallaa, laafeaaaadan

MaHabiar^Saalaara. AmMWIMm ViaapsMa aiad daich 4aa M-
mior daa iMiliuti in badahaa.

Na Anrnabmeptofunffadal aai tl. Afra, Mnniaa t nr. Im
Looale das lastUnU »latL

Barila, den 4S. Februar *S7».

Der Tonitniide dar auüaUBekM SectiMi dM SeiiAti:

Ofcsr KapiWiiimr

|M] ikieben erschien in unserem Verlage;

100 Kanoni su 4 HAnden
flr AiOtagar im DftTlmpM

von

HEUMRIGH SCHMIDT.
|Kfaa»-TMaHM) Jr*,99.

IB-TaatHaa) wri,i*.

fParsllal-TaBadarlraat-Toaariaa).« t.M.

fParnMel-Tono der B-Tonsrten) . .#1,0«.

£d. Bote <t G. Bock,
KOnigl. Hofino»llihtndluog.

talpsifantr. tl aad Datar daa Uadaa l.

- n. tt -

' III. n -

IV ti -

Berlin.

I.M.

t»«* Cello-Compositionen
von

Wilhelm Fitzenhagen:
fPnfetnr ii Caiumtnlu n liAii.)

öi 1 Iwei Lieder ohaa Warte f Cello u.pfie. N0.la.tk.4r 4,0«.

Op io. BftUade für C«lk)-Solo mil Orchetlar -<<.»«.
Ballade für Cella Bala ailt WaaoTofla - «»•••

op. i». layranyta rar lMaa«n»>Bal« hU Haaafciu-
baglailttag <,ts.

Op. u. OMiWftffci fr CeHn-tote mm BaglaWaag daa
Pi«Bo(or<e .

Op. *5. „CoaialatlCD." Hm ^cKlIn-he» Lied ohne \V( rie

für Cello mil lli'gk-iUing «irr OrK.'rl oder des Harninniums
oder de* Planoforie . . ....

Op. «7. Btldnrlllala-Futaile (ur Violoncello -Solo mit
Plsnofortrhegleilang - 1|(

Op. 14. DaKla für Vtolonoello-Soln mit nia.<BeglaMaag. .

Op *t. Btaidetaamek« flr Jia(eTM«äMMjSa.4.
De« BlnellmmeD, •Moaikallacber Scberai. Na. t. Baaii-
iches Lied ohne Worle No S Volse

Bach, Job. Heb. , Stribwide inr \ Kiiuiunii.-.Sdiri mu lic-

»{lellung des Urcbetlers bearbeitet von Wilh. Fitzen-
hauen. Partitur 4 Jl. Stimmen S

leaka duilsato tttdu ra JA M. Btah aad UastaU
rürViolaaeallo-«o>o mil BeglaMaaB daaPtaaefarta adar dac
Orgal od. daa HanBoniomi. baart^ v. W.VIIsaahaBaa.

No. 4. Andante von J S. Bach • <,N.
No. 1. Andante von J. 9. Bach - l,tf.

No. I. Adagio von J S. Bach • . . - 4,«a.

No. k. Adagio von i. S. Back ....*...- 4,«0.

No. S Largo von J. 8. Bach - 4,a«.

No. e. Arie von Locatelli - tjt$,

HIadel, 0. F., Latpi — Sarabande fSr Cello nad Piaao-
forte oder Orjtel bearbeitet von Wllb. Fltieabagaa k- l,t*.

Balaaiaa, OirL ftitailastlcka. Op. n. No. 4 aad • (ir
Piaaeisrla aad Cello beerb, von wilk. FiUaabafaa.

DIaaa von der Krilik aoerkaaafam «oHraflIiflbaa Cala>
alnd dnreb alle MnaikalieBkaadlaogaa ta beilakaa

aaf Verlangen gern sur Anitebl tu Die4ialoa.

LMhhardftBlM VHanlwaBiHb Iwlhi SW.

t,M.

(ST] Im Vartife de> Unlereelcbnetea isl erwhleoaa:

JoAehim £alL
Op. IM.

Drei Quartette
flr nrai Violinen, Brateche nnd IMmoII

(dar Qualmin No. 6, 7 und 8J.

I. BaHa IHafarFanai I. Madlaat. t. Haaaatt. •. OaeoilaaM

III

BaHa IHafarFanai I. Pnladlaat, t. Haai
HoaMle. 4. Arie, t. 6tan»-Fin8le.

Dia eekfoe HUteta. Cyklitch« Tondichtang: 4. Der Jllaf
ling, I. Die Mühle. I. Die Muli>>rin, i l'nruhe, S. Erlill-

mng, 6. Zum PoilcrBbend.

SaUe io Caaonionn : *. Manirh, i. »arabanda, 1. Capriooia,
4. Alfa» B. Maauett, «. Gavotte und Mnaetla, T. OilBak

Aaiffsbe In PartJtari
Ma.4.rr.awra. No. «. Pr 4 .# n No. ».fr.t^a.

Aufgabe tu Htlramrat
No t.Pr. 8^. i I i s .g No. I. Pr. «.*.

Aasgab« fltr Plaaofarte la vier Ulnden vom Componülaa.
No. 4 . Pr. 1 jr. Ha. t. Pr. 7 Jl. No I. Pr. • wT.

LBIPZia. C F. MAHHT,
MaaittaBadbaaitaaB.

HiBnm «tee BBlbg«^ Bnitkopfui BlrMt

Preis 12 3i»rk.

TnUimfr. ffiiLUiHf
INI

Verleger : J. Rieler-Bicdcnnaiin in Laipaic nnd Wintertfaur. — Druck von Breitkopf A HBriel in Laifiif

.

HB. —

1
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dMlbMlUrw3k.fl
IntodMOM. VBA VN'^ Mflfew). )

— — Bio fciiB>lmiMlg.r OtMOfoolar-
voD Hfior. Seknte-BMihM. (Port-

OeMliiohto de« MnaULdniokM Tom
IMtMMMOMhHliBJakitaaditt.

Yorworl.
Dir Mfl.od. AslMtl «wekkan n.nt tn der iDiMlkali«ct>cD Mo-

MlMcbrin «Tbc Muticat Ha«» (Loodoo bti BmrACa.,
ioal Ut D«c«inb«r l«TT> «mI wurde *ennlant dank dit ~

'

KhrMi des enien rnKli«chcn Buchdrucker« Willkam Caxtoa, i

eher eine groue Au^stell Ulli: von Druck« erkeo aller Artm. Bai dieaer Caxtuii-Kihiljition wurde dfr musikalincben Ulara-
iar*b.a(alla eis Platt elngeriuml, lli rr LiKIcton, der Verlf(jer der
4lMiMl TbBM* BOd Vorailuoder der mualkallachao SacUoo bei
Igmr *MiMI<Mg. ksit« «Mm. dMt lek niah » .Hwr AfMt
•btr dl. OMüHieki. dM MulbdraehM taMMMi. Md «mmM.
mieb, in seinpr ZoiUchrifl elwaa ttber den Gegenriaad in TafOflltoU
lldien. Dk'mtii Wüiiüche enlapiach ich uro m> lieber, «.II Icli aaa
dem Progracnm dvr iirplanten AuMtrIlung rr«ah, dMt aalM Dmw
i(allaB( (Ur die Ordnung der noiik.llM-hen Abtheilau aiMMl MIb
kMM.. SoldiM iai de., aneb it fall gawMeii.

Vm d«r Cw lm iMtMlM. dl« iaHM *ni iMliiad. .nabtMi
tia MbM liidraeMtr Eatolof (UädM M M. Trttboar, XfX niid
(71 Selten OclaT), In welchem die Seiten ti7—Itl der Moiik ge-
widmet sind. Die OfdoDDg lal hier wesentlich die von mir befolgte.
Well nun jpner K.ulog gedruckt und die demielben roraufgehende
getw Inciitlii hü Eiiilrilung geacbneben wurde, *l> von meinem Auf-
Iza Our der erala ArUkel gedruckt vorlag, kOoDla man glanbeo,

"*"lltoll Mtaa vaaMiuM m rtMikder eoUlandeo ood aa
IM diMM llalbaUaagM flbMtaopl om reautebande all-

^ MB«.- Lelalaret Ul aber ao WMrig dw MI, diw Mt vlel-
•*» OegeuManda auf Grund elgMNT FsnahrngM MM-baapt
«Ii aloe blaloriMhe Form grKrbrii hnhn — woraui mir nun aueb
dl. Pflicht erwachst, dlew Kr.rm nh l.t »ird.-r vrrwivhcn und da.
•(Mütalat de« wirkllcbao AuUirs zu der»elben nicht unklar wirden
MküM». OmotM», n Aobog de* Jahrea «177

dwCaslM-lllllblliM bMbtIctallfi« dtaMiuik lo dieU.nM B,"

—

itfPmUH tMl» AbUMUvng Mf M|Md. Wito.

'SorUim S. . .

tarUrU TYt,t Muuc PrüMmg-Wifilmit Wm§t.
Kngrai td ( ofper Platt Hallt,
Slomptd PtwUr Platt Mailt,
Copper Tfpt Mmtit.
Mtdtr» IVipt JhHic«

j lDt«rt. tob briaHMl mi Harro LllUetoo , daa« die Muaik
Mil «1«. SMlimi. aomtora alo. ia Jad« Hiaaiebi aalbaUadife
Claaaa bildeo nttaaa, tfaga Jen. (Oof Robrikra ta WIrfcliebkell aur
drei seien und da»« nvei wesentliche Rubriken ganz fehlten. Bei
iiiciiirr .^11* rsrnheit in London, imA|irill877, halle ich dann G.-
legenheit. de* Einxeloe antugrben und naher lo eriaalcra, Ba ar-
aetalao daon auch bei der Gaxlon-Aiualellang die ———•
ailodlgter, earollch In nachgehender Ordnung:

• Clati F Prtnifd Mutic.

J. — jr«Jfe prMed from IVood BtocAt.

Stctian III. — Mutic priiUld from Typr i -i- /it ,.,(.r,.; inJ^i

StcUom IV. — TMattm, Md alAar wedrfcalioiM of ttualtim.

Sttüm Y.-MmmprmHlttm-
SteUam VI. — Mtuie pHHUi (Inm
Stdkm VII. — Mhuli frtaHi »y

Hier Andel man die von mir alt ooerliaalleh beialehaalM I

unter 1 und IV ;iulK'-fuhrt. Saction II und III gabOren fManma. Im
Saclioo V und VI itl die anfangs baabaichligt« BiDlballaog aaeb
Kopier Dod Zinn iPtwter] aufgegeben und datar diejeoiga nach dar
HmUUaafltwaiMjMwtbK. Dt« Grttod«, warum diaaM oiebl rlchUf
M. iwdiw dto « Ifcaltoag Mab da« MaHrtal aIMo lam Zlal«M tai MMMI Kaplial aagaftbaa. Ia lal alcbl BMlaa Ab-
alcbt, eine Kritik der Aufvlellnng j«o«r Loodooar Sammlung n
•cbreiban, um ao wenigt-r dn dirwlbe ala die arala AunlellBBg dl.»
spr Art tn Jeder Hinsicht Lob verdient; e< aoll hier nur da* Recht da«
Autir» ,.'i-niiiiri nr.il vrrhdtel werden, d.M Dicht etwa einet Tagea
ain gulberitger Land.roano, dem dar Katalog dar CMloa-BtblMUaa
lo dl* Mad* Mtt. am danaalbaa ba««ial. kb 1

dort a«%atl.tll. Ordaoog abgMcbrlabaa.
Die AarKhIchluDg de« Stoffe« hat bei dar Geacbiobla 1

drucke« eine weit grOiaere Bedeulaog. al« bai der da« Boebdniakaa.
Der Bacbdmck trat gleich Ib fertiKcr Gestell auf und *«loe gania
Geichichle n>t iiu r ei De Modification dt*s r^rNtcn fducklichen .Knf.nges,
der Muaikdruck stumperl« Jabrbuaücrl« l.og lu uuvollkcimmeneo
Verauebaa Mo ond her, um erst in den neueren Zeiten befriedigende
RmoIM« n «riaagea. Hierlo ll«gt d«r Kail «inw blalorltcbao Ba-
tcbralboa« «olebar VMaacb. lad gigtilnh dar WaMb, daa dla Mt>
flndong daa ricbUgao Pllidaa bariM. Meaar Md «ar BHbar. «Ia
miin wnhl ohne UebertrelbuDg tagen kann, ginilieh unbek.nnt.
J-i lli*! du' einilge genauere llntersucliun^:. welche dem Gegend. nda
gewidmet wurde - die Arbeit von A Schmid über Petnjcci — , hat
lotofarn die Wega noch mehr verschüttet . aU mr dir MelnuDg all-

gemala wardM Tl«a«, data mit dar AoweDdoag daa Dmckaa aoo b.-
wegticbM LaMaro ttiiii flihlil aliai «kilgiil giL mi aiilidii
lieh war, — da dach ta WIrftllebbail dto Irffadaat felmaerh daa
daaeradaa BadBrfaiiaan der Moalk atebl «olfernl Genoge ihat.

Ia d« aaablMg.Ddeo Dar«l«llaiig alad nun die drei Haupt-
sachen, ohne deren Brlediguiiü eine OeiK-hlchte dieses Gegen»iandet
iiiulil ui(>){ln:h »ovicl ich zun. iTsIcn -Male erwiesen Nam-
licb: daai Petrucci nicht den Musikdruck mit beweglicban Leitern
•rfnadaa. taadira dlaia b««iia Terb«ad«oa Dniebart aar «af ein
•ndaraa awaHaWiBbii OaMal aacawaadl hat; — da« d«r Mnaik-
knpbrttleb oMit um l<«» in England enttland, wl. maa dfObaa
babaaput hat, eoodero berella vlarxig Jahre frUher lo Rom ; — aad
endlich, diu der Zinnslich und damit die moderne Art Musik lu
drucken in den Jahren (710 bis i 7* > ui I ruidnn <ui.K' ''ildei wurde.
Da« aiod dla Orand|ii«ll«r dleaar Gaacbicble. Dia Ordnung, in wel-

Ib blarau» K'eich-

CAr.

Dar Dmek «H bawaglMaa LMlaia w«Na arfunden rar

I WMargiba dar Spraeba, alaftl Sr «a der Mumi e»
«eh ab«r bald baraua , dMB Mohär aiH cDusikaliacben

NolBB für d.a Onickar ata elalrtpahaa OiBCbiift waraa. Dia
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, ihre groMCD Mi«alea und Aatipho-

; 4i«lirah««arnUa*4nklto|i«;
war dl« mto MmIa dw Ml, 4to AiMl IBr

dwn Drucker laplliMMma, all 4
Ingen Lonnl».

Abpr der Druck der Musik rail <l«n Mitteln der i niii nbetj'»

ichen Krlindiio« bot ^üiiz boondere SchwicriKti'iten. Die

Nolenschrirt, welche in den •t-iim] rliriillielieti J»lithunderten

in Italien entstand und %uni Miilclaller bis aut unsere Zeit sieb

aii§bildete. niniint eine Miltelitellung ein zwischen Schrift and

ild i ditrob ihre resuieheodea Zeichen für die Zcilwerthe der

IQmW Scfarifl , durch ihre aacbauliehe Oarslellaiig der

ToaMlw mmI dar VacknOpfiuie der reneUada«« Wohiwb M
«to MehMnc. Dlaw Tardoiguaf vm Sdirill and Mld W ai,

welche oaiere TooMshrift m werthroll madit . daea ri« dotch

nicht« öderes ertetzt werden k<nn ; sie Ist es aber auch, wo-

durch der Druck derselben mit beweglichen Leliern so sehr

schwierig wird. Die gsiue SchwiehKkeil lif^l m einrni ein-

zigen Punkte, in der Dun h^ liiii-i.iiin^ liuri/iKil.il-M im.i verli-

ealer Linien. ün>ere Tooschrift bedient hieb gerader Linien

von bonzuQislsr Lsge und trttgt in diese die Notenzeichen ver-

Liaiaa- Netze an sich sind leicht and zierlich zu

I ; MMannicbeo an akh etMoTalls ; aber eine Vereinigung

U wl« die Feder daa CafiMao sie nU iptalaDder

LalohlWtatt iMnialH. bat BekwtarflMlw dar, daMD dia ania*
Praakafinder sieb nicht gewaehaeo fahllen. Bs varfligMi da*

bar Jabnehnle, bevor sie sich an dieses Problem wagten.

Ilcrkwciriii; liU'ibl ininn'rhin il.i^-- kein Versuch Kemacht

wurde, die vorhandene .Seh« ierij.kfil zu um^jehen Hier wäre

die passende Gelegenheit gewesen , cue neue Nuten-' Ii i ti im

erfinden, oder eine von den früher .-inKew.inillen Bezeichaun^teii

mnsikalischer Töne wieder bor>or lu suchen. Es gab eine alte

Mnilncbrift, welcbe sich dem Bucbdrucker gleichsam von sei-

bar darbot, nimlicb die nit BodtflalMa. Sie hatte zugleich

in ansgebildalar GaataH, garade Baehalabaa für

umgelegte (Br die Inalromeatalmasik. Wire es mAgUeh gewe-

sen, dies für die abendl3ndi<<che Mii>ik zu gebr.nu hen. damals

würde man es ausgeführt haben Aber e'i war uiclu ni.ijiluh.

Die neu jfi'wuiiiiene. .\u> den Accenl- uinl Neiiincn/eiclien er-

wachsene Notenschrift stand so fest, wie der Bau der neueren

Musik -ielber. Man kann hieraus abnehmen, dass der »chäd-

Uofae Blafluea griecbiaeiMr Tbaoiiaa auf die Entwicklung der

Wik , ibar «raleha in oanaran Geacbichten

ia WlcUiebketa mal BiobUduog

barDbl,dadia
Weg einzobaHan, wolehar für ibrn Botwicklnng der beste war.

Man sieht hierein aber aueh noch weiter, dsss es selbst in der

grössten Verlegeobeit nicht möglich gewesen ist , auf eine .m-

dere Tonschrifl zu kommen aU diejenige war, welche «sich im

L.iufe der Jahrhunderte. Hand in H;ind gehend inil der Aushil-

duitg der mtitikaliachen Formen, gestaltet hat Alle jene Ver-

ncbe daher, an die Stelle dieser Schrift eine andere zu setzen,

die aneh ia der neneaten Zeit heeonder» biufig antamammea
flia aiaa an-

Dia

a«ob darOfockar bataia aa mkiaa wla

iie ist und aeine ganze Kanal MigHoh daraaf in richlan, wie

die Schwierigkeiten einer mechanischen Wiedergabe derselben

W überwinden sin )

Durch die Versur hr , wrh h'' iii iIh -it Hinsicht angestellt

wurden, und durch <ln' dir,ms für .iie \ erbrcu iiil' iI'T Kunst

aioh ergabeiMleo Resultate, enl»tehen die verechiedeucn Arten

der Geschichte des Musikdrockes. Wenn auch

i IM daa Artaa, Marik la diaskaa, gtatchietHg 1

einander geübt wurden, so sind sie doch kB Zi

nil dar Balwiaklang dar Kanal aaah aad aat

tat aa begrOndat, da« wir von einer wirklichen GttkUlU* doa

MoaikdruekM sprechen kBnaaa ; in einem weit grtaeren 1

•labai dar bnchdnickerkuaM. wir
rioden zu unier.s<'heid«n.

Die KKSTK Hehiodb bildet die l ,le- llnn kr.s die an-

gefüllt ist mit den verschieden^irligsien Versuchen , Musik auf

mechanischem Weige zu vervieiralligen , und meistens Holz-

schnitt anwendet. Als Zeitalter hierfür kann man die hundert
Jahre U**—1660 eetzen.

Db mna Pauaaa haglaM tun ISOO «dt dar Madaai
aiaar haaaadaiaB Art bawasliabar LaMara vaa FMraeel; Ihr

oiganlllebaa Zattanar aind daa 16. und 17. Jahrhundert, aia

wird aber In ihren Polgen für alle Zeiten fortdauern.

Dit OMTTB PiaioDB ist die der Tabulator: si,- i.inn n<'!>eo

der zweiten her, erstreckt sich aber auf ein g.ni/ .m li rcs Ge-
biet der Kunst: beginnt 1.509, verscMw uKirt mil iloiii I 7. Jahr-

hundert und wird ebenso wenig je wieder in Gebrauch kom-
men, wie der Holzlafeln- Druck der ersten Periode.

Dil viKaTE Pbkioob, Musikstich auf Kuplerplallea, bildete

sich in der xweiten Hilfte des 16. JahrhandertaauadardtHlM^
kntm^ daa U. JabriHmdarto darah dia aaaa

«Brinda baaelil«t. ariilatt lieh^ ia

bis t<fi*o das Jahr 1 800.

Dta ptfiim am lartTa Pamroo« beginnt in den ersten Jahr-

zohnlcn des 1 s Jahrhunderts, g. l itit,! ,iher erst nach und nach
zur Vollkoiuineiiheit ; sie \erwenilel eine MlMhung von Blei

und Zinn Pewier .statt Kupfer, anfang« in einfacher Nachah-
mung des Verfahrens des Kupferstichs, bald aber in der Be-
nutzung von Stahisterapeln , womit der Mnsikstich erst den-
jenigen Grad geschSflsmasaig-machanlechar ToUaoduag arhialt,

dar ihm den Vorrang vor allaa Sbrigai

liaaar laialaa Pwtoda ilt hl I

dia wfahUgWd vaa alaa.
Wir lernen in den fnal vanekiadaaan Perioden also fünf

verschiedene Verfahrongswelsen kennen. Von dieeea habea
nur ilii' der zweiten unii fiinflon Periode bk-iln-n Jen Woitk Hr
die Kunst ; die andern drei Mod bloc aatiquansch.

Bratas Kapital
Rüste Pm

XVLOGHAPUIE.
- Ge<

(UUttlim tie.} mU knnvUeAmi /.«ttsm gairuekt.

In den l'ebersi lirirti.n h.ibe ich du' lii';.ier, Wr^,-,. iiiigedeo-

tel, welche in dieser fniheslen Zeil eingeiichl.igen wurden, um
Musik lu drucken. Der zweite war der richligc ; aber der
nScbsl liegende und wichtigste für dies« Zeit war der enta,
Druck von Holzlafeln. Am eiafai-hslen wiirde diese

daher durcb des hn Dautfebaa whr bekanata« ha
aber ungebriuoblieha Warta Xfkgr^fldt m

Ob dta Waika diaoir MHMatt« «Mrib da»
varMakaa, vmmi laaa aaf dia To* gaaehtahla dar Bnehdraeker»
kunst zunick gehen. Ancb bei dieser war die X\lo^T;i|iliie. der
Druck mit ganzen Holzlafeln, der Anfang oder Melinehr die

Voraussetzung. Meistens waren den ScIinfUn llilder beige-

gebcn ; die Vereinigung von Schrift und Bdd eben w ar es, waa
die Anfertigung solcher Tafeln anregle: und wie »He Schrift-

zeichen der menschlichen Sprache uraprdnglich nur Bilder dar
Sachen darstellten, so kann man sagaa, daat dia Dianlaiiiiail,

IIa trna Mda. raa dinwa gwnhaMliaaaTaMB, waatala.
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durit ((latehsam wieder auf die frühesle B«<ieulunf( der Schrift-

Miebeii zunickkam. ^Hil<^p^^^hnPlller . ^;ali Mrhon zi) Anfang

des 4 5. Jabrbuaderu. Der Kurischntt von der Xylofraphie tu

der Typographie wurde aUo von der Mmk gnt IMM
weht wie von der Sprache, nur ^pSIer.

Dm Wmt» iMk ntil (tedrurklrn Noten auf Holttafelo, wel-

«kMM« k«Ml, Im vom Jibrt < 473 nad dorcli Hmh FroMbauw
Ii Aüibarg gedruefci. • glaan dmtäkm rmmiMMi

f. Vi

bdMif. waü «• W«ttaM iM tlMIlMiBtii Melodian «Immo
T<el«n lUam o>na«ihiBeö 41* Katoa ; hier fand own denn
aiirh baM einen betueren Weg. Holzt irt litr . k hllpb in jener

T.cit .ib«r das allein Mönlirli« für ftjuro/niiisik , d h. für con-

Irjpunkli-schp Kunsimusik In mehreren Stinitnen. Hierfür wurde
der HolucboiU mtcb dMW uooh JahriebDle hiadurch (•brwMlit,

durch MfaMfa lifariM( kantü ahi «ritar Inals flikfr-

IM war.

B* war Dgoae oder Hiqto da Rocariia voo Bologna, dar in

IMI im ante Waik la Tafa IMarla, watohaa aia

• (BnrUaa),

aabitob Mm Waik
diifcli dia Aogrltfa, waMba ala

Spanier gegen den unantastbaren Guido von Araxio garicbtel

lutle. Das Durh, f<l Hl«tter in i*« enthaltend, beginnt: »Nicolai

AiflM'pannenM-. m .isires profes.50ns. ac juH« ponliflcii studio-

•iaaimi, muttcrt opuscuium incipil : rinn defrn.<iione (iiiidonis

Aretini« etc und »chliesat mit iJer Hpincrkun),' da«g

Dgona de Kugariia oa aia iOMwa ano dooitni M.CCCCLXXXVII
dte nlthoa aprtiM (a* hMw ifril I4IT) ha Bfoak tiiaiii

•)
faa dao <rai Traalala«, m» «aMas* IUm Warfe bo-

hl, kfaM «rataM
Ol «aaaa» laala aar B UMaa : 1

1

II LIaiaa; 11 auMaigenda Tatracborda aaf II Li-

aaeb einige ErfcMruogeo tmisfkattaeher Be-

aaichnungen. Alles auf HolKafelo.

Der Tractalus trcundut, von den Regeln de< Cjolus com-
Buli neu conlrapuncti handelnd , eotbSU nun auf Seile 7fi das

erwibnte Muaikbeinpiel in drei Slimmen für Uiscantus Tenor

und Cootraleoor, ebenfalls in eine Hotalafel eingeacbnitlen.

Dar 4rilta Traslat daa

lArtaa
Bi wardaHlldar Zatt

I TBOig boMwHgaad. rBrlbao-
retiacbe Werke, wo ei« nur auf atnige Beiapiate ankam, die sieb

in den Text einzufügen halten, wordM solcbe Holuchnitle ge-

br:iurhlirh und waren fnr lüesen Zweck auch bequemer als

die HamaliKPn bpwpRlirhpn Typen. Man Bndet deabalb HoU-
tafpln an|<p\vandt son l'ranchinus Gaforius' Practica Mosicae

(Mediolani M9i Vol., «n bi» über die Mitte dea <6. Jahrhun-

derts hinaus.

Macb aioa aadara Art von BÖGborn ati* Muaik war vorhan-

I dar Druefc «oa Uaiaaa UatiUBekaa gelegen

' LüHkm^n mi atioar Oa-
I anahtM la Jahta iBts «ia pr ba>

1 kWaaa Haft ab «Ataeft CrittUek Ud*r Lobt-*»g md
(Wittamberg IBIS), welchea auf It Btlllchen II Lieder

aolfaXIt, denen 5 Melodien beiKednirkt siml ** ApIiiiülIi wur-
den auch alle foigendeo Liederbücher mit .Noiea m Hola-

*) Biaaplara dieaaa Baehaa batadaa «leb la dar <

BibUeUaek tu Hannover, bei Bari Spencer In Bttgland, In Rom nod
«ialleicht noch an mebrerso Orleo.

Kaaigi. BibUaihak la Barita. SladlMbUaUwk ia Haasbai«.

schnitt ausgaalatlal. Haa scbelol in Wiitembefg 'and

anderen deulM-ben Orten) lange Zeit iVlrucii'^ Tvpen nicht

nacbKi'abml zu haben , denn M-tb<>t Joliann Walther's Ckor-

getangbiiehiein , welche« dort I .Mi m vier Stinunbeften er-

schien , hat «immtliche Muaiit ia Hol* gaicliniMaa. Ola Oa-
ichicklichkeit für die*«n ZWtCk war dar!

und saubar aoagebildet.

»o kaman BalaaeliaiUa bal

Wa alai

MB aia ab Nalbbabatf aaaabaa. So ia alaam Draak M

1

Kaiaer MsximiKsn'a durch Jan de Ghoel in Anlwarpaa (la

August I Ti ( n ,
welcher mehrere vlprstinmiii;p (ipsUnse von

dem scnvl uiitji-kannten Benediclu.s de Opilii.'i enlhslt
,
wo pine

einzi^p lliilzl.ifnl ui II Knlm immer die ganze .Seilt' füllt,
*

In s.ininillirben lutberischen Gesangbüchem wurde die

Fi^ura^noie angewandt, nicht die Choraloote : dies war dia

nftchsle Ursache, das» bei ihnen nicht der Typendrook aondara

die Holziafel xur Verwendung kam. Es würde hier an waN
fObraa dia awafcaliaobaa Grfiada aa

baouitt, so würden sie bei dem Druck der Noien such von

Anfang an bewegliche Lettern angewandt haben. Wir kommeu
hiermit zu dem »weilen Theil diesem K*pii> I- «plcher davon
handeln wird, wie die (Aoroi- oder (rr^onamacAan Afotau hl

dietpr pr>lpn IVriuiJe zum DrBCk laBaB. Vlar SMdMI
bei zu unterscheiden.

Bai den fräbeatao Drucken kircbliebar Bücher, dia

raibiailaa, wurdau dia Worta (adraekl oad daaa
baadartifMUlab balniHI. Ba aaMhaa TarfblNa

Ein weiterer PortaebriM geaebab, aia aaa i

lu dmcken, in welclie die Noten baraaei

den. Die Linien in diesen Mi««alen elc.

mit den rtithen Burhstabeo . Worten und Zeilen dea Taitas

gleich »PI Ii»; /um Ilnii'k.

Von allen sonstigen Hinderni»)i«n abgesehen , war daa

Schreiben schoo dadurch uobequem , daas Sehreibtinte und
Papier, welcbaa dam Procaaa daa Dmokena untorworfan warda.
sich nicht gut vartra(aB. Dia Daiacolmiaaigkait dar laacbria-

Wotaa aiaah figaa <hi maahaaiaeha BatiiimiitiH dar
aaUna te 4«r Wim

vaa Tfftm aad aiaaipaia, aehwtirta dtaaa oh Draefclbrba aad
drwkta ala 4aaa orit dar laad alaaahi auf adar twiaebaa dia

Tier rothen Linien. Ein solcbea Verfahren nennt msn Palrontn-

druck. Ob dieser znr Anwendong kam . oder ein wh^lleb
mechanischer Druck , ist im einzelnen I ^ < Ii. i der Uobe-
hiilflirhkrit der Zeichen und der Ilnvnllknii,iiipnlipil des Kanzen

Verfahren.'; .'tmiT zu fnl'-i IiphIpm .

Von den l'atronendrucken zu dem wirklichen Druck mit

beweglirhrn Lettern war nur noch ein einziger Schritt. Ia

welcbam Jal>re, an welchem Orla aad durch waicben Drackar
diaaar SebiW gemacht wojida, iit aar Sali alebt aacbauwa

iBadadaa I§.J

Drackar aa
Orlan naabblnglB «aa etaander. Wir acbliaasan diaa

daraus , daas maa aoleben Drucken in allen Lindem aus weit
enllp(ipnpii Orlpri hpKcgnet und dass die beiden glnzlich »on

einamipr abw Pinn iidrn Kormeo der f.horalnote, die romariMche

und <jic dpul'^i Iii . labei zur Anv« cudung kommen. Im l pbn^en
zogen die Drucker von einem Ort zum andern und atraulan

•) Briliah MadlbibUoUiafc la HamI
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dadurch deo Samen ihrer KuMt lllmbaJben hin. .So Mgt Er-

halt iUUMt io dem liiMala, walehM «r «on 4 50i bte 1505
I CoMiaat hl Augsburg druckt« , «r tMbt mIm
IB TMMÜg lllHiniH (Ubw

ODc August« Viodelieorum «smIIU BmiMllMhBM).
Auf keinen Fall ist aber anxuMhrMa , dMB dlaMr DnMk

der CboralnolFii enL-land in Narhahmunj; do- Vcrrihrens, wel-

ches Pelrucci in VenediK ersann iiml 'Amon irn ii ii h^len Kapilel

XU tprecbeo sem w;r.i. \ ii>) n.iliiT iliu \ LTMiutliiin|j, Pe-

trucci habe die Anrei^ung tu seiner brlindung n)ti lLumi Jieseo

gedruckten Mi.ualen uod anderen Clioralbüclicrn eru[)faiit;'ü.

Baldott kau« vorher io Vaa«dig gedruckt, alao (('eicbieiiiK mit

fMtMCl; Btebcttlnff' bai «r ihn icboa deshalb nicht , weil er

IIa flMl MfcrtMin koaato. Dar ZwMk and die HiUal diMir

MMlIart «an« gMt andart. oad daa VarMia* haUa Mb, «ia

oben gezeigt wurde , «lufenweiae aaagebildatt Mm Miufta
vier rother Linien , die in Typen von Vj Mb I toll Uaga aB>

eioinder K^^fü^t wurden , und romaobcber oder deaUcber

Cboralnotpn Drucke dieser Art waren schon vorhanden etwa

xehii J.iliri- tif .nr Pelrucci be)«ann.* Hütte letilerer Die e\islirt,

eo würde die Uuaik der Missalen, Antipbonarieo und anderer

kircfalicber GeMZ^ücber doch nach wie vor zum Druck ge-

l aato garada ao wie wir sie jetzt besitzen ; denn sein Ver-

I hana nkhl deo geringsten EinfluM hierauf. Das Büob-

»Mm Macbaeka iaa iahra <ft5* al« alba baaka af

laqwiolad bf MalMri Ovallaw

WAraosllaalMtaaar «ia Mhr paiMriaa MipW
hierrofl. Terglicben mit frBherea Dfwkao diaaar AH, t. B.

n3il item 'pani-rhen Mi-^.-ul.'. «elrhe« Jnhnnnps Belon am 9. Ja-

nuar (50i im linu l. bL-emlelc ,

"* iiiiiiml (iraflon's Leistung

sich allerdiu«'» liix-h-.i lurr.nnTlit h ,iii> Dir Ari oder .Schule

das Druckes , die techni!>clio IlLTvk'llung . » ar aber bei Allen

aine und dieselbe.

Aq( dieas Wala« anlstand der Druck mit beweglichen Let-

Igfa fgr daa baaahiCnkU Gebiet des tuutimmuftn JKrcA/icAen

Jngend.

fltr daa jugeDdlicbe Aller vor dem
Qmildlafa zum ^aieren Studium

dea KaimgiMBffg, VMftMlvon IwilMadM«« Pn-
fassor der llaiik. Op. ftt.

OOenbacha.M., bei Job. Andr«. ^1878.) 5« Seiten

Fol. Verlagsnummer 18579. Preis uT 8,30.

Odilaas.)

Wa GrandMIia dar »Tancbida« daa Harm Prof. Siabar

aar das daManMlBaa Sebid-

unterricbt angewandt und dadurch denaalbea varaMiIhHeh eine

weitere Ausdehnung gegeben, als der Verfasser beabslebtigle.

Aber keineswegs eine solrhe, die seiner Methode widerspräche

oder von ihm persönlich nicht gulgeheissen würde. Wir ver-

langen ali« , liJ••^ lilfx' l'ubungen olim- \ iMn.ilinii- mit allen

SehiUani durchgeooiomeo werden. Soll dieses wirksam acio,

so muss es an ha 1 1 eod gescheheo, nicht in einigen Standen
zu Anfang als binieitung, aoodem in besiindiger Wiederholuag
als eine der wicbligaleo Halarien dea ganxeo Onlerricbia. Da»

aaaiebbaidaaiSabBlar ia Ftataeh oad Hol

Von Uarana haM tieh dann aaeh dia waNeren SchriUe mit

Erfolg thun. Die Uebiingen im Stiminati<wit/ uikJ m der Tan-
bildung gehören ebenfalls zu den all^einem •'lonienianuthen,

die Jedem erreichbar sind, dahrr .itjcli \ 'ju Allen Keübl werden
soUlen , oaiürlich in vernünfiigcu Lireni«o. Der Verfaaaer

skizzirt diese (Jebungeo mit folgenden Worten.

a^l. DerStimraansatz. Der Ton kann auf (frei ver-

scbiedeoe Arten angesetst werden. Entweder mit einem dem
Biairttl daa Vacalaa foianapiibaadaa tatiadaa Uwmk (mbal
dtomiwrilMfa«aa|b»Maibl), adar» oloar §t liiia >-
illailhiM —d MmUmua 4m raaala» (dia ab» Folge da« »or-

becgabaadan ftradUiMMt und •ehoallen Wiedereifheiu der

Stimmritze ist . oder endlich gans weich und doch »Ime jeden

Hauch, (wobei die Glollis \ur dem Krklin)ien des Tikici zum
grösseren Theile, jedoch nicht ganz gnchiouen ist . Die letz-

tere AnsalzweiM wird sich im Allgemeinen am meisten empfeh-
len : der gehauchte Ansatz ist anzuwenden , wenn die StimoM
von Natur hart und eckig, der marturt« Ansals, wenn ai« vor-

wiscbt uod undeutlich einsoaoiaaa gaoalgl hl.« Diese Oalai^

aobiada aiod oaiürlich bai aiaaa nbiiaiHilgi
r, toodor« hiriibaa aiab anl dl

SahalpaMgaatarrieht wird die all

«Sitigala (iAali«h dia voo Harra Siaber ala die dritte aa«
geführte] Art des Ansatzes aU Norm einzuhalten sein. Weiter
wird man selbst mit denjenigen Schijlern nicht zu gehen haben,
welche für die Mitwirkung in kunstvollen Chören (Oratorien,

Kirrhi'n'ilticken etc. ausgebildet werden, tutürlich unter Ba-
rm ksicbli|.-unK der Mängel uod Unarten des Einzelnen. Hia^
mii fuhren wir nichts Nouee ein, denn so machten ea aelMS
un!>«re Vorfahren, die allen brareo KapeUaMislar und Cantaraa.

iai waMM diaaa baMgM^
Dar DalanabM M aar, data

Ha abnabMo lebBoen StInM
fJabrlga dar Terwahrlosung abarifeaa,

dasa wir aber beute auch mit der Maue sL<i solcher uns gesang-
lich zu beschSfligen haben. Die Ausbildung des einzelnen
Jnnucii mit srljuner Slimme haben wir allzu sehr darüber ver-

oarhlussigt und »chon aus diesem Gntnde ist es uns erfreulich,

dass Herr Prof. Sieber durch torliegende Schule auf die soli-
stische Ausbildung der Jugend die Aaftoerkaamkeil ricblal.

Eine unbefangene Untersuchung wird acboo

Wirmaohai

Waria daaAMM aohiBFfcn .

a{ 8. OtaTonbildnng. Der Ton kann dann frei, rein

uod edel gebildet werden . w^nn ihm .luf der Slrrtsä« , die er

zu durchlaufen hat , ketnrriet HimlfTniu in Jen H'eg gestellt

wird und wenn da* Ausgangsthur, der Mund [Zahne wie Lip-

pen < gehörig gcülTnet ist. Alle unzeitigen Bewegungen des
üiiunien-egeU , der Zungenspitze, des Zungeorückens sowia
der Zungenwurxai fiibraa— wia baoMrfct— s«i aaedlar Uang-
enaugoag. Bla aabBoar To« mom tfaiehaMa aa

lrkliag«M bia aa aaia Bnda i« laMlat nbiar JMoaattoa «ar-
harraa ood auch genau äamMt Vocalcolorit beibehalten, das
er von Anfang an angenommen bat. Es darf nicht wihrend des
Au.ishaltens aus einem r ein d oder ö, aus einem AWfcn a ein

«funA/e? n oder o werden.« Die Uebungen. welche hieraus enl-
.«lelieii

.
MI] 1 geradezu unerachupnirh . und wenn man auch

nicht boflen darf, tia anniharnd <u bewUtigea, ao iit aa dao-
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Iis riehtigaa

GmnddUe d«r Toobildantt uovergeaslich eiDgeprSgt werden.

Om iil erreichbar, und leichter als mau glaubt. Man ma^ bei

IIWD Singen nur immer zuoSchsl aul da« SchulmUs.'iige , die

TMflbuBg Mshen, nicht 'win allKemeln geschiehll auf den texl-

IMm und rougikilisclicn Inh.ia oiit r auf Lieder utij Melodien.

Mit der ToobiJduog bjiogt alles Weitere zusammen , zu-

nächst die VerbiDdang dar Töne, vo« welcher der Ver-

d. b. io lll>lfc^l^m Afito
b iri «kMt» klHh, ito terii «ie «ii«»'

MhiMalM k (ciMB BaDeh} rat thmaätr n ImIMb, dte Iii

einaiider zu schleifen, so dass man niclil mehr djj Fiiile des

einen und de» Anfang des andern Tdiil'?. urili rsi lieideu Lann.

Sie .sollen ilire abgegrenzte Si-lli-.l!inijit;kt'il luhfii unrl doch an

ein«nder »lossen, wie die Ferien auf einer Schnur.« Solche

Grundsülze schon io den Scholklassen der Jugend verliiinden

ttod iBil alier itrafl einpauken , beiMl kMDeawQgs die Perlen

«er di« SitM werfen. Was ab«r der Herr Vertanr dann von

Witten iaaittrtD BtoJMUgwrt d«r TVdm« wo Mi*

Toorauia hindurch gieileU, oder mit anderen Worteo
vom Fortanento tagt, belriin eine Kunst, welche nicht in

ileii SidKlhisäen der Srhiilju^jend gelehrt wenlen Lann Kr

!>cbreibl »or; »Liegt jeder der beiden Noten eine besuod.Te

Textitilbe zu Grunde, so uiu-» der Vocal der er<>lea Tcxlsilbe

oocli auf der Tooböhe der xwoilen, dann etwas zu andcipiren-

FolHatoMvIel

Schreibweiüp ' AotFühning

:

Hierzu bemerken wir zunächst, das.« in aller Zeil die Au.sfiüirung

laulele —J;. ^ I
. , »o dass nichl die erste Silbe oben

nachkUppte, .sondern die zweite Silbe \ orsrhlux und den Ton
damit einhakte, was o(rt;iib.<r eine feinere gesangliche Empfln-

«luag bekandet. Die Sache selbst anlangend, so t»! zu wieder-

wir mit dieser Materie den Kreis der Jugeod ilber-

wUMUm d«a dee CluMo-SiiignaUrrteliM, Moiiwii

I dM ladMdmll«, i

•nge. Ein solcher Ist aber der.

deber auch von ihr nicht zu üben.

llicrnnl kommeo wir an den Punki. wo ihis, wa« wir wün-
ccbeo und für erspricsslicb halten, von Jeui, was der Verfasser

bietet, wesentlich abweicht. Wir imissen dieses aber etwas

Biber bezeichnea , da wir vermuthen , dasa ee Herrn Sieber

ooal aicbt versUiodlicb sein mficble, was wir eigesUicb meiaeo.

Di» Bipalbiialielikdt MiMr SliipabaU für dto JngMd, «of

sie die OnMdmndwiMMleesrages geni etelteh und ilrenge,

obwohl hl mlHr lnAilDkuog , Mhon auf den früheslen Ci>-

terriclit anweadiL MHto Hegen die Vorzüge und Mjngel dieser

Metliodc Die Vorsfige Oberwlegen bei weitem. Denn es ist

ilurrh.iiis rirlitig. dai.s auch für die Kinder nur d;i'. Hf-li- -ul

genug ist und (l.iss die bisherigen Quarksjilbereien unwissender

Stümper aufhören mäaoen, wenn un.sere Jugend wiridieh fß-
MOgmiseig erzogen werden loU. Die Mängel kommen nun de-

bor, dsM der Herr Verfuior MbiB Melbod« diesem elemeolaren

Bd, noior UeberaalMMicder

(ibniM im. Dto TortOt» Hagien nto» Iii dar MelhodB

•I DMMeyMlMfBrjeneiallnMiliatfiwehlU

die Mingel mr In der DBvoNkooaiwMe Anwendung dereelbae.

Diese Mtngei tTiessen bei dem Verfaseer ilmmllicb aas einer

einzigen Quelle, nimlich daraus, daM er deo kindlichen Ge-
s.inf;si Ii Uiri .<U einen kleinen Solosäoger bebandell, suit ihn

als C h << rN,in;;cr anzusebeu und demgemäss zu schulen. In die-

sem linlcr-.Lljiede liegt alles weitere begründet. Soweii eiii

stimmlich begabtes Kind sich an der musikalischen Kunst tu

betheiligen vemug, kann solches nur im Cborgeeange gesche-

bM. Auf dieaee waM allaa Un , die SUneia aawoU ala die

beijedaa aaMMtaeYe

I« Ttige tratae wardan. Wir Iragee dlaaae Mar nloht alt aiee

neue Ansicht vor , soadem vielmehr als cineo allbewShrlen

Grundsalz, der durch die Praxi.« der bebten Zeil längst sanclioflirt

l'.i. Kiir iJii' ( tbersiiiiiine s.iiiiinilirher Kirchen- und daraus
ihnen erwach.senen Concert- oder Uralorienchöre gab es Jahr-

hunderle lang nur Knaben. Haliaa dieaa mit ihrer Silberstimme

den sllergröesleo Meistern so lang* 0*Bfl§* getbao, so darf man
doch wohl »cbUeaaen. daas sie fQr di*t*a 0*biel gleicbsam vo«

Matar baatieieil tdad, «ed Jadar rieM«* uratliaclw faeaiali

wild alaae leieiieB «eWeai aefc eaee b iellli>ae . le de* Be-
reiche jener ComposilioBaB liegen nun die wah-
ren Materialien für eine kanslmüssige Schulung
der Jugend, üs ist nur n<)lbiK ,

ili^s <iii>sf her.ni>;;elmben

und in riclili^er Folge eiogoijbl werden W' f iin< aUo noth

tllUt, iit eine (irOKres>ivu liel^plels,1lIlnlluIlK dir iIr' Jo^onil in

der Art. wie wir sie io Wulloer's Chortjesangschule für Er-

wachsene besitzen. Damit müsste dann ein geschicklar Lebrar

•?iten etwas aoartehleo fcBaaiae volar BaolMobluoe dar rich-

Ugea Omedatie, wie ale Harr 9itL i

iaa BieaalaaB eitelaft.

*ial Gute*, and Bberhaupl eieiit flal, veB i

welchen er hier S. 30—56 vorlegt. Diese Cantilenen

sämmtlich eiueo einzigen Zuschuitl , oHmlich des der italieni-

-chiii rjpernmelodie von Kos.sini bis auf die neuere Zeil; aber

diese Mu.sik, in welrher der VerfaMer als üesaoglehrer seine

eigentliche Heimath erblicken wird, isl nicht sonderlich geeig-

net, der Jugend das zu bieten , was sie vor allem oölhig hat.

An die eigenllicbco GesangskQoste dieser Cautileoea reicht sie

nicht biaas, «ed UoalohlUeb de* mustkeliechen GahaUaa aied

lelMa «fr die JageBd ao» SmSmm 0»*—t h.

I «eriModan ~ ' ' ~ * " *

ie dar ÜBaik >

Me-0^ «.

Ionen von Heinr. Schills»

Besprochen kun Robert Müsiel.

trleaUliacbe Bilder. Arbt Cl.ivi.rstlicke in

Duetten- und Scherioform. 2 Hefte. 1873.

Walier für Ciavier zu vier Händen. IH73.

tifrihii|MMei| d«f TerbaeBlaa iarads. Nach Wor-
leo tue 1S6. neloie llir gemiacblen oder Waaer-
rhor, SeU, Oiebeiler nnd deviar. 1879.

BagafUtiiiWeditae ftifVioltoeiindCUttar 4S7I.
CharakleristbckeCUrlaMilikesaviarBMideo. IN».
ilader-Slafealr.

•rrl t"li»lerstüfke im ernsten Stile. 1874.

StiMMa;;sblUrr in freier Walierform. It74.

i^iek' der rrikliax kehret elete*! I

migen MBnoercbor. 1874.

(Leipiig md miMeribnr, J. Bblni IMnkwianii

)

iForlselMag au» Nr. t .

;

Die Ciavier -ComposilloneB bilden von

Warkaa die MehnaU — aOgen aia denia das Rarhi dte Ter^

Op.
Op.

Of..

o,..

Op

9.

10.

H.
Ifi.

17.
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il Vwm toM IM <to •OriMtaÜHhM MMiri,
Op. t, TM sant bMond«r«m Rait ood lolerem. Wir glaabM
fehl, das» der CooapofliM j«mabi di« Hlrrhea und Wondar des

Ori. nls wirklich ge«eheD hibe: wie aber Freiligr»th die Eig^n-

heiieii und ErschfinimKeo der Wüste unRe*ehen besser

bcvchrifb, ^(Is Mell>-ii.'hl \\eun er sie wirklich m MCb bttt« auf-

Mbmea können, so erleben wir deD«elb«n Fall bei H, Sc hui z-
Bauthen mit seioemOp. t. Msr maD von diesen acht Nummern
pMao walcba man will, J«da von ihr itl ein Utbaofßkmi—,
iMtaehea BUd das Oriaola. Uad dabai ist diM MMk ikht

i; mm Übt bahn aptatoa «dar HBfwi dl«ar Ton-
wMUbIi Im Orianl ; maa albmet seina Lall, man

I aeine Reize! Und rait der ersten Niinimer anKefaiigen und

lar lelzleo er«t aufijohört, wird man überall auf das Nsch-

de von diesen un-inalen und liefinnerlichen Coiiipo^ilRmen

lil und gefangen werden. Dabei ist aber auch nicht der

reiclxn Manni(ifaltigkeit lu vergessen, welche im Inhalt der

ainialnco Stücke lierrM-hi; ein Opus S roa solcher Fülle von

Oadaakaa — nnd welchen '. — dürfte selten aufzuwei»ea sein.

Ba aai uoeh ato kursar BUek Mf dl* •teaatoM Ni
Op«

M». f : wTmb|w 41 SaBacuo, poco roiirrtii baglHii A-i

• Takte , woraaf eine Reprise von 8 Takten in C-dur folgt,

woraaf die ersten 8 Takle den ersten Theil bescblieaaen. Das

Trio onodulirt im ersten Theile von F- nach A-dur, im zweiten

»on n-moll nach E-dur, wodurch die Verbindung mit dem
Hoiipl^dl/'' w eder hergestellt ist. Hier, wie im Allgemeinen bei

Schulz-Beutheo , ist die Accord folge , die Harmoniefolge

alM ao ainteebe, sich au* dem Summengange von selbst er-

gabaada, wie vialleiebt bai Maatrioa, Baob odtr HAadal, man
wundert licb oA, data am dm«h An «dar JaMSTmm i

Toageaehtechte aotgaBeastebt, aber in den allen Kircbenton-

arlao, baaoodars dar pbrygiaclMa, aaina natOrlicba Brfcitroog

waMia nicbl bioa dar ungarisoban, sondam aoeb dar Ifirfciacbaa

Mi vWfaeb aoeh dar—iira« oriaalaUaebao MiMikn Onnda
gl, Tt9T fIbaraWw 4at SiMm kl It |*i6r BMklMMit

SataiebiMlar: ma* bdrt AlMrall da« Tmbourin,
B, obne dass daatt dar Componitt fn klebdicbe Ton-

malerei verfallen »^irr

No. t ist ein rührendes ?artes MSrrlien iiii'^ »Tausend und
firip N.i(:lit'. (lurcliw /arl uixi il jftik; • ii'lleichl bütle der

Componist mehr modulatorüKihe Abwecli.seliing in die einzelnen

Sitze bringen können , doch dürfte auch hier der allgemeine

Bindnick aodgilUg aotacbeidead sein und der ist ein kfirtst-

I bafriedigender. — No. 3 : Allegro ma non

) • adiialo, •/•> C-d«r, M ata labaaafrisches.

Im bR aalmr OnrBchsig-
dar drilta« Seaala Op. I «ooBaai-

hseao arteaart, abna Iba Jadodt sonst «arpfliebtat tu sein. —
Mit einem duftigen, bIQlben- und f.-irben reichen Selam möchte

ich No. i Poc'o Andante, con sentimcnlo, As-dur, ^/\, ver-

gleichen : ee sind eben nicht blos Hosen und Veilchen, sondern

such Schirasrosen und l'<irij.itrn drin l'nd wer denkt nicht bei

No. 5 — Allegretto scherr-indo. Ks-diir — an die hinüber-

•ad badUwrOiagandan geiaireicbsten Mihaeifragao T Und wia

Md 4>ah fei vanabNaiigWeUioba,
baodaindobaiiaagaa aabaaaiHdambarrMMBTri«

—

f dw
baraoa I Basoodars aogaoehm beHlbrt, daaa dar CeaponWim
ersten TbaH nicht gaaSi sondern nur d(>r Ibuptiache nach repe-

lirt. — No. •— die erste Nummer des zweiten Heftes ; Allegro

con molto lenereiH. ' 4, (i-dur
,

ist ein wundertur zartes,

ntkrcbenhaftes Stück, das lebhall an Elfenreigen und Nachti-

gallenschlag erinnert, wlbrend No. 7: Allegretto giocoso, V4,

C-dor, sowie No. i , einen realistischen, aber dabei iussaral

glSoklieh gelroBaoaa Ton anschOgt. No. $, da* umfangreiehall

etwas tnboier, ImiaTfiebar, äbar 1

rend das Trio eine der tsrteaten Melodien mit leiser, fast ge-

haimniaavoll webender nnd wogender Begleitung bringt. Ja

nere Oebttr. Das Gsnte ist eine der 1

knngsreicfasteo Dichtungen Sehn I s-Ba«tb«n*n, wini
haupl der i<anze Cyklus eine dar wMdIcfen ^

Bereicbenjngen der ClaTier-Lilerator istl —
Die Walzer zu Tier H.inden

,
Op. 1 . sind

kratiscbste Saloamasik ; kann von einem Vergleiche
1

werden, so möchten Chopin nnd T. Schubert als die 6a-
wibr—iBonr in dieaer Sphlra gana—I wardan ; daa waiob*

liiiiiiSnbali-
BeuthesMi^riMM bat, ar m aato. Bs M aia paaaiavoller,

reizender Wabanjbtaa. — Die •eharaktarialisebea
C I a V i er st ü cke« Op. 10 enthalten vier Nummern, welche

der Componist sogar — was er sonst sehr selten thut — mit

Ueberscbriflea versehen. Mit den UeberschrifU'n ist es ein

eigen Ding ! Manches Stück erinnert den Einen an Wellenspiel,

den Andern an Greteben am Spinnrade , das DrÜlna an die

KaSsaaiäUa und aie bitten alle Drei racbt,

Stock «OB Aolar 1

aber ancWtoMl «M gande wieder ain« Oabanebrilk di

reohlaTarsUndttiSB ; adton die Uebertchrift erweckt die nöthige

Stimmung .Stimmung, das ist o< ,
was Mu^ik erwecken

muss : malen, zeichnen mu*s sif im- dazu fehlt den Tiinen

eben die Plastik' l'nd auf der «Tslfn ii, richtigen Führte befm-

det sich auch Schulz-Beutben bei seinem Op. 10: es aiod

Stimmungsbilder in der scbttastan Badeutung, voll tia^

Star Wahrheit uad ianarUcbatam Anadroek. On fladat aiab nir-

dynamiacbe Weadmg aiahl ladM hilligia nag , die manches
anders gemacht hlllefl; sia find JadanMb im Unrecht. Kioa
KünstlfTfipr'-iinl'rlikHil kann sich heim ScIiafTen nicht nach daa
Anforderungen uml Wun.schen jedes Individuums richten: sia

st-hr. ihe nur so. v,\e c» ihm Herz und Kunst ein liren. und On
hat der Autor der vorliegenden Compusitionen redlich getban!

Die vier charakteristischen Stücke bieten auch in jeder Bezte-

bnng Vollaadates, naeb ailan Seitaa Bafriadigaadaa . and dar
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Componisl leigl wieder eine solch« Fülle de< hiltl>tr'ii, llü<:bsleD

und Ticfslen, da» wir lieber keine N'iniiiier <ier andern vorne-

licn und nur noch erwihoen , da«» die \ier Stiick« (oiganda

Uebcrschririeo tr^n: »TrMl« , •Oho« lis»t und Iah*, »Alt«

Sage« und •Triumphxog« [•KeroiKber Manch*).
Wenn e» übarhaupl aüi banrorslecbMider Zag der Mut»

Sohitli-Bouthaa'itM, 4m

oad Ommq hntl omA voll «iahin «trSowad uad
tia BMam, nazflliMfi ao torgfllltlg, lauber, ja geradetu pein-

lich iai, $0 lüsst sich diese EiKenlhiimlichkoit wohl am besten

ond gchänntvD la den «drei Clavierülücken im ern.sten Slil«<

üp. (6 brohachlen Ls isl diesem Wi rt Andenken seines

Bruders Albrccbl« f^ewidmel und dedieirle es der ComponiM
Mioer Muller. Früher naunle man solche Stücke BLamenlo*,

piier, aeil dam Paaiorale "les peine-i el la« plaiair« d'amour«

d« SeMptort der rrmnsOaiüctien oper R. Camberl, das I67i

ia PMaM%liabrt««f4e: «TomJMtat'i Jalit mdM md Mtoh«

» wrf rf* liad la TiMt «II naht

I utkd daa ist viel genog fteaa^. Wi« nun der

Solta dar Kotier sageo kann , wenn ihr ein Sohn starb , hier

siebt e-s in den berzlichalen Züf;en ausgesprochen. Wie sucht

er I. B. im ersten Slürk die hebe Mutier zu Irristen , zu be-

rubifien. wie inmi.', hi-r/Ju'h liehevnll wci^'. er ihr ziiziireilen

«od docb i»t ihm selbst das Hen so tbrtaearetch. Ich weiüs

iebU Beeaeres darüber tu sagen , alt daa ich's der «Erinne-

(«. November IS47) ia fttihii—iia'i ii«Mid-Albam »h

Ii Ito. tl NaaAadMlt (eioaam

aai Mba). A-mU. Ve. W im «la «Mmi, MfeMfMfflUI-
IM Md, aal doch bat die loa« aaah darttor Ihraa TaiUi-
raoflMbaiD geworfen, jene bteoiUicbe, gOtUiche Belterkalt,
dia Sebill er nur gemeint beben kann, aU er sagte: heiter
IM die Kunst I — No. 3 : Allegrello modenito (mit schmeri-
Kcber Ergebenheit), As-diir, Vi. wieder eine jener weihe-,

aber auch webmulbvollen iruinposiiionea, die iiim am besten

ood ergraiCMMiMaa tür aicb alleio spielt. Seloo- oder Coocarl-

ntfadtlaaanril

)

Brate Serie No ( — i.">.

4 : Fidallo v. Beethoven, t: Moolechl und Capoleli v Bellinl.

• : Johaaa von Pari* v. Boleldieo. 4: Wau«rtr»g«r v. Cheru-
bial. S: loeraala Botgla v. UcoiieUi. • : Urphau« t. Gluck.

9i iBina V. Dmid. Heidiiihaihl vad Irfea vaa Mof^
teyv.BalalilB. <»—«l; Wlldaflhaid,CaaarttadIlaw»a«aaa,
WaB^oacliinled und Pndine v. Lortiiof. 4t— IS: Hoaenotlan
eod Prophal * Mcycrboer 41—tt : Idomeneuf, EotTDIirtiog,

Figaro, Goal fao luKe, Don Juan, ZaoberflOle und Tllui Mo-
zart, tl—U -. FrsisebUti, Euryaathe und OI>eroB v. Weber.

kl. «. Fraia Jadar Naauaar II Jk, aaüaaoaMBaa Na. t, 9, U
aad It waMa Ja «f kaalaa.

Ein neue* Dnterneliinen . von df m erwartet werden darf,

da» ea sich schon durch .seine liübsche lierliehe Ausdallung
schnell bekannt machen wird. In dieser Art tritt es auch faal

ohne Coocurrenz auf, denn die

lungen Ibnlioher Art Mlaa
Orook tat saa* vortisHcb.

Was die zweite Serie bringen wird, ist norh nicht ange-

k indi^t. Aus der feberschrifl »Tevtliihluiliiek '•l.itl Opernlext-

bibliotbek ist zu eotnebroeo, daa» die Sammlung sich nicht auf

Bdbaanleiie bescbrlinken will , wie dann auch bereits darab
di^ Varlagi-lliitbaaiii«aa der graaaaa Fmaa »TaUbflefcar aa
0|iara, Oiatoriaa ood grBaaitaa Ceaaart Oaaa«

Caaaart Twia wird

Diese Texte sind vaa Barm Capellnaeister Dr. H.
lerer herausgegeben. Derselbe hat mancherlei historieche Wt-
Iheilungen , welche daa einzelne Werk betrefTen , den Teilen

beigefügt, namentlich über Zeil und Personal der ersten Auf-

führungen. Solche Noli/en -irid k'l'wins AU< n willkommen und
gehören ganz hierher. Da^ aber der Herau.sgeber diese No-
tizen zu kleinen bisloriach-asthelischeo Abbandlungen ausge-

weitet hat, will uns weniger passend adieioen ; denn Inden ar

aaftogt zu kriiMren, ruft er aalbar wieder die Kritik bervor,

Orta varaiadaa araHaa; dia hanK

fataha Iriri la gHiK tenm W««m. 9»

a 4aai Teirt dar taabafllBla laaia vir
0. a. : »Wohl haben glelchzriii^e Ton*<?izer und 7w;ir mit

grosser momentaner Wirkung \er-iuchi. »uf dem vun .Mozart

eiiiK<--.i lil.ifienen Wege vorwirta zu kommen, aber Namen und
Werke von P. Wranitzky, B. Sch»ck. V Tuczeck. Fr, A. tioff-

meister, A. Gyrowet/, i. \ Kotzelm h n K mhiI limgst var-

schollen .... Kaum vermögen sich noch in ganz aeltaoaa

Fullen die veralteten Operetten von i. Scbenck, K. Diltart

vaa DMlandorf, P. Kaaar, P. Wialar aa dia OaflMilioMMit sa
.e W«aa aalfaat dia lla«aa dar aaganuirlaa CaMya

m, vrfafeBaala ana ria daaa ObaHiaapi

aeeli vrinaat Ooi wir aiaaahaa daa Hana Hanaagabar, sieh

einnul die Frage vorzulegen , ob daa IBr All und Jedermana

bestimmle Textbuch der passende Ort ist, die genannten Minner
schlecht zu machen ; wir kiirinlen wohl wcIUt frjucn , ob er

eine derarline Kritik überhaupt für kuDslforderlich halt- Das

Verachten dL^..eIl. was man nicht kennt. i«l ja namentlich unter

uns Deulscliea zu einer hoben Fertigkeit auit^ebildet. deshalb

fehlt uns auch in unserer Mu«ik, in der theatraliscbeu wie ia

dar eoiwartrolUgea, die Coniinuitat. Kala Wunder, daaa oa-
aa dreist ist im Abapradhaa, wann dia Ha

Orta«
Hader and Fraaiaaaa danna
eioar so glücklieban maailHllsoiiaa

diejenigen sind , welche Herr Scbletlerer so wegwerfend be-

handelt. Wir wollen hier keine Rechtfertigung derselben

schreiben, obwohl sie es verdienen, sondern das Angeführte

nur als ein Beispiel für unsere Behauptung hinstellen, da&s der

Ueratugeber mit reichen Woriea Dinge vorbringt, die hier Nie-

mand zu hören erwartet. Aufgefallen iat uns in dieser Hinsicht

noch besonders seine harte Kritik über F. v. Holstein in No. •

8. A ; aia an« rfahUg aala, abar Niamaad wM uns davaa ftbar»

pwaaadaa Orta-ataM. Waat«ar<
aliri
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[»•)

ConserTatorium fOr Musik in Stuttgart
Mil doiD Anfang des Somm0rMmMt«r« , den ii. April il J . kOaD«n ie dies« unter dem ProIrClorat Seiner M«i««Ut dei König«

\t II W iiT Iii niti^r« «tehrnde und von Seiner M»je«l»l , w« n- ju« Mi Urin d«t SlaaU uml di>r Stadl StullKarl «ulivrnlliinii te Ativtall
, welche für

TOlIcUtDdigr Autbiidung «owohl von Kiin«Hern. aN »ach io«^•4ondcre von Lehrern ond Lehrerinnen beslimml neue Sclioler und Schu-
ImImm eintreten.

Oer Inierricbl erstreckt »ich »ul ElemenKr-, Chor-, Soio- ODd dramali'chen Gesang, Ciavier-, Orgel-, Violio- und Violoocellspiel,

TMMUlrbre llnrntotiielehre, Coolrapaokt. FonneoMre, VoctI- uad laalrumanlalcoffipoeilioa wtlbM füfWuwptrt). Ortcttamta^ Owehldil»
der llasiti. Aeniheiili mit KuMt- ond Ulenturgenchichie, Declamatio« und luiieniMHM SprMk«, md wird MllMUt «oo dM PrafnaoffB
Alvni, DebBTiire, Filut, lailcr, iMh, Irtgar, Ufetrt, Uvl, Prtckier, BchtU. Iti«er, Ituft; HofkapelliiMMMr Itf^ar, Mosikdirecmr
LiBdtr, Hul-< liAUMji<-ler und HolMnK< r KttBrr, Karomermu»tliern Wlu und C«bUlu; ferner den Herren itnmr, Wm, Mkl, Fciattiel.

juMlt, WUh«la immau. lilutbcek, Huwl, Uarllieh, IsriUtt. Rein. RBBiler. Scbvler. Schwab, Serbttn, Sererlen, SItUrd, Vägell

mdViMClt, »owie den Herren DvpiUr Ju. und SSUchlos uml diu Krjiilim P. Dftrr, Cl. Fttiat. M. Kocb ninl A. PDti.

Für das En»einble»pi«l auf dem Ciavier ohne und nnl RfitleituitR «nderrr In^lrumenli- sind r>>'iMniiii>si^e Le< Uoiien i ing.'ru lilcl

Zar 0«bnng im OfftoUlcben Vortnft ist den dafür belkhigK n Schülern ebenfalls Gelegenhcil |iet;rben Auch erhalten diejenigen Zi>i<linge.

walelM sich im Clavter Mr da« Lebrbcb ausbilden wollen , prakUaobe Aolailung und Lebung iia Ertbeiieo von Uotcrricbl inoerbalb der

Da» Jibrileha Rmrarar Mr die (««oholicbe ZabI vod OMarrMilMtamlen brtragt ffir SebMarimMii M* HM», llr MtttarM» Maik.
Id der KuDsIgennfrsehule mil Einsrhiat« des obligalen ClaTteraDterrietata) WrSebater und ^ehfilerionen t6* Mark.

AraeldufCB wollen i^aiesleni am Tage vor dar am MiUwaab, dan 1«. April NachmitURS i Uhr «lalltadenden Aurnabme-
prMwH an daatecralartal <taaCooaarwtoTiB— gartchl»! wafdaa, ^wi waltfc»« —«Ii da» aaatlilirilchere Programm derAnsüiii lu beilabas M.

•Mliwi 4M «. Mirt m«. Die Direction

:

(H. 7181) l'^tiiwwt. ^^f•ll<>ll.

[•0] Nkchticm wMlMlM« la mntmm VmIri» bII
alle Uoder:

^ajurßaiö
für Cktvtor

Ton

Theodor Kirchner.
Op. 48.

•III. Sur iMit. »ur.
Einzeln:

No. linGmoll. JH.—, NoSinFmnli Jr i. t$.
No. t la Badur. ^ i.tP. , So. • in A moll. JH 4. M.
Ita. •{«•«. «««.••. Ito. 7 toCdw. ^«.M.
Ho. « loAtdor. ur«. tl. f

Leipzig und W'inteilhur. J.

itfir

Soeben erschieoen lo maiMlD Va<rlafa:

fiir

!Ir*iaiiol'ot-(<^ zu vie-i* Händen
< omponirl von

Ciusta? Merkel
Op. 128.

No. I. Dehlirmars< h lu Es ?r. i Jl
No. 1. TrauiTmar*r!i m C rnull Pr. 1

L«ipAi^ uQd \s'inieriijur. J. Uiet^r-Blederi

Neue Ml Jien.
Verlag von Hr^ltliopfA Härtel in Leipzig;.

B«er, Max Jasef, Op i«. Dar wllda Ji^cr. Fme JnbaaniaMobl-
DichtaDg von PnW Gunther. Vor Soli, Clmr und KrosiieaOfafeWior.
CJa*iaraua(ug mit Teil vom ComDootalen. .df l(. —

.

fiMüj, nm, oo. 1. iMiHigaaMiMrjimniMli Tod-
bnder flr daa nanoCana.

H<-ri I Feenreigen, Siciliaoo, Polonaise, Traoermarseh. Jlt. M.
Hvllll Kiegle, Bergesquell, Feldblumenslrauss, Vision, ufi. >*.

Ckopla, Ft., Op. No G nad U. MIlttM lUr dM MI«. Mr
Hamoiiium

, Pedsinu^ei odtr Orpl Ural haartaMat «m A. W.
Goltscbalg Jl t it.

EIlMMMt, Heaii da Jaago TM, 0^
fllr daa Planoforle. JT 1. *S.

w (>o(|g«balc..dri.M,
L-i Lieder ftf oIm Mllon

B«U«rke, Carl, Op. isi. Da* BiBdamidchen \nn Hfinnck Carttm.
CooMrl-Ari« (Ur AU oder Ueuotopran mit Begleil- dea Orcliesicra.

BlN«aoMOMBk«ali>to4tinuUi>. nortUnr«««.««^ QuimHi
•ItaaaMi ur «. •. Cla«tarauneiBllTMljrt.—w TntWrdra
Confprljtidiiiiucli ri il 3^

RSntffen, Jnllns, op <5 Heu LMtr. Am dan Gedichlen de«
Mirra Sclmlfy von / ri'i(r flf..(?n»»ed/ für eine S<n8«lininic mit Be-
j:!i'iluiit rmiiiil '
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Suite, Up. ->tf- Sechs Debcrtr>(1U(eD aus Hithard W.i^ri.r^

l.tihenghn; fUr Orgel, Harmonium oder PedalflUgel. Jt t. t->.

EmlAin, F., Op. 1. Ftif LM«r Mr «loa »acaUmma mil Beglei-
taog das Pianoforl«. Jl «. M.

Waya«r, Siekard, T«n|ltl ni 1

PedainUgel oderOrgel bearbeitet von A W
WShler, Dr. Wilhelv, rifi Icn. Drei

Sin^stiniim- mil ClavierbejjleilunK Jt i ij

Au BohensUlB. Drei Lieder für eine n.iui-'n- Singstlmme nÜ
ClavierbeKleitung iTeil aui dem Bpo» •Hohcoslaio.j. Jl 4. t*.

Tar Itraisbwg. Ued «rMm aMIaf« «gttliBM all Ctoflw^
beglcilung. .# — . St.

Chopin'tWMi.
Krltitch dorehKeaekomi OtfABMlbmtfbkt.

R«Tlaloub«rlebt lu Band l : Bilain — iMitf DC* ViIhI «oa
B. ftMdor((. gr. ••>. .4 - 50.

Mozart's Werke.
Kritisch du rchi^esehane Geaammtaatfftklk

HerienauMsrabc«. — Partitur.
Iwto V. tttn.

No. t. Apollo el Uyaciolbus. Lateiniacba Comodie in 4 Acla.

ur V. M.
No. •. mMob Md MUaaM Dtiliiki flaiimg ! < Mio.

uT* so

No. 4 0 II Re Paatira. OrawüNhoo fMaM bi fl iom
Jl ii. «0.

TCingiOlttttasgabe. — Fortltur.
Sario Xn. OMMOrte rur das Pfle Band II. No. l-^lt. U II. M.
Sario L Wumm. Ho. 4—i» t i . t>. bla .J ». «t.

Volksausgabe Breitkopf & Hirtel.
S». AstortO» tUbat naUr. Ciavierauszug mil Text. Jl i. tO.

••. BaothOTOB. OntrtlTCD für dan Pianuroi le J( i. 40.

fa<>An- tlntoklUlisttc. Arr. für Ua» Pfla. n vier Utoden.
Band II und lllbuTB-M.

447. maj4m, nnUkfUgm» Art'
4 Bunde. JH. ^t.

m. Die hob« Sebale de« Vtollaspiels Mr VMhM oad (

Vi.n I O.Tvid 1 Bande .ä ii —.
tun. Thalberjr, Plaioforte Werfee tu t«ci llanden ßandl. .#4.—.
41. Weber, Oberon. OUvierausiug ohn« Worte. Jl i. 10.

Varitgor : J. Rieter-Biedermann in Leipiig uod Wialerthur. — Druck von Broitkopf d ÜMal in L«ipt%.
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1 (Fttr tlaaaitfton iwal HMda« [ClMnktanladlM «oa Wilhelm Maria PoelMlarJj. — Ava SlaHfart. — ,

Aofforderniig zur Snbscription.
Mit nichatar Nonunar chliwrt dM extt« Quartal der Allgemeinen Musikalischen Zeitung.

Ich «midie die gealBtai Abommliii, lUe mdkt whfln anf den ganaen JalmgaD^abomurt haben, ihre

Beetolhmgen aafaaa sweite Quartal «eahtaeitig anhebenm «oUan. J.
'

~

(ForUettmic.]

Sweltet lapiteL
ZuTKiTE Periode.

TYPOGRAPHIE.
Dit SohloMWort« dea vorifren Kapitels leiten uns schon auf

den Weg, welchcu wir für den Durrhgang dip>er /weiten Pe-

riode einzuM:hla);pD gedenken. Kr weirhl gäDzIicb ab von der

bisher eingehaltenen H.ihii

Für UD» i»t das, was hier beschrieben werden soll, nur die

Auwcnduti); i^ines bereits bekannten Verfahrens auf «in oaues

Gebiet , nach der bisherigen Autttmag dagegeo war m ain«

glDsUch neue Erttndung oboo vorbonitooda Stof«!. Wir b«-

ttam Aber dietm O^teortinJ «ia tßkhrtm Bnob voa Aatoa
Sebald, jl«B Hbma CmIm m &n kalMri. MUMbA ia

so «eHMtetUdm gedcalw— m flllirt deo
Tita! : (Oltaviaoo dei Pelrucci da Kossombrone, der erat« Er-
flnder dea Musiltnolendruckea mit b«weglicbeo Hetalltypen,

und seine Nachfolger im 1 6. Jahrhunderte« (Wien, 4 8i5.
34t pp in 8'". nebut Bnilagen von Musik, Druckerzcicheo etc.).

HiLT »lullt ül~ 1 si lioii .luf dem Tilel ganz deutlich , dass er vor
Pcirucci » Zeit nictiK anDtminl als Druck von Uotztafein. 'Dar-

auf sagt er auch Seite 3 : .Erst io den letitan Jahroo das

1 5. Jahrhunderts ist man, nach lantem Stoneo und Fonoban,
eadlicb darauf gekooMMn, b«waglicbo Draekstieha «m Halali

nr Fiaaral- md tgUtm owk /«r Oonri-Nalm,
OfBrt-MNitataraD n arflndM md für€
Hob n HMban.* Hiernach waren die Choralnolen-Draoka erat

•loa Nadiabniang derjenigen von Figuralmusiik, nicht ein Vor-
läufer derselben : also das xerado Gcgciitlieil \oii dem, w.i> w \t

im ersten Kapitel auseinander gesetzt haben tind m dm folgen-

den weiter beweisen werden. Sacli .<i ijiin.j > .\ti,;i la — welche

biabar *oo Allen lelbtilt wurde, die über dietMn GegeostaDd
aswiiriiibwn babaa, MhMiifcb ia groM« Ui

aiil^^pnanKcncn .10 Jahre '\ — fiel Polrucci > hrlindiing gleich

vom llimincl herab
;
er fra^l pathetisch : »Wer war der Olöck-

liche, welcher die Kunst erfand, mittelst beweglicher Melall-

typen Musikwerke zu drucken und lu vervielflltigenT wem
gebührt der Ruhm einer Erfindung , welche aoboa anfangt ao

vollkommen, in ihrem Fortacbriti« so hettaam, oad in Ihren

Wlrfcnn«aa Ar Alia, waloha der KuMt hold

«wtk^.|.} DwgriibrfaOHlMlaWiMTCnMMrtiBi
fttniBpmt atifM: aOt lob iamIbm Baabe av Wahr«a,
daa batm , anf hiitortHlia DoeoaMiite baalrla Thalaadben an

berichlen «trebte
,
pbuhte ich auch zum eirifa< listen Vurlrage

dea soll nur »bgehandcllen (leaenslandes vcrpllichlet und alles

rednerischen Prunkes und iiherilusviKvii Wurtreichlhnma, wel-

cher bei dem Lesen gar numclier Hijchcr uns ao viele koatbare

Zeil miibt, glnxlich eoihoLien , iliifur abur in dem Foraoben

nach geacbichtllcher Wahrheit und bibliograpUadiar Oanauif-
katt dailo gawiasenhafter zu sein. i Nach

l> dia Baad drückt.

geschicbUloha BinaiebC du ZOngtain der Waage im Gleich-

gewicht erblH. Doch wir haben hier nicht von Schmid zu

reden, sondern vcn Pelrucci.

O t Ia V i a n ü de Pelrucci hI in der Thal die erste aam-
hafle Persiinlichkcit, welche iin^ eiitgoKeotrill, und biü auf die-

sen Tag in der Geschichte de» Muttikdrucks der hervorragendate

Name. Er ist der Einiiga , den wir Gutenberg , dem groaaaa

Erfinder der fiuchdmckerknnsl , in MuaikaU(d»aa

an die Seite stellen kttnnao ; auch In I

«B U.Joii«4M talPoa>

•) Man Dehme al- Ili'i-jin'l, v.iis An iTos 'ot;! iBis ilülnn h.Tllc

man In gedroclilen Büctiern ülutiknuttu nur m ^ilumpeni, mei^l un-
glaoblich rolMgeformlem Holxschollt v. n- li-r/ugeben gewasil, »ir
man s. B. in Franchloui Gafor'* ltt)5 gedruckter Practica mastcae
(Mailand) findet.« (Geschicbl« der Musik III. «••.) Br widmet dam
Mosikdraek Uer aaba Saiiao, die aber oichia eMballra, alt Mm \

i, welchen Seba
' Seile liinana.
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Ah
•inar Stadt

inr «M «Ar AUwofl. a
MMitMkM* wtndla «r ileh Meh Tanadlt» «o
als ihren Mittelpunkt halte. In den ithren i^einer besten

Knfl, g«(?en Ende de« t5. Jshrhiinderts
,

(gelang ihm ein Ver-

fahren austindiK t.M iDiichotk , nWL^Iclics viele erfindungsreiche

Mtnner schon oft versucht hatten, ohne die Schwierigkeiten

besiegen za können«, ihm aber «endlich glückt«« , womit er

I Hio» ebcoao lehwitrig* als willkommaoa nnd dam aliga-

su Stande

badtalliV«»
monice Musiett Odkecoton* die im Jahre 4 50 1 la Vanadig ar-

v!hien. Dm Privilegium der Stadt Venedig vom tS. Mai t 498
hpsi:ilif;t flies mit den Worten : Peirucci habe mit grossen Kosten

uad Mühen das au.<H;ef(ihrt , was vor ihm Viele in Italien wie

anderswo lange vergebens veniocht hatten. Wa.s nun halten

die Vielen lan^^e vergobens versucht? Das erwihnte Privilegium

der Signoria sagt es uns ganz deuükb : Was von ihnen ver-

fanookl, voo Mmoai bub abar fiAMdaa ««nla, das

Drnok tu bringan. In Folg« datMO , haisst at lo den
Privilagiom weher, würden auch die Gregorianischen Cboral-

Doten 'canto ferroo} vielleirbter gednirki womI>'ii können

und hieraus hat man ge^chlo-^en . dass sie \on nun an auch

wirklich nach Pelrucci's Mctiiode Krdnirkl wurden , was doch

aicbt der Fall war. Die Signoria wiederholte mit jenen Worten
aar die HoffaoDg, welche Peirucci in seinain Oasach am das

Mtitasiani aiwiadraoki haUa, dia tUk atMr nieM «rfUlM, wi«

\ mui «lUett Palraoei auf swaozig labrs lediglich ßr dtn

Umek «on mthrOimmtgtr JAmÜ für Gt$aitg, Orgel und Laute. *]

Bennil licRl die .*^actie völlig klar.

Die fruheslrn Werte , vv.drlie l'etriirr! pubiicirtc . bilden

eitte Sammlung von durcliwei; wi-Illicticn r,oiii|iü';il;ünen in drei

Bücbarn; das erste von ihnen erschien am <8. Juni (50<.

SalM« im Diehsleo Jahre machte er den Aobog mit Kircbeo-

*M wdohar Id dar Folfla «Im MfTMM Neafo tadmekt
wMlitB

welUicbar
I In mon BOdiera ontar dem Tllel »FtaUole« begann er

1501; diese war ein r,i>giT]<Iiick seiner ersten l'uhlic.ilioo,

welche fast aus»cblies«li< li Slucke vim niederländischen Con»-

ponislen enthielt. Uro d)e reirlie Ih iligkeil, welche er gleich

anfan^ entfaltete , übersehen 2U l;i>^o
, geben wir hier ein

Venaichniss seiner Publicalionen in den entea rier Jahren,

versehen mit dem Dalum das Druckes uad mü dar Angabe dar-
ieoisen Bibliolbakao, lit wakbaa aieh da

~

hol. Das «aisle Iktjl im

mmmt

DnckM

1504.

JttBi IS. 1. Hirmoniee muAice« Odli<--

Fabrasr S.

caton, A . . . .

1. Canti B, numero ciiM|aaota

Hn|i>(jnu.

Bologna.

*) • . . . . Oelaviano de i Petraccl .... cum melle soe spexe et
vlgilaotiMima cura ha Irovado quello chf molii noo solo lo Ilalla tna

oliandio de fnora de Ilalla la longinirnte iiidarno hanno investi^tiln

gbe e ttan^rt conmodittimamenle Conto figurado. Et i'-rr i iij:r /i/i-nj

fkt (meUmmU* Cmto ftnno: costa preclpue a la Kcligioa
i at aaiime naoeaaeria : . ehe

CmUafigu-riraagmiria possl ataavara Oai

«f dalMa rar awi «taU,« M«
I. sdnefetM tekald p. H,

Data dM
DrMkM

Ort w

im
1

Mal*. 1. Molelle K, numero Iren-

Ulre Uulogoa.

Ssplbr. ST« Barila.

Da«br.«9. t* Mtanran Jo«qoiQ, Hb. l. Wiaa.
1»wtlKkm(Itltß iromH^Kl

tIM.
0> HISIVraHl HA» U

SC lila wHa.
la^ aA t iBMmämäti ^^^^^^ Mm—

mmM tn wiHigas (TOTWimi
fahlt).

Juni 47. Wies. Berlla.
Juli IS. UWMIIB « a • • ¥ IVO f ocn 1

.

(MabarM. 4f. lÜMMrtdtltlW • . BologiM. Wien. Bcr-

Ua , Rofli p BriUsh

Febroar 4 1. 1 i . GadU C, conto ciii4]Mols Will!*'**
MMM.

IIM.
n\

am^llaapvr* la. aa la^^ii ^
CDeo.

.S'iivtir. J8. 16. rniHala Ubra l Wteo MUnchrn
JsQuar 9. 41. FMUale. libni II. ... Wie«, Mtocbea.

*$. PMItola, libro III. . . . MMahaa.—, naoe Aanage Jsa.tt,

Wlaa.
obae OatUB 49« l'k'vllilsi Ifen IVa *

Unit.«) BolsfBa^Wlsa, lar-

Bei seinem Lauten- und Orgatpririlegium drohte tbm I Btt
CoMorraai, dothalb fing ar daaala na, aooh dia

lao, dMb aar all Waitea llir din inala ntt aad ol
Abar data ar Jamals eraatlieba AaKifcen machte , seine Kansl
auch an dem Druck des eanto ftrmo m erproben und damit
die Behauptung zu beweisen, da^s auch dieser fviel leichter«

nach der neuen Art verviellXItigt werden konnte , davon Itat

man nichts gehört, dies '^'beint er lediglich gesagt zu haben,
um nach der Weise enthusiastischer Erfinder den
etwas aufzupuffen.

PMmflel wir ntebar na Uaoa nia «a QaM; «r
Oamoli «MBMm I B< 4 oa Tar-

daa Tanetianiachen Privilegtams treuherzig sagt. Als

ein rascher fenriger Kopf, der mit seinen Pltnen zur AusfSb-
rung dr:in»{ie, wie schon die schnell auf einander folgende Reihe

.seiner ersten Werke zeigt , würde er bald auf dem Trocknen
gesessen haben, wenn er nicht, gleich Gutenberg, in dem
Buchhändler Araadeo Scotti und in Nicolö da Raphael zwei Ga-
nossen gefunden hätte, walcba Erfiihning besassen uad n

(«BIO

tt mmm la Rom aaln HaB alt Drucker «oa amiikalischen

nad Nteiariaeben BBcham. Papel Lao X, stellte Ihm ( 5i 3 m
rühmlichen Worten ein funfiehnjäliriges rrivdeumm .ms, dorh
ebenfalls nur für Figuralmusik sowie für Orgel- und Laulen-
Tabulaiiiren. Rom wäre der Orl gewesen um zu beweisen,
dass »eine Metbode auch für den Gregoriani$chen Cboratgessng
bei weitem die beste sei ; aber er versuchte es nicht

soadani drackta aBUtiiaafaUa Ualnr

UdmDrwik voa

!

*) Die Liste encbeint hier mit den Oalimngen, welche »ich in

daa Drucken fladea. Dss Jahr begann nach dem VenezianiKben
Kalander am U. Min, so dass siso Petruoci'a .Fobrasr », 4«04« naeli_. Dank dia

I
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leo und anderea kirchlichen Gesaogbüchern war es also nicbUi.

Wir w K'ilfrh'/lin dir- <jiii rlic TbaUacho fest einzupriipen, dass

jcoc K<"'-'llicl)en ,S.inj;biii liRT bereits vor Petrucci auf «oe Weite
lom Druck gelangt waren, ao welcher sellMt mIm ^ftwwde
NMMruas niebla lu todera vermocbl«.

Btteduog war aucachliesslicb im HioUkk Mf deo

IlhlÜlllMiilllll OMHf , MV*
TWi aiieliyilllwiii Wtehtlg-

bciuid lieb, WM Min« AnhcielwaBg und
Tcrbraitnnff anlangl«, in eiiwr bainosen Lafte ; fOr ihn war die

BuchdnickerfcunM so gut wie nicht orfiirulrn, lienn w.in iIiiitIi

Xylographie hergestellt werden könnt»- I mi ni< til m Ht-ir.u Iii

Abschreiber waren die eiozi^ion In-truinouie . violi hc Ji^nc

Compocitionea vervielftlligten. Um 1450, als Gutenhe rg er-

Mand, balle dies keine Schwierigkeit, aber 50 Jahre spttier war
die Lage *aili§ verlndoft. !• diaaer kuneo Zeit war Ober die

I Tat *t KmH wtibrocben ; MeiaUr
I dofoh faai Bnropa ging und die , aa«b la fti

Wirken Europa al« ibr Vaterland belracblend, von einem FOr-
•tenbofe zum andern zogen. Die meisten und gr(>ssten unter

ihnen entstammten <len Niederlanden, aber auch alle anderen

Under stellten wetteifernd ihr Contingent zu dieser neuen

mucikaliaehen Anncv : und ob NiederlUnder oder Franioa,

Dwiacher eder Italiener, Englünder oder SfMoier, iie alle hal-

IMI aar Ha Valarland. Europa, in jener soMoeD leit dea Hu-
Biaa flpnebe gab, dia

Idteo Conlrapuokla aaekgagrabelt ood io ibreo Gebilden im-
BMrhin acbon die eaipttagliehen Oemfilber lebbalt gefeeaelt

;

aber jetzt emt gewann sie die FKhigkeil, bei einer vollendeten

llcrr-thift über .ille Kümile des CoDlrapunkts wahre Klang-

'('honbni uml .iii'-ilriu Lsv ollen UeMO^ ZU zeigen. Die Mvnge
der Hörer wucbü hiermit ZU lauaaadeo an, und aU erst die Be-

wunderung allgemein gawordw Wtf, regte sich auch überall

I dieae Muaik kaaaaan leraea. Weite dat eaale

Me-
I aiebr geaBgen

:

i aVIala la nad aaawr Miilaa », efaw eaiapr»-

rhende

ftelaug ea.

Kr» wlire ihm wohl nicht gi lungen, und wiire ülH-rh.Mi|it

auf typogn)phi<ichem Wege nicht zu erreicben gewesen, wenn
die Tonset /er ihre Couipositioucn so bitten zum Dntck bringen

wollea, wie sie geecbriebea worden aod Jelal gedruckt wer-
ieo, ia Parttor. Abar äa btacMaa dlewibaa ladiglieh in ein-

I aa daa Tag; aa waidta äa aaplrt uad ao

Salbat da, w» bei dra(- adar vlanifaaa>i«en

I la demselbeo Bodte «ereinigt sind, steben

aie Hiebt anlerefnander . sondern neben- und nacheinander.

Ihre Compo>-iUi(n-t rilw iirfr «Kicr F.irlitiiri n hrhicllen die Meister,

Kleichsam aU tjf'M«'iiiirii>-i- itiri»r WerksLill. *o fj.inzlich fürHch,
da««t diejielben aus dieser frühesten Zelt jetzt für uns fj>t bis

•uf den letzten Takt verloren &iud. Bei Ausarbeitung ihrer

lliooen in Partitur trugen sie die verschiedenen Stim-

I wohl all veiaobiedeaea Faibea eia: daaM war

kl. So aiad Ober buBdertUneaad MadtalOeke
•aa tw«i Jabfboaderteo una faal ausacMiesslicb io der Oeslali

von eintetneo Stimmen überliefert, m l inrr <ifii.jli .il-d, wclrlio

dem Studium der Geschichti^ der Mii-.ik ui joner l.iiiKi'n und

wichtigen Zeit fniil unübcrw iiiiliK lif >< li'.mTi^;Veilen [(•n- tet.

iSiir diese mangelhafte Art der Verbreitung^ der MumIi iu ein-

zelneo Stimmen mit Umgehung der Partitur machte es roög-

Ucb, daaa der Kl^ralmoaik daaiala ntH tgfoinfkückm Millalo

' Sckiill, dM dia Kaaak ia ftiair

weiteren BolwiciielaQg Ifaal, leigle die Unzulänglichkeit dieser

Mittel und Um Halbaajallgteil, aadan DraofeaMlbad« aa ar-

sionen.

Petnioci machte nach Einigen seine Typen von Blei , nach

Anderen von Zinn : also war es eine Mischung von beidea oder

daa was man ia England Puotir nennt. Sein Verfabraa <

Dappaldraak, aria naa auch daalUob bei (

bladarcb geben; dieae UaieB druckte er »Mfal, aa
die Nolea. Bio solches Verfahren war also dam der Dnuker
Gregorianischer Kin liriige*angbücher woM nllich ^'Inrh , nur

!.et/lo er die Linieu ii.clil, wie mo, au« \er»4-hi«deneii -Siucken

zu.saiumen, sondern (sint: iiul i'ini'r Lclüle über die ganze Breite

des Papiers, hierin dem Holztafeldruck übnlich. Diese Linien,

die er sehr fein nad klar aosfiibrte, geben seinen Drucken das

und Papier ^nd vorzüglich . alles in allem genommen erinnern

sie uns mehr aU irgend etwa.« Andere.o »n die Prachtstücke

GuteiiberK N Auib djrni li ibcri mc etwji besonderes, dass sie

schwer oacbzuahmcn waren und dass sein Verfahren sich auf

die Dsuer nicht im pr.AiiM heu Gebrauche erhielt.

ZaDiohat war diaeer Doppeldruck sehr kostspielig. War er

aotbwaadigt oder lieas sich vielleichi ein Ver-

lea IbHHtdnHk *«a dar

ein Deateoher, Erhard Oglin (Oeglhi, Oeellua) ia Aogeboft,

scheint es schon nach einigen Jahren ausgefOhri zu hsbea. Am
tt. August l.')07 beendete er ein Werk im nnn l,

,
(lelilell:

•iletopoiae -itvf Harmoniaf tflru' itituiw . und -iin l'J MUn
1508 ein zweites : •Stella Mtuicue Juvembu> artisijue tjuiJem

novelhr', in welchen nach Scbmid's Angabe die Musik uicbt

durch doppelten sondern durch einfachen Druck hergestellt ist.

Dieae Weiae mteU rieb daaa waalgitaae ia

floamtebe Dreoker Peter SebdCferi
aeM deas Jahre IBH ia Mainz und an aaderea Otrlaa

behandetl habe. Wie weit il .
--- li.'u|..ctiiMi Non ein.mder, und

beide wieder von Petrucci jljli.in^iit: » jren. veniuK n h zur

Zeil noch eicht nachzuweisen ; wandten -le .sirUn li M.hon so

früh den einfachen Druck aa, so waren sie damit in ihrem Ver-

fahren von dem Veneliaaar vallkoromon unabhängig. Ein Blick

auf die gedraektea MiaiBlaa ala. laag ibaeo zuerst gezeigt babea,

aOdilg war, wenn man nicht

la kan aar aaab daiaaf aa, Typaa
bai daaaa die Motaa att den Uaiao aawia

hingen oder bequem mit ihnen verbunden werden konnten.

Die Werke, welche diese deutschen Musikdrucker publicirton,

blieben fast iiu Verlnirgeneii iber ihre .Methode Lot so viele

Vortheile, dass sie bald allgemein bei nml und m einigen Jahr-

zehnten auch allgemein nachgeahmt wurde mri^ends gesehick-

ler und fleiaaiger als io Venedig ;
Schüller selber hatte um 1540

eine Druckerei an diesem Orte. In Frankreich üble maa da*
eialMbaa Draek aait 1515. aad eiae albara OaleiaacbaataMg

allgeaMin adoptirt wurde. Deoaii gehSrle deaaPatraoeTa Draek-

verfahree ebaaao aehr >u dea &berwaadeaaa Slaadpaaktea,

»Ii die

luiUe.

Bei säramlllclieii Druekern h»lten .'iu> Ii du' Fvui.ilihden

eine ecllge i]uadr3tm.is.sii(e Form, gleich den Nuten des Choral-

gesanges, nirhi eine runde. Man schrieb aber doch die Musik

ruad oder oval, aad eia aller paaaioairlar Kapellweialar kaa
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06DM, «Mb MtMOi GalHirtnrta Carpcalrat g»-

oannl, der b«rühaile Kapellmeister des Papstes. Als er sich

vom Gcschüfl zurück gczoftoa hatte, »iedelle er wieder in seine

Vatmladt AMKduri utitT, ordnete in Mu»s« Mine Werlte und

grillMll« iiber die besiu Methode sie zam Druck zu bringen.

BadHeb fand er die^^«- auch, nSailich in dem Grundsatze »Drucke

wie do acbreibat*. Mit den bisberigw Oraoktypeo, amen »ie

nun iUlienisdi oder deoUch, 8giinl odar eboni, war er also

aküi wfriedeD. Br tod «Mb hi Avfvwo
ton IImw, 4m SUphan BrUrd mm
Typen MtaW, wilehe die wwilicbeo ZOge der damaUgen

Notoatehrill bewandermwerlh naehbildeleo. Jean de Channay

tal Jener Stodt druckte die Wi rle E< iTscIiienen ihrer vjor,

SO viel man weis^. d<is er>tc im Jahre IS.'il alü >Li6rr /VimiM

UitMarum Carprniraf« . Koin anderer Ort and kein anderer

Drucker bat von dieser originellen Neuerung öebraucb gemacbl,

und damit IM wohl das beste Urtbeil Ober äm ge^tracbea.

Hente M nn dleocUw beaooder« deebalb iolereeaeM, weU iie,

iMehiwi IB»Mw Miwr^iili^ga, «• nada nodww IMn
vorbildet ; In Mtar fliMllM «M ä» «Mli fMeMebülebe Be-

dentaagbebaltoa. Abar AraptalMha Waitliloaiglceltlagaiebl

darin, dass sie von dem Gebrauche Her Zeil abwich, Mmdern
In dem unrichtigen Grundsätze von welrhem sie Releitel wurde.

Der Drueli kann «ich iiii-iual- d,iru',ir hi--i tir.inki>n .
pini» Copip

der Schrift zu sein, sondern rauss üciiieii eignen Ijt'M'lzen folf^eo.

Die Schrift ist individuell und ihr Reiz liegt haupt>.ächlich in

dem Geecbick, mit welchem sie die freieren Formen beherrscht,

flie bindet sich nicht an eine meeebare Hegelndsaigkeit ;
Quadrat

aadlnitrinddeAelbFiBnrw, «mmb ato

•diwebi. OeaoMebl äm aaa la anantbiger Ungebondanbeit.

o nennen wir die llandnbrift aohte nnd erblicken darin den
Ausdruck de« individuellen Charakter«. Umgekehrt mus» sich

Jeder mechanische Pruccss an rpgelmtts.tifto, messbarc Figuren

lielten ; was der Schreiber umgeht . ()iiadrat und Kroi« und

asige Abstjlnde, bietet den einzigen Halt für den Drucker,

n musikalischen Zeichen ist das alles nocb viel aothwen-

Wir bemerken daher, wie aicb dieaelbaa lawir an be-

TcB Ii. bto It. lahrbnmiert «ar «ai 4m ftaNok,
Mit Jaaar E«lt IM « der Kreis ; aber die 9miKMft tat ta

keiner Zeit ihr Gesetz gewesen um) wird rs nie werden

Wir machen die«o Bemerkungen hier hei dem er-len

lassc, den .Vu>>ikdruck an die Musikhandschnft zu hindeii. weil

von Zeit lu Zeil wieder Versuche in dieser Richtung aufge-

taucht .sind, und neue Experimente namenllieb jMit mit Ilijlfe

der Photographie nahe liegen. Aber wMa ea anch möglich

wSr«, daa Facsimile dar HandMbrill «beaM Mobl aad büHgn
draekaa, tkt Biiob- «dar iMmrn MaMb, m«Ma doob Iomt
awdlalaMaN ür dM laadrf aad daalt flb> dia Wall die

aOaln gfiltige bMbM. Bbenao fast, wie die musikaliscfoe Nota-

tion, stehen auch die Orondrormen der musikaltscben Typen.
— Die weiteren Schicksale der musikalischen Typographie

in ihrer Verbreitung über alle Linder werden in der nkchslen

ir Bjpmaba koMM.

Die SteUung der Musik zux Gesellechaft im

Von C. Bentlage .Walter WesW.

In Italien, von wo bekanntlich die grosse Reform der Mui«ik

ausging, war die musikaliüchc (Komposition noch um i 500 vor-

herrschend in den HSnden der niederlUndi.schen .Schule, wetehe

wegen der ungemeinen KOnslUchkeit und Wunderlichkeit ihrer

Werke bakaaal muda. Doab gab ea daneben auch adioa elna

WaMaaliBha Mnalk, «akba «baa ZwaNM aaaann Jelsigen Taa-
gefObl mber sUnd. Ws tum Anfang des 1 5. Jahrhunderts hatte

die Musik überhaupt so vereinselte und langsam« Fortjichrilte

gemacht. d.«<« man ihr kaum noeb mit Recht dm N,r:i n 'mer
Kunst beilegen konnte. Dam sie berufen sei, Se('!eü/ii>.i.iiide

austudriM'lten und schuuc Empfindungen zu wecken oder nur

annlihernd eine Wirkung hervorsubriogen , wie die bildende

Kunst oder die Dichtkunst, davon halte noch Niemand eiM
Abnnag. Voa etfeniUobar MeMia war aoeh wMig dia Beda

;

lam» XaMaabaachM, Ja MBHrvaiatbM.
war ea wbabahiB » diiiiMMaaia laeral la

KiatoM n vaibrallM aad darbt tehrar für gni Buropa aa
werden

.

Allmiilig ;iher
,
wie gciiagt , artete die Tonkunst in leere

Kiinslelei ;ni~, und hierzu trug das Meiste fast der Frair/oso

Claudius Güudiniel aus Burgund, geboren um 1600, bei [Tj.

Er war der lieftigsle Gegner Ortaada dl Laaso's (1.510— 459t,
starb bekanntlich in Müocheo. wo man ihm ein Staadbild «r-
richtel bat} , welcher die niederUndiai^

punktw aar bOcbataa VoUaaduag gabraäbt bat.

Nationen, besonders Italiener und Deutsche, tibernahmen nun
die eigentliche Iteforro und Weiterbildung vier Tünkun?.l auf

den von den NiederlUndem gelegten Grundblüekm
Aus der Schule jenes Ooudimel ging der Keforroator her-

vor (imv.inrii Perluigi da Palestrinn . lu PalestrilM , einem
kleinen Slädtrhen bei Rom, iüii geboren, 1594 gestoriMa.

Es kann hier nicht unsere Aufgabe sein , dea Nibem auf aeia

Wirken aad aaine Scblekaale einansabea; w aal aar aoeb u
(gest. IggT) , Oregorio Allegri (IS90 ie Ren leboren) , der
Compooist de« berühmten Miserere, Tornaso Ludovico della

Mllori.i Spm er I "tin geb.
!
und Tnrnaso Baj FgeaL n BaB

17(1 ,
eloMif dl- duri'li sein .Miserere berühmt.

I ii-- 'oII hu r ein anderes, wie »ir liiiffea, allgemein IntOr-

essirende.« Thema beschäftigen : die .Stellung der Musik zur Ge-
sellschaft in dem Wiedergeburt« [Renaissance) -Lande anch der
ToBkaaat, wie der daaiiadMa BerilicbkeilM'vM AB-BailM.

laaance aad dir naBn iai

des Orchesters, das Sueben
neeb neuen Inatmmenten, d. h. Ktangarten, und. in engem
Zusammenhange damit d,H> \ iriuosenlluini <1. h. das F.indringen

des Individuellen im \ erli.illn.»s zu bestimmten Zweigen der
Musik iiriil zu bestimmten Instriimenien . Von denjenigen Toft-
werkzeugen, welche eine ganre Harmonie ausdrücken könne«,
ist nicht nur die Orgel früh sehr verbreitet und vervollkommnet,
sondern auch das eniapracbaode SeHeninatmaMM, daa Oravl-
oambalo oder ClafieiaJuli ; BUMca v«a aalebM aM daa Ba-
gina dM 1 1. Jabfbaadarta «arden nocb auftawabrt , «aB dIa
giBialM Haler aia mM Badem sehmQcklen.

Sonst nahm die Geige den ersten Rang ein und gewährte
bereits grosse persönliche Celebriiai. Der Miisikschriftslelier

jener Zeit Folengo legt schon einen ganz modernen Musik-
Kanalismus an den Tag. Bei Papst Leo X., der schon als Car-
dinal »ein Haus voller Sünger und Musiker gehabt heUa, od
der ala Kenner und Milapieler eina höbe Bepalatia« MBMi.

dar Jada Oiono Maria and
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; Entcrwa gab Leo dea Grafentitel und ein SUdtchen,

I gtawiM mm in &m Afoti aof RifMl's Hnam dnft-
MkM. tafwM dM II. JtMMidtrtiMMm rieh

lnwmiiBi WrJad>teHni, mi Ubbu» (on isso)

J« dnt nambaft gawordw VirtiMiaau für OaMog, OrRel,

Laote. \.)r.\, Viol.i il.> (i.itiiba, Harfe, ritlicr. lliirni-r iirirl l'o-

uiinen. Uci der l.>r.i i>l Lionardo da \ uk i iuitKi'ii i''iiil
. .inch

ile"r llpr/ojt Alfonso vnn Knrr.iri hin \irltifj~i' dir hiiiuie

Kr^nce^co von Floreoi igest. 4390;, wird «cboo früh io Vsoadig

Too dem anwexandN IM( VM C||Nni olt «ImM iiOflWr
kraass gekrönt.

Ott ReichtlMMa an iMtramanMii Mdami gebt besonders

w M tieh lotaltt nw Cnrhnilll

Vwcdig gab es mehrere dergleichen iBslromen-

Ma-CaHMtfonm. und wenn ^ne Anzahl Virtuosen «ich dstu

einfanden, mj tTf;.ili ^irti (.li-icli .m Orl und Slcllr cm Ccmcorl.

In einer dicsi-r S.iiiHiiiiiii^L'ii sah man auch viele nacti antikeu

Abbiliiuii^rn und HcsrhreibunKi'n vcrfeiiigt« Tonwerkzeuge ;

nur wird nicht gemeldet, ob t»t Jemand spielm konnl« and
wie rie klangen. Solche üegeoallwto batteo lan TImU «ia

¥ir-

«Iwa alt »Akadanta«

Dm Lorenzo den Prttchtigen von Medici halt« sich be-

H80 eine » llarmoniesrhule « von fünfzehn Mitgliedern

gFMinrhrll. d.iriinlrr dn hi>t lilmilf (h(;iiii-t Si|iiarri,iliipi, und

von l.(jriii/o scheint sein Sohn Leo X. die Nusikbegeislerung

Kt-erbl zu haben. Auch iicin älte«ler Sohn Pictro war sehr

a>u»ikaliscli. Sakr viaia bildende Kunsiu-r waren auch in der

Musik hawildart IHd alt Meiner I tui* n vom SUode worden

schreckt babao aaHan. Dia

Gersang entvreder allein oder aail laglaUoag dar Oalga, aoeh
dasSlrcit li-Oti.irt?tt iinJ im ilfli Tlolaitligi I il willen das Ciavier,

aber ni( Iii iih tir-,iunmigen Gesang; denn «Eine Slimrae

hcri', geiiiesse und bpiirllipü«' iii.ni wi'it lii'~»<>ri. Mit .indoren

Worten; da der Get^ang mit aller ronventiooellen Bescheiden-

heit eine Exhtbilion des einzelnen GesellsehaftaaMnaeban bleibt,

a» iai aa baaaar, nun hüre (und sehe] iedao baaooders. Wird

Ja daab dto Wiitang der tüaMslan OefiiMa ia dan ZaUlrarioaeo

laia aaakaai
Ba kaa aebr daraal an , dass der Bluatae oiaen aas

Ton und Gestalt harmooiaeb ganiacblen Eindruck hervorbringe.

Von f .ii. r Anerkennung der ComposiSinii l uii s Tur sich be-

sl<.-)ii-ridrii KunMwerkes Ist in diesen Kn'isca keine Uede. Da-
gc^t'ii kommt es top. d.iss di-r lnli:ilt dur WtHt alt Ülttlhaiai
eigenes ^hick«al des Sjnger» »clnltlcrtc.

Offenbar ist dieser Diletlsniismus, sowohl dar »OWahiiiini ii

«ia dar adtUarra Stioda, in Italien varfafaMalar «Mi mgleich

dar aifialllehaa Kuaat nitaar vonrandl .gwwaaa ab (n irgend

al— apdaraii I aada. W« iigaad Oaaelligkait geschildert wird,

Iii aock tamsr and ault Naehdrvek Gesang und Saitenapial er-

wSbnt. Hunderte von Portrait« Mellen die Leute, oft Mehrere

sttsammen, musicireod oder doch mit der Laute olc. im Arm
.l.ir, und selbst in Kirchenbildern zeigen die Kiis''!-' ""certe,

wie vertraut die M.iler mit der lebendigen brscheiininK der

Mustcireoden waren. Bereit« erfährt man z. B. von einen; L ui-

leo«pieler Antonio Hola in Padua (gest. I5t9 . der vom Stundco-

gebeu reich wurde und auch eine Lauten»: liulu drucken liess.

Io «iaar Zait, da aecb kaiaa Oper den anMikaliechan Oanlaa

bar eigenthümlich vorstellon. Biaa

TomraUTbafl bUlaa,
FtafaiM, wie weit

Besprochen von i

Op. t. tHiüiHiiti MdM. Aflkt caavtaaMUke ia Ma-
noeMaD- nml SeliBnofci'm. 9 Befta. 1871.

Op. 3. Walter Rlr Ciavier tu vier Händen. 1871,

Op. 4. lefretaai^eua« der Vrrbaaatea Israeli. Na«b Wai^
Ich lii's I i'i. Ps.ilins lilr i;.-mis<-hten oder MBlMiaf

chor, Soli, f)rchesler und Ciavier. (873.

Op. 9. OagariadiesStiadckea fUr Violine und Chivier <87i.

Op. 10. CkankterfaUscbeCiaHenticite zu vier Händen. 1874.

Op. H. Uader^lafsale.

Op. 46. Ical Clarianticka im emalaa Slila. 1874.

Op. 47. HlMBKiMdar in freier WabarfmL 4871.

Op.t8. tJUtiV der

migeo

fo Op. tT IMalal dar Anlw s8lfeBwm«Mdar bi

Walzerform« ; sie erschienen fOr Pianoforte zu zwei Binden

und für Violine mit Pianoforte. Die Form iM ganz in der gr&Me-
ren Walser- Cvklns-) Form gehalten, sogsr bis auf die — hier

nur I 0 Takte enthallende — Einleitung und dss die Haupt-

momento rupctirende Kinale. Aber der Inhalt; so denkt man
schon nicht aoa Taaieo, sondern nur an kiiasUariadia Heiter-

keit und TiawIlMit, beide aber wieder so

«Ia mao'a aa aar taa Ckapia t*»Ma4

erwShnt, daaa dar Cla?ianat> pai modera, alao liamllch waÜ-
griffig und in der Ansrebnug sehr penibel ist , trotsdam abar

im Allgemeinen keine übertriebrrn-n ScIi\Mor>^'ki'iicn für einen

irgend «gebildeten« Spieler bieltl lunciülu tie Üravourstück-

chen. T,isrheii..|iii-li'rknnsle etc, fidilfn. dadurrh aber hat sich

auch der Cooiponisl von allem CoDvealionellen, Obernichlichen

frei gemacht und reprüsenlirl er für die Clavier-Literalur eine

durchaus baacbteoawerlbe originale und seilene lodiridtialitn,

einen Kilaatfer, der sngleicb barufen und autarwtbll tat I —
s, Op. 14, ««4tha ar

ll7teta«M«alta
kun fiusen , ds erst vor einiger ZaH eine aoafQhrlidtare Ba-
sprechung derselben in diesen Btittem kam ; doch kann ich

nicht umhin, zu bemerken, da&9 sie nicht blo» eine Spielerei,

eine leicht hingeworfen« und darum sriiliesslich aui h einmal

ganz ergötzliche is|. -(.mdern trotz ihres su e. lit kunliK hen In-

halt« und Aensseren linhere Zwecke verfolgt: die Jugend mit

der Kunst bekannt und sie ihnen lieb und tbeuer zu cnachea.

Und walcba Tiefe nod lonigkeit daa Gemfilba tarrUb aa, das
der Kfioallar, dar bm dia ttatMao Tiaran, dl

Kiodara ao Uadlliib nad dodh aa kBaadarlaeh sa
kehren verstand ! Diese Kiodersinfooie gehört unbestrHlaa la
den hervorragend.sten Bereicherungen die.scr Literatur.

Als Op. 9 liegt ein .Ungarischem Sutndchcn für Violine und
Clavier« vor, das auch in einer Bearbeitung für Pianoforte zu

zwei Händen erschien. In der Anerkennung dieses Opus als

eines »ungarischen« Sllndchefts miissen wir uns bald reservi-

ren , dann von der national-unganscheo Tonleiter mit über-

Qoai« aod vanttadarlar Salt ial klar kaiaa Spar, I
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iiri--eri' i:('l)rüuchliche M ol I IniiIimIit in ihrao SlUCkeo »it la

houtjroispo i.ar Anwendung brachleo. AU Muaikstäck «o und

für sich be(r«rhlct, bielel dieses Opus MgaMiite genug, um so-

wohl die AuafiUirMdoD wie die ZabSnr n tu fewela, dm <i»

Mutik Dodi

Dad dM W ja dl

Der iBclMaBgisottiig der VariMonleo Israels«, Op. (, ge-

liÜrt lo den grossaiiigsten, erhabensten Inspirationen des jungen

Meisters ; i'> <i Ii wobt wie echte heilige Weihe darüber. Nach
tl Takten Insiruiiientaleinleitung, die in den ersten 6 Takten

fast choralarlig breit, foicrlii h begitml — Andautinu. '^j, C-

dor, p. — and io den laUteo 6 Taklea bewegter wird, bcjpooi

dir iHiMtot

un - »er Mond und un - are Zun-ge mit Ju - bei.

Wie geschickt und feiosInniK es der Cump4]ni4>t ver<telit. den

Teracbiedeneii Wendungen des Texle,s srhoo in der Mi'luilie

uod Declaauitioo lu tiAgta, »M di« milglheMte SlaUo B«waia
0eaag. Nach

m
da sprach man un - l«r dan Hai

iN «ioer kühnen Wendung nach

(ranBf* oai BMw) die eehwusvolle Phrase

das:

der dMT

Oroaee* bat Je -ho - va an ih-nenge - than,

I bald vom (io.tinmtcbor / wiederholt wird, nun aber m
Dee abichUaast, wor.in nach 6 Takten halben Noten ein frei

fugirter SaU: »Oeas war?n wir frSUich, daaa Göll surflckrührte

die Oefaimeeew eoknapft, der la eis geilee ApdertUM, >*/••

OberieiM. NHhdeaWcflM: aWctand feltt er eelMa Weg,
der die ii—rt MiH «id tawunt mit Jubel« belebt sich die Si-

taatfee In eflbelviilMer, lieb pncbtigst »leigernder Weise , bis

der Chor : »Üoll wint befreien die Gefangenen« «ewalli^, m äch-

tig uod majestätisch daherbrau-tl iKurle. C-dur, ' ,i uiul l>uhn

usd wirkungsvoll in die AnfanKsphrase n(>rosses h.il Jehova

an ihnen gelhan«, diesmal in ü-dur, übergeht. Das darauf fol-

gende Allegro, E-dur, '/j, erfaast das Thema nochmals and
bruchstiickweiae ichleadert aa eine Stimme der andern n : daa
iai ein ianchieo und FroMoeke« ans vollster Seele, aoe

i

Ii 0«Nh dea Oadeiken : >0 Herr, IBbr" «Ue

bcroMll lieb Ae esligeregte Stimmting,

I Mio noch einmal iMooirie

TpTT I .T.T.r. i 1
Oe - to-aa-M

hat .«ich die Kreude gani gelegt und es schlii-s-l m. Ii d.ir.in der

schon erwUhnte fugirle Satz : De.i.s waren wir fruhlich«, dies-

mal auch in E. Nach einem Orchester-Nachspiel, daa naob

C-dur überleitele. begtoeen arpeggienaftig in C-dar die Vio-

I (doMHbM, oaa eoid. p.) and der Chor {Tenor

sO, lübK toriteka «ier-

i: aWelMad fehl «r

seinen Wag« derJabel wieder erfeabt and btofifM den Sebloea

hin austönt. DIeaer briagl daa Werk faierileh, cboralartig tu

Kndc — Es ist dieses Opus eine fjrossjrtigi', nin h .illcn Rich-

tuagen hin fesselnde und packende und Min jedem auch dem
uascheinba raten Gemeinplatz freiL' Coiii|>oMiion ; freilich sind

die Anforderungen an die Cbttre keine geriogea, aber welcher

irgend wie ilrebaeoM (geniachte oder Mlnner-j Gesangs-

trecaia dMle de««r aad daran lorackacbreobea. Oer BrMt

die BewUligung und AufnShrung dieeer wirkliebea und
kansderischen Bereicherung der Musik-Lileralar sarflckblicken I

Gleichfalls in grösseren ttimcn'iionpn ist Op. 10 : »Sieh, der

Friihluijj liehn-t wieder-, Iii', in Iii \on H Allmers für vierstim-

iiiiKeri .M.iiiiifrcli'jr ^ch.ilUTi, Bmi il.ihinflce'.st'nd. theils frische,

tbeils ernste lunc an.scblag«i)d, macht auch diese Compoeitioa

lidhere Ansprüche an die Mlnnergesangvereine ; es würa aber

Cnd ao nabmeo wir fSr <

aufrichtig wünschend , das» er in Frische und RQsligkeit noch

recht viel Hüi^e finden mächte , «eine Schwingen su regen

:

sein Flug gclil j.i itnnicr luai Hdchslen ! ZuKlrit h können wir

nicht umhiu, dem Verie^r

»r diese Wofta der Well

aufrichtig au daAkao

,

Obäaai Um

Anzeigen and Benrtheilungen.

Fflr PiMolorto n iwai MadM.
tkanklentadlca für das Pianoforte oompoairt von WOhehi
aiU Packllrr. Op. iO. i Heft4> t>r. a 8 uT 50 ^.
Leipzig und Winterthur, J. Hi«l«r-Biederroann. 187^.

H. CharaklerModieo nicht bloa dem Namen, aoadMn I

ftaltoehalepe^ oodi
besonderen Werth and sichert ihnen Erfolg. Ool erfunden nnd
gewandt gearbeitet, hallen sie sich fern von gewilbnlicbem wie
..iiili rerseiis von geschraubtem Wesen und verralhen den fein

KL-bi Kielen Musiker und tüchtigen Kenner seines Instruments.

Von besundiTCT lechni.-icher Schwierigkeil sind die Studien

nicht, doch verlangen sie schon tüchtig geschulte Spieler ; diese

werden sie gern und mit Nutzen spielen. Durch Ueberschrif-

len ist dar Charakter dar Stadiea angadeotet. Die origtaetle

nea •writ dta aJ>ona noft*» jMeam« mit aelaer aiiidroctewdleB

Meledie abid swai prächtige Tortragaatöcke. iWaldeinaamkells
ist sehr anticiiticlnd und umfiiebl uns mi! W,iMes|ufl und -Dufl.

Nur von dem uhrorri,ii.-rti.-ii Gange in vernundi-rtini Septimeo-

accorden auf S. " iik.i lik- man wüoachen , li.i^i er ein wenig
gekürit worden wäre. In i>Hesololion< bat die linke Hand zwei
Noten zu dreien der rechten Hand zu spielen. Eine gelungene
uod praktiaebe fltodie. Wir beaiUea aiebls wealger ab Debar-
flaaa en Slodlao dtaMrArt, dwbilb ai^ igf die mliiiadii
uaeMrMHek MitMFieBaa lebi. sVeriorae Heiaiatb« berilit

Pitt irtifMiial WdaeeabiWIcbee Colorit and euttivirt geeebicki
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, www» di«

Oh um» SMok •HucDorvik»« iat

Kok In Miliar Art oad Mbr geeignel, Im«^i«> SpM baidi«r

so fMm. Di« nicht oor die Finger, soodera aaflh 4m
beKbafligeodeo Studieo de» bef»bl«a jonfen
dienen bestmim
pfoblen.

Ans Btnttgmrt

Atf 4w BMi^oTMlMi Ck»fln-äbmi 4m I. r«br. (Nr. 7

4.ttt.) M|to twürtm am l«.P«fcr. «Id ONCwt 4m nran%^
JlMt— Tiolllttiu Herwegh . 4m ich Mboa im toUlM Brief

•H AalMt Mloar Nitwirkung b«i dem Conc«rl d«i »SinfveraliM«

> MWIImm kelle. M irci'l HiTwi Kh, lier Sohn des verstor-

beMB Diollteri Georg lltTt.\ri;li, l^t im hiesifj«n Cnnservatorium

gebildet und speclell ein .Srhiilcr Singer s. TrefTIichp Pianisten

uod PiaDistinneD sind aus dies«r Anslalt schon in ericlecklicber

Zahl hervorgegangen, allen voran Anna Mehlig, aber einen

Geiger von der Tiicbtigkeil Uerwegh'a halte du ConaenraloriuMt

bis Jeixt noch nicht geliefert. Wenn er, nachdem er ana der

MglaialMM BUfer M
larbaMal, Bläht m» htttm, «r

auf MiMiB laatronaM 4laMlbe Sliife irwIAiB «la Frl. Mebll«

aof dam lbr%an. In aelnem Cooeerle ifiMla ar 4m Oeigenpart

lu Robinstein's Sci[i:it(- MrCUvier und ViollM (AfMOU. Op. 19),

Andante und Ron Jo jus dem Fis tnoIl-CoQoart TM Vieaxlempt,

W»lachis<'hcs Li'r<l unil T.iranieiU \uri Singer, »chlleaalich Can-

zone von HafT und iwei der ungari.schcn TSnze von Brabnu-

JoachitD. Man weias, da» ein Tbeil dieser Siucki- Jein Aufrüh-

renden bedeotende Schwierigkeiten bietet, indem mehrere

4erMlbea als eigenlticbe Vlriomemtflcke von VirtooMn ge-

I aber aiahl mir Ott anetor Taohnlk.

frfH> taliiilrt OB
Applius und wiederholten Hervorruf. (Seitdem 'M Herr Hcr-

we^-h auch in Darioütadt und Baden-Baden aufgetreten, wo er

nach Zeitungsberichten gleichfalls lebbanen Beifall faml . l
— In

dem besprochenen Conccrt standen Herrn Herwegh zur Seite

der Piani.'Jt Herr Vögeli (Lehrer, choraals Zögling, am C.onser-

tratorium) und Herr Hofoperoaftnger J. Slaudigl aus Karlarub.

BarrTOt>li ap'««« aelbstlndig ein Noltarao von Chopin, Gavotte

t an Bravwn-UM'« «aniiaeiia Uiapaadia Nr. I

B

Arfai

iTalarafMbihat, MUar ata «aia

Br tut: Arte bm 4aM Bthihwplal aAcb nd oaMMe
von RIndel, Nachutiidt von Schobert und LiebaalSed au der

•WalkiJre« von Wagner. Di« Hindel-Arie aeheint er gern tu

bringen <ln er sie, wie Hu.sikzeilungcn Khrieben, auch bei

anderen Gastreisen vortrug. Die Wahl gerade dieser Arle für

Concerle Ist jedoch keine glücLhrhc. joir- Arn-, in wel-

cher der ungeschbchte Rie»e l'olyphem in sÜMtliclieu Schmei-

ahahi orten der Nereide Galatea seine Liebe erkllrt. Schon der

Tarfhaier dM Texibucbe, Jobs Gay (darMiba, dar 4ia aa ihrer

lait M «iai AolMhao irrnatia aatyilaeha »Bttgm'9 Cfm*
dlehMa},baldMkoi
4m Uatihabara aii4

bamrsehoben ; mit bewaDdarMwardMai OeMhick fo%la ihai

Andel in d«r Coropoiilion ; wir aeben den BIren aicb geeken-

h^tfi bemühen charmant zu »ein. Pas kann aber nur durch

dramatischen Au-uirnck des (ies.inge.s wiedergegeben wer-

den und vor Zriliort^nt ss<'|i ti<' il<-n Zusammenhang kennen,

«lao nicht io einem Coocert, deaaen Publikum bei der iwUrt

MM 41a ab «awUhiMiM Liabaaiia4

vemommeee Coapoeilioa noihwendig miasveralaban luid aa
Hindel irre werden, welcher wahre Liebe tiberall ganz anders

sprechen lüssl.

Auf den H. Fcbr fipl iJ,is siebente AbonneiiiLUUüncerl der

llüfkjpilk«, an »cliln'iu sjrti Hi>rr Concertmeistcr Hugo
lleermann au» Frankfurt a. M. betbeillgte. Es begann mit

der Ouvertüre »Hamlet« von Gade und fcbloss mit der zweiten

Symi^Kmie (D-dor] von BraboM. Oenagaa wurdea drei aahr

anaprecbende Ueder voa Abart {fnm HatlMagl) Ba4 4m

aaagl, Frl. Lager, 4ia Hama A. JigM wi4 HnMi4a), 4a«a*
BegleitaDg Abart gaaohnaekToU iaalnuBenUrt haMa. — Barr

He«rmann iplell« das TloIhKoneerl von Beethoven nad aCon-
rerlstiirk'- \on Vieuxteiiip« Im N't/Icn n bewies er, dasa aeine

Kunstfertigkeit r.ipiJp P.3s»;i(.'i_-i, ilun Ikujs niclit zu »cheuen hat,

«J.iss nulliin «iii/iK dif" rii-'liligc Auffn-suiif; iles Beelhuv en M-'hen

(k>ncerl8 ihn beätirooMii konnte. <I>mi >'rstea Satz des!>elb«n in

müaaigerem Tempo to nahmen .iK num es von mancbeo dar

heutigen Virtuoeen gewohnt ist. Ba ist imater dankbar anxaer-

kennen, wenn nicht über dem TailNgea sa imponiren der

Charakiar ataar a4la> CcmgMMa« awMarAaht wW.
Ovreh Baal to jaoaa Satta »aHlwaa aeboa 4ia TUM-BuOm,
mehr noch die Triolengloge der Soiegeige, denen bei aller Be-
wegtlieit eine gewisse Noblesse gewahrt bleiben soll. — Die

Symphonie von Brabnu war für Stuttgart neu. Ich hatte sie

bereits zuvor gehört und fand wieder bi-slliit^l , um wirviel

gnisser ein wiederholter Genuss ist. Ducti i<l Jjs G.irize auch

beim ersten Anhören wohl verständlich und t>es<niilt>rs das rei-

zende Aliegretto nimmt uns sogieioh gefangen. Eigenthiimlicb

sind dieser Symphonie mehrere aohtae Homefltecte, wie ich

sie aus keinem andan Orcheatarwarfca 4M CompaniilM kaana.— Oa4a'B Caaaaft-OavarMra (aehea vor atoaM Jbhra awtomli
a«%afMirt) trt, irta aia mir IkM«t|a<wr4Ma> CiMpartMiaaM
von ihm, babaeh gamaoht, Iwfiraa aiih^ ««Im «amal «14
gut an reden, aber wenig Ba4aatan4M »MMliwIiiaB. Ihr ala«

ziger Fehler ist. dass sie < Hamlet i heiMt. Nachdem die Ge-
lehrten noch immer riicln liber das wahre Wesen des DSnen-
pr.nzen oinig gewurdeii, iiiactit sich ein Musiker daran, ihnen

zu helfen; er mus.'S die Sache am besten wissen, da er ein

Landsmann Hamlet's ist. CnglSubige wollen behaupten , ein

Hamletcbarakter lerne aicb gar nicht muaikaliach deflniren. Die

GUobIgen zerbreebe« aicb Ober die Musik die Köpfe. Was be-
deutet s. B. 4t

Der Biaa aift:

Dar AB4ara mäal: 4nM 4«r I

DarMUa Ikhak Ibariagee : hBrt ihr 4ana alehl 4m Qalil 4m
Vaters aehnllnT Wenn die Stellen von tiemlicb gedlmplter

Ueblicbkeil komaien , sieht der Eine Ophelien ; ein Anderer
theill die Ansicht halb: ja, die schöne Opluliii . ducli schon

wirr im Ko|ife. Blech ist in der Ouvertüre uberli.Mipt viel ver-

weiidel, eine ubiigate Trompelenligur aber macht sich wieder-

hüU so auffallend bemerkbar, da.ss sie sicherlich etwas Be-

alimmtes anzeigen soll. Allein wasT Auf den kriegeriacben

Fortinbru kann sie nicht sielen, dasu käme sie au friib. Als

sie zum zwaiianmal aritlaoft W8ii4ta iloh mala alebalar Nach-
bar aaichilaaBd gaat anmllialt aa mir mit 4ar Praia : aWaiM
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Nette CompositioHei
IM]

Op

8 Allan VuriUHk' odw AlmüwM mit Be-
• UUen, gleitung de» Pitnororl«.

No. <. «Verloren« Kltofie.* (Bob. Hamerllng.) Ji i. ts.

- i. •Sexen der Schönheit . Roll. Hiinipriin(!. .#( 75.

- S (ichrl «n die ülUcküfiilliii llfblj. I '•y .lyr

Q 1 IhiiMihUHllP (Ur/>*i>olorl«._Neii«Autgabe.

»ift1ii«t.M. MItndt

- t
- I
- 4.

An tt ' lAtilAM Umtt. eint MlHMuWWiiie
Up.11. IWg» l*MlilltHB«H1UiinawtliO«#Wle.
Coaptot Jl t. so.

•Waran iMdN« dtoRoM«wMMtt (H. Moe.)
so ^.
Wechsel: »Auf Kie**"!» Im Bache«. (Go«lhi'

•Ich Mhe dich im Traum«.« (G. Oaumar .j •« js.

«Nun tu NMI,4HiMaHtMlHd«a(Pi.lilM.)

- I8.^J— fOr alMBMUon-odarAltstiinm«
HmniOOTTf ntit Baslaltmg de« Piaiiofoita.

0 aehn« dich nicht an'i graoe Meerla (|ak Ha-
erlinn., i Jl.

Op.12.

• I.

- •

Op.13.

0p.17.
gMtnng

No. I.

- t.

Opaift

Reinigung. lUejM.J MordwehUdar.
Die koloänb
Mailar.)

{WoKg.

Lieder eines Elntiiwaii
daa Plaooforl«.

Eh' roati vom Lebeaafrobn. (A. .Moser.) «0

Bei dieteiD kalten Weben. (L. Ubland. i «0 .

Rinne, rinn« leUe. iC. Beck.)

Ans yfhttnwZeü """""^

Erat« Lieb«. •So hat noch Niemand mit mir ge-

tiian«. (Jol. Groaae.j SO Jf.
Wenn ich dich »eh, so lieb und hold i Fr. Boden-
»ti-dt

; «0 J^.

Weliat du noch 1 (0. Roqaeite.l s« f.
leb mua hlaau», Ich muatndlr. (m0Mn *oo

(Aus

Oeber die nanea Lieder schreibt die •Tonkansla in No. 47
V. J. : •«. Bugfrt aulto alt ImaMdn PtrtM iMriMn
au,m dnei eia }«d«i dvek Tief« taA LaMmekAftUcb-
kett tich antielcbnet. i>u» tweiie -RciBj(Uf" i»i von hli-

reliieader Kraft, u:ni atlmnit« mich rcrade di« Bedeituiii.
kelt dettelbea bitter i ^inrWuth tiber die Erbärmlichkeit
UMrar Xutiada. tolcb «in fi«MBg bIuU UMfall sofort

No. «.

MI«nl«b«o.) s» ^.
' * W— Ml i»tsn»/du wgwhj* »610 oiy

«MmI stau daaOM wini da« Volk mit reotig-OliMii KIMsen
anndall und kann» wird diftegen angekampd. wdah* iIm
mssN, ««M' Ckutkter Relchthtim aad wtertol .Jtittk"
steckt n dlSMr dM limmer ! Und die ud«n sM ifebt
süidor w«rthf»U, wl« sacb die Ho 3 d^v Wk 4 7, „die
TbrlBC" TOB Back ia dessea Herblgkelt »u'.i. rgegcben und
die Lieder SCbSur Ictt", 5 Ho'.cn, d. b. Lieder der
Lieb«, wo dies«« ewige Them« in Anli-hnung an die DichUr-
henen lo lebhaft in «leb coDtra^iirl «lo der Ronen Mtnnich-
rnUigkelt.*

Boriin SW. UcMMuHfwht Veriagthandliing.

[«M Neuer VertoR von

•T» Bieter-Bied^mtann in Leipicig aad

Ju ?aat'cr Rotten«
(Ed. M&rike.)

Planofoxte
MdnKIL Lm In BrttscMr

HANS HUBER.
Op. 49.

Preis » Uf.

[•q to Mspsii Wsgs iWShU« wnhm i

S.JSTMLfSSL
ISlh nmaiimt, Dense Mpagnol«. Caprice

.
Op. SOS pour Piano.

Pr. .dr 4,80.

r« harp« MUmm. NeetafM ptm* Piano. Op. Pr. Jl

Berlin. M. Bote * O. Book,

s< Bm ikeMo Ltoittr

mit

BesleitunB d.e«i l'ia.ii,oforte
foa

Franz AM.
Op.

. . . Pr. 80
Pr. BO

No. I . Wenn zwei sich liebea ...
.No. i. Licb^'sgru'vs

No. 3. 0 kehr sorück Pr. SO

Loipsif. Tarii« VM & V.imr.
WML 8..«. - * -

Vwtag fw

Zwei

ood Wimcrtlnr.

PARAPHRASEN
Uber

beliebte Lieder.
PSr

Planoforte zu zwei Händen

IMwrtlMler.
Ndbl.

a—
CLII.P., Op. 44. No. e. Abeadrelka:
»lloiidaiMbetalaraD um JHUtor. «ff 4. 8«.

Op. B. Ifo. 8. Der lebMe enM: ileb kan IM
Weide heniledefv, «« /. ee« IWWedBrir, 4. s«.

iiDoMBT's SauiliilUili der Mgesi^ 2.M
PreU Vi Mark.

fuUEmrr^miiniiw

: J. In Leipsig und >, — Druck Ton BreHkopf A Hvrlal in Leipiig.

Iis. —
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ÜMlMiuttii v»m (U.CmIipIm bis i (-1 »AM

Avirordemiig rar Snbseription.
Mit dieser Nummer schliesst das erste Quartal der Allgemeinen Musikalischen Zeitung.

Ich enuche die geehrten Abonnenten« die nidit schon auf den gimien Jahiguig abonnixt haben, ihre

BeetdUngea vafim swaite Quartal nehtieitig au^eben an ixoUen. I. RMir Dlsdirauni

AbrlM einer Ctoiohiehte dei Ifnaikdrnckes vom
flulkehntea bissnmnennaehntenJahrhundert.

(rurlwlMagMdMim 4m nraMM lairtM*.

)

lulifii
. Deutschland und Frankreich lutlfii mcIi Llm Jl-t

Aiubilduri)!; des Musikdruckes mit b«w«glichea Lettern belhei-

ligt, und diese drei Utodur wann m auch , welche linga Zeil

in dem Gebraucbe der neura Kuosl di« mUn blieben.

luliM bat!« den Vorrang. Obwohl zu Anfanf daa 1 1. Jabr^

Inndwis noeh alelit die enla Malioa dank die ZsM oed B»-

der Moaik, auf welches anwill-

i ANm gravMrtt wm von ffluslkaluicher Kran erfüllt war.
bevorxugl« Slelliiri|j k.im \ nn der Kirche, wurde diesem

I aber dauernd i rlulu-u durrh die grossen ComponiHlen

wvlehe entanderi
,
durt li pitip viillendet musikxlifiche Sprache,

und durch einen gleich vollendeten, sriinn von den Rijinem

ererbten Sinn, das geaammle Leben künstlerisch zu geMallen.

Oeber war Italien nicht nur maauigebend in der kanst*ollea

KiMbeDmasik, sondern gleicherweise im welllirhen Gesänge,

1 spftier ia der MiWMi* undMS» ia d«

JederetMiMalito,—dtoheneebeode Itoeht dereBOeeetaeo eile

latonrarfen,— der muslkslische Keuerheerd an wel-
slch erwMrmto ohne Unterschied der Nation und

Coofession fliese Slclluti^!, welche in der .Musik norh niemals

eine andere NhIioii wrvIi t erlangt hat, versetzte auch den ita-

lienischen Musikliiindcl III die KÜDStigsle Lage. Es war Venedig,

die Wiege des Musikdruckes, weictMS der Mittelpunkt wurde.
Ali die grBasle Bandelaatedl nidit aar das Ltodes, aondem der

teil, war ee bierm »m BeiMea fMliail, md wir begreifen

daber.daaa telbel die grOHe« CwipwilMia, die la Rea lebten.

Ibra Weite ia Teoedig ftMUktm, «ie m la Mwaier Ml ia

Lelpelg pwMibl. Die aHMe
Oardaao, miabe an ISS« aiil Antonio

seinen Sflbaaa Angelo OAd Aleasendro rorigeaetel worde, als

Mu.sikdruckorei ohne VeH.ig stjnip« del Gardano) aber noch

bis liel ins 17. Jahrbunderl hinein ekislirte. Die Glanazeil de«
UV.

Hauses ertebten die BriSder Angelo ua

genossen und Verleger von Palestrioa. Wihraabebdlab um daa

Gfschärt besser 7.u betreiben, etablirle .^lessaodro sich »elb-

si;iiidig in Rom. An den .Namen seines Bruder« A n g e 1 o G a r-

d a n o in Venedig linii()fl sich d.is hedeulendste, wa> !< >lii*ik-

druck und Musikhandel im 16. Jahrhundert aurzu^^el^en hat.

Das von Pelnicci und anderen Verlegern bi?i etwa ( 550 ge-

brauchte oblonge Oclavformal wurde jetzt aufgegeben, und daa

grOaaera Foiiwformat gelangte nur ausnabmawetse zur Aoweo^

deat: iMlaUeWariMdnMkleGeidaaeiBoiaeaiQaBft-remale,
watabia ala ae|ai-OeUT eni la daa leMsa tt Mbtm erfadar

•i^emeia in OebfMieb gakeaaaaa lal. gUMBtüdle Waika ai^

schienen in einielnea Sthnmen ; DnMke bat walcbaa, wta frO-

her . drei oder vier Sliniiiicn einander gegenüber stehend in

demM-lhen Ruche vercioiKi 'lud . kommen jetzt nur noch aus-

nahmsweise bei klouioii Gclegenbeitsalöcken vor. Die Typen

von Uardaoo sind sehr deutlich, die ganze Ausstattung des

Druckes ist sauber und sorgsam und hai ein gewisses vor-

nehmes Ansehen, ohne jene beabsichtigie Biegana BO be-

siuen, welche den frühesten Drtieken otgao war, aber «on

hl etotabMa SUaMsan toaa Draak kaa. dabar ia

dieser Gestalt keine Gelegenheit zur Schaustellung gebea

konnte. Bei dieser Unvotlkommenheit de» Druckes konnte der

italienische Musikhandel allerdiogs niemals eine BedeulunK und

Ausdehnung erlangen, die der hohen mubikalisriieii Stellung

Italiens entsprochen hütte. Ein anderes Hindernis war die ab-

geschlossene La^e des Landes. Durch Venedig ging zwar da-

mals die grosse Völkerstrasse, aber die Bedeutung dieaea wun-
dervoUe« Ortes als Haodelsatadt klatg doch weaeotlieh an i

VarMedung mit dem Morgealaode, und dorthin bat

Die

welche sbieler den Bergen« wobaMa, mtraaMMtUee. Ha
Strassen tu ihnen von Venedig aus waren kOnUlicba Nellk-

bnii Veii
, betreten .so lanKC nicht auf besseren Wegen solche

Fruchte und Kleiderstoffe zu erlangen waren , wie daa eigne
IS
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nlehl imimvni ia VaMM wf Aweo b«Mh<»<flle<M« Weg«
Hii- Vi'rii-Ü!; Vor aüetn gchfiriP dahin die Muüik. Von jocl^tn

iH'iirn \S t-rkf Lonnicn die Gardjino, Scolo, Amadino, Vincenit,

M.iMHi urnl andere iLilieni-Krlie Verleger mit Sn lierheil den

H.inil<>l'<kjr4vv,ineD eioe Aiualil son Exemplaren nnigeben . die

Waare wir als prima bekaoni uod wurde sofort gekauft. Aber

wit« sich dano darunler als besonders brauchbar reigte . da»

wurde Dtchl in Mmhb nachverlangt , aoadern in den bctref-

fandM OriM (Mnickt. DelMnIl «mmii pAlflga Uul«,

solche

Drucker mifknwfliMn. Schon fa dar Prodoetion des eignen

I.Hnlr- fuik-n so reirhen Stoff, hesondprs die llnilschen, d»

allenllialiicii neue K;i|)i'lliti ernrhtel odor die vorhandenen star-

ker bcMMil wurden, und jtMJe> ^^.•l^tcrlein nntiii« »ein Licht in

gedruckten (^ompositinnen Iciicliten zu laft^ten. Uor l»>t Worlic

um Woche von Italien neu iraportirle Same ging in einem sol-

chen Boden schnell auf, wuchs aber auch viel Kraut und

L'okraol durch einander, bic gross« Zahl von Saromelwerkea

ubImbo bedralenden UoiliatM« w«lelM daauto enl-

mMK lidi anter MlelkM VwUllBinM wbr laiehl.

Di« mmikaliaeh« Cultair 4tr wmtMmm UMar atand aloli

besser dabei , ab der HaHaalieli« Variegsr. Lelit«r«r könnt«

nur dadurcli seine W.iarc forUlauernd in da-i Auslitid hririKeii

d»'4'> er steLs neue Artikel crteugte. und da« hat die italieii:>che

Nolenpresiie in einem M.ia'ise >;elhin. wie kaum eine nndcre.

Zibleo ihre Druckwerke .nicli iiirlil n.ich vielen tauM:nden, so

sind doch die einzelnen Sammlungen von solchem Umfange,

ibra ZitMmmecuteUung in Partitur mehrere hunderltau-

nilan würde.

Danltahland balte iaiA 4ia «albattadiie Art, in wai-

aharaabaidarAoiMNhMt 4aa HoaMrMkaa nRaMd«. «Ich

«« varaa hania aiiw ImU htaWaa gaaehaffen. Seiaa Motik*

dniek«r waren also Mb bei der Rand und überaus mnnter so-

wohl im ruhlii iren der Landeserzcugnisse wie auch Im Nach-

drucken il.ilienisclier, ja «elbsl frani()sisclicr Musikstücke. Tnler

den zahlreichen Drucl' rii in verscliiedeiioii .Sliiiileii riiilon

gegen die Milte dos I6. Jahrhunderts hervor der gelehrte

Oaorg Rhaw in Willeoiberg, der Freund Lnlhar's, und der

fswaadw SteaiMr nnd Typaa-Scbaaidar BiaraaymM Aadrsa«

odar aseb Ii IMnilian, dasis« aoUaa Typaa aaeh *a« aa-

Thafl selaar I«u( so «fal »i tu« Ibst. daas er, satoa« fmH-
lieonamea aufgebend. sM iMa nur Hieronymus Form-
schneider nannte; zulet^ loderte er seinen Namen noch

einni.il ,
mul il.i- i-t n i Insrlie (i r ,i |i ti .1 >• m s war es allein, w.is

ihm dann U\< mi -»ein seliges ijule (ieniiKe thal. Der bedeu-

tendste deuNi'lie MiiMkilriM ker dieses Jahrliuiiderl- »ar Adam
Berg in München, ein Zeitgenosse von AngcIo Gardano und

sein ebenbürtiger Rlval. Wi« Gardano durch Paleatrina, so «r-

lai^a tot Badaiilaas dareb ds«
aoali Maria iM lia alaandar glaMi.

«ar Hm Dradtwaita aad ihr gewhiftHehar Mriab.
Oardaa« aar dsraef aasging , billige hMdlleha WagbBdter la

den Markt lu bringen, schien Berg den Plan gef-T^st zu haben,

die grossen handsehriftliehen (^horbücher durch den [Iruek zu

erneuern. Er pulii" irle ^'it /uKsweise Pm lii.m^aaben und

wandte für die bedeutendsten Werke seines Verlages das griisste

Folio und jeden erdenklieben Luxus an , selbst den Dmok aaf

PeffgaoaBl. Kan er biarta ans eigacm Aulmb« als

I alaalga Brwlgnng Oewian rnd VarhalMr
amwaWao, daam Waita «r

lo «a Walt atafUn«.

Wtllaa and

Wiawahoad lawatdurWaiaa dar Rarsog dIaKeate«
I, ist nidlt b«kannt geworden; jedenrslls lieferte er das

ir und alles was sonst von nöthen war. Der Titel de»

Hsuptwoii. '^ Min Berg, welrlie^ \on 1573 an erschien —
»PU/roci«n/')i Miitiren — isl in dieser lliniticht deullii ti genug.

Wie gross die Vorliebe für Koliodriickc bei Las^o »clien Wer-
ken in München war, ersieht man auch au« der MotelleoMmm-
lung dieses Meistere , welche nach Borgs Tode von Nicolatis

UanrioaB daaalbst als alf^yiasi O/m Mmkmm i um leao g«-

dmektwaida. «aMdla ptla Osasi—Msanaba dIsaarArl
Im 16. JaMnadwt» w« MhHhM IM 4tm Mm, la dar Uta-
r«a Zsit dia grtalaii ÜMOtdriMka auf d«a Wage das Dmcfcas
mit beweglichen Lettern hergestellt zu haben. Die übrigen

deutschen Drucker folgten diesem Beispiele au» naheliegenden

Gründen nur seilen , hielten sich aber, abweichend von den
iLilienern. iirw-h längen? Zeil an ein quer Quart-Format. Etwas
iihn uhes, wie unter Ber^ 111 .Hiinchen. lüsst sich fünfzig Jahre

später bei Gimel Bergen in Dresden, dem hervorragendsten

deutseben Musikdrucker des 17. Jabrlmnderts , wahrnehmen,
welchar dIa Warka das grflsstan daotediaa Compaaislaa diaser

Zaii. IMaridi SeUU, liHiiiiMili imd abaaMa oiMar Bai-

Ulf» ailMa MgaMr* FftnMB kanwbnMMa. TaadarüBB-
ebaasr Pnebt war fraBteb kson moA alaaBpar ca saliaa, ab-
wohl Bergen's Drucke augenscheinlich da« beste sind, was man
d.iin.ils /II produciren verinochle :

— die Zeiten halten sich

traurig geändert

Auch in Frankreich, wie in Deutschland , harrte eine

grosse Menge von Erzeugnissen nalioaslar Compomsteo das

Druckes und wurde in vielen Ausgaben verbreitet. Die Musik-

arien waren danuto in ali«n Und«m weaenllieb gMch und
larfielaa ia dte swai Oablate OaiitlieB aad Waltlicb ; dar Oalar-
adltod iwlaohaa daa varaohladaasa VMMrn itvt klarM atebr

las WalUiabaa ab tau OataUtohaa barror. Die Deutschen hattea

ihr« tahlreiebea sUsdlala«, die Prsniosen einen gleichen Reich-

thum an •Chanson.s'. und bi nie «urJen iiiclil müde sie immer
von neuem zu drucken. Bei dem franzosischen Musikdriick

h ib'.ii wir CS fast ausschliesuslich mit l'aris zu Ihun , wo der

Graveur und Drucker Pierre Hutin scbon 1616 die ersten

musiksIlaolMa Puaian sehof. Diese wichen roc doaan das Pa-
iraooi «b^sniil Note aad Uria in

kaasMseh«« nad laaiMban Draoka
Aahnliehkeii , aodi la der Torlieb«

für das oblonge Format. Hutin veranstaltete selber recht nette

Dnieke. »her bedeutender isl er dadurch, dass er fiir die nam-
li.ifi.-sten Drucker in Paria und Lyon, sogar für den Aniwnr-
peni r Verleger Tylman Sueale, di« Typen Meierte. Mit aotcben
arbeiieie seil 1517 in Paria Plarra AtlaiBgaaat ab dar
erste dortige Musikdrucker.

Vollkommnere Typen als Hutin , und swar tob
Art— gniaaa fiir CbamibOehar aad klaiaara flr

Ilaalk bi

Oalllaana laBda aai IggO, und die Mnsikdmckerei, welche
Bobcrt Batlard Im Vatcin mit seinem Schwager Adrian
le Ko\ erruliiei hatte, machte Gebrauch davon. Mit dem Na-
men ßallard beriihien wir die grössle Musikdrucker-Familie
nicht nur in Frankieii Ii sondern überhaupt, .'iie he(;.inn ihr

Gesriiüft in l'tns hald nach (Rto und führte es bis in die

zweite li^ilfir des |s. Jahrhunderts fort, also über zweihun-
dert isbre. Da« Fundanienl di«s«s Hauses büdate daa lltei^
lieh« PritrHaglom vom IC. Pabraar IBSt, dardi walebaaBri-
..-a 1— — —

y
-. ^ -uptiatBr it Ii awstnai

da b abaibia . «bavaite ai waas ptaMif «a lBb> kmMn
Piarr» er-
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aakaaft«. Mm taomm SonuM, mis walehar MwoU äir Mub-
thoni diMer OfHcin als «ach der Umfang der dMMHgra Pariaar

Millcl fiir Musikdrurk /u erseli« n i--! Ludwig? XIII. rrweitorto

d.iü Palriit im J.ihre (htl. Ue>ljl>!l » urdc daKieibe dann 1639
l'ierre s Solinc Ho bort II., einem durrli BUdunn hervor-

ragenden Manne , welcher nach und nach die Aemter eines

lUeblers, Cod»uU, AdminMlraleur des hospileaui, und Syndic

de la dambre daa librairae bekleidet«. Durch ihn wurde die

Familie auf eine voroabme GeaellschaflMiufe erhoben. Dm

Warka die KraA
verbreifen. Robert't Sohn Chrislopha Baliard war lo

gliicklirh d.is .\uflrolen eine'; solchen lu erleben , und hiermit

erLinKlt^ die Kirtna ihren Weltruf. E-s war der Kro'»*^ Ludy,

diT Hut -einen lahlreichen Compositionen französLicher Opern

solche» b«wi rille. Das Familien-i'nv ilegium wurde TOn Loula XIV.

dem ChriMophe BalUrd am II Mai <67.^ und am S.OcI. 1(96,

and ao atieh spMer den Nachfolgern fort und fort emenert. *)

Cbristophe Ballard lal dadurch epocbemacbend in derGeachichle

nach tu

^«'schah. Bei einem aalner latitaH Warte, dar iWeKan Aaflage

»on Lully v 0(i<'r Rrl|.>ri»|ihfin m>i) tTI i. /eijt'i' fr .iii, ila*s von

Lully » Opern in parlilioii ^i iiiTdle lU haben waren 5 in

Typendruck, 9 in Kupfemlich und 5 in Manu«cript. E<t waren

alter nicht bloc diese fünf Werke too ihm mit bewei^lii'lien

Typen gedrurkl , »ondem bst alle Opern mit .Ausnahme der-

jenigen welche überhaupt ungedruekl blieben. Jene auffallende

Aoxeige erkllrt sich daraua, dass Christ. Batlard anfangs altes

it TypM draokto, tfUm fttr dao Itoito |iair«r>

_.

aber diese Neigung nicht gethcill lu haben, denn bei iler 7wei-

len Auflage de» Phallen l"JI werden »on ihm dio>.elbeu

I 'J Opern aurgefiihrl. und zwar jetzt -^iniiiii h. Ii il- ;;odruckt,

nämlich zehn davon mit beweglichen Lettern und 'J von Kupfer-

platten. Beide Methoden kSmpflen aUo damals in Baliard's

Offlein gtaicham um den Vorrang
;
»pstor bei Besprechung des

KopfamlclM wardtW wir hierauf zurückkommen. Noch zwei

Meli JaM-BafIial«-Ckri«l«|>li« daa 0»-
I lau, «ad dw riMMhM MM ta dar FmM» «Mmm.

»chon .«eit Jahrzehnten verfallen. Die Baltsrds, gleich den we-
nigen Typendruckern welch« noch in Italien existirlen, hielten

an der Quadraiform der Noten eigensinnig fe!«i zu einer Zeit,

wo sich die runde Note hei Druckern und Stechern lUngi«! Bahn

gebrochen hatte. Das Prt«ile|iium wurde nun von C.onciir-

reoten seil 1730 heftig befehdet und aU ein gros.<ie<i Hindernis«

des Fortschrilles hingestellt. In Wirklichkeit war aber die lange

1 BiiaMoB daa Haaaaa Ballard «Id groaaar Sagan lür

) MiMik, dM« dtaM ariMBia I

Falls, Mogrsphle viilv. des moilcien« I psg. ttl laast das
Patent vom Jahre «<•} lehoo an Cbrialopb«'« Sohn Jean BspUsle
Christophe vergebrn, was ein Ii rlhuni ist lies V»|pr« N»mc erscheint

ah VerloKcr bn ITU, <t vnril I t l.' "TU n<l>>i Anfang 1715 geslor-

kiea Min; daa Privilegium (ur Mloea Sohn wurde im Jahre <7lt sr-

Moert. Die Meebricbten ober dieea ramilie he« FaUa slad aabr dtrf-

Ug, aber es siad die eiasiian waicke man blaber baaiia, Ba ist

lerkwBnlig, daaa aieb Ntainad ui elnaa Gagaaaiaad (akiaiBart
hat, welche« daak ««dir BadaiMM Mab lalaraaai abnapraaben

mm DfMh I

Englands Anthcil an der Knnst des Moalkdrnekaa war ta

der frühesten Zeit •lelir unbi deulmd XV Irr nicht von einer

Sammlung von 10 en|<lis('hen tic!>Uut(cu für drei und vier Slim-

im-n vdiii Jahre ^'>^^^ iin British Museum das Bassheft erhallen

mit dem Titel 'In thi.« boke ar cdteyoyd XX itöge». IX of

IUI ptes and XI of Ihre ples«), so künnle nun noch zweifeln,

ob daaala überbaapt scbea Typen fSr Figoralmvsik nach Eng-

Nwnea waren. Am diaaaa Bdoblain araebeo wir, daai

I riah PMraoera TypM Mi ?Midli (tri

BMI atohohM Dndk nneh nicM kaonto. Aktr ta dl

Hilde dea It. JahrhoBderla, als nihigera ZaHtan atalralM, fr-

hob sich die Kunst sehr schnell John Day um I S60 bediente

üich schon derjeni^n verbesserten Druckweisen , die damals

allgemein im Gebrauch waren Hii' ^nis^e /eil der Regiemag

der Königin Elisabeth warf ihren (ilanz auch auf den Musik-

druck ; England, welches vor 50 Jahren auf diesem Felde nichts

gewesen war, irst jetzt plötzlich in die erste Keihe und lieferte

um ISO* durch Thomas Bsie und einige Andere Drnoto

aia daoala ta bbm

Oerdano aektaa M itm IMr dar Tk
selo. BnglaBd MaM aleh Bbariiaapl mit Tavtlaba aa MIm. ta

der Composition , den Typen . den Bucbstabpo . dem Papier,

dem Koniiat, und in Allem Darauf kam für dll•^e^s Land aber-

mals eine od'- li-<\. ,lll^ im.' h Ii er nm {iiii iüid wieder ein ein-

zelnes Druckwerk als ein Zeichen des eingetretenen Verfalles

hervorragt : und als dann durch John Play ford und Andere

seit Karl'a U. Kaglerung wieder fleisaig Musik gedruckt wurde,

iMtait allen Weisen, die inzwischen in Gebreuflb

ieracilfpn MolanU(M<i wuntan hier,

wto ta ItaiMaaUMd, mi 41M tmmtr athr dw* dta ntadM
rerdrtngt, aa wtllta ahar iNb altr livartaMito «lebt

lingen, lettWiM ata itarialWi iMlIaB «ad atoe genillge Ba-
gelmiissigkeit zu verleihen ; diese Pressen mit ihren ninden

Noten zu Anfang des 18. Jahrhunderts haben vielmehr die

hsssiicbsien MatMiMka pMdMM watalw IbaikMpl *a^
banden sind.

Wir sind hier an das Endo des ersten ViertcJs des I 8. Jahr-

hunderts gelangt und damit ao den Zeitpunkt des tiefsten Ver-

fallt des Dnickes mit beweglichen Leitern. Durch ItS Jahra,

wa diaaa KuMi tai MtitikdnNka aahaM allatahamchaad war,

MT «M ataa« lUrfMiwalaM MifefMia fddaik

PaiTMcra TypM dta «alMdatataB vm iIm;
haben dieselbM iMM aoMtaM*, aandani aar geschlfuimlsaisar

und für den Dmek betpiemer hergestellt. Der Druck selber,

sorgnitige Beliandlung, Schwkrzc, Papier u. s. w. wurden im-

mer schlechter , im 17. Jahrhundert zum Theil bis zur Un-
leserlif likeil und um 1710 war dieses Verfahren «o unbequem
geworden, dass man .sich allgemein nach einem Braatx umsah.
Baliard's Drooke erscheinen in solcber UmBebotig als Prachl-

warka, dta darab ihre QialohiMlndgtafc ta dieaar :

. Amrnr ta Pnakraioh 1

tolMMM.MII
ItaTa Santo fondaaMtali ta litagai ITTi—1B i

gadmekt wurde. Dad gtatehaam ala waMto dta fltodi, wa f»-
trooel die Typen erAmde« halle , das BrfBeehan dieser Kanal

mit einer weithin ^MiilbJiK-n üro-'^i-n I..•l^lll1lt Ijivin liiien.

erxhieiieii die lnTuliuilen .lO INaliiien von itenedellu Msrcello

in den Jitirrn (Ttl bis 17*7 in Venedig bei Doraeoico Loviva

in acht Foliubäiiden gedruckt mit bewagiiohsa Lettern und aail

allem erdenklichen typOfnBUHhM Lhm ttir wriakM WUt
danala noah «arflIsM.
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la OMUiehlaoii war der Matikdrock tuleltl m üclilecli-

UMm tßtmut, ia Laipiig UencbladilaMM : nmi ebwi

TM Mar iitai 4i« Hwunit mm, wtMw dit tutiwu Art im
Milt-Typwinwki btgriladato. war dar MkMate Musik-

Modtor Job. Gottlob Im. Broitkopf, woleharden Typen-

drack mit runden Noten um (750 xn eioer «olchen VoUkom-
menhf-it br»chJ<? , d»ss er für alle LSnder ein Muster oder

Anregung ra Vcrbesfierungen wur lr N.i;li Ui- m-ti Verbuchen

probirtc er «lehi« Methode an cineui uinlatiKrfK'li^'n Werke,
nlimlich »II der von der Kronprinzc&sin \oii S,i<-Ii>l'ii couipoinr-

leo italieniaciwa Oper »Talestri regina delle Amaxoni', welche

•r hD Uhn 4796 pubHcine, dabei sich neanend »Invenlore dl

qowla iMwn muitn di mnir bi UKMioa oo* «raltori oivo-

rabW • MtiabiMi. Mm mm Um» Woilo «Hr feMiobM Mf
MiM aa««« lloalwa, aiahl nf dl« BiiodiMt dM OvmIm* oll

bowofdiehm Loltarn OberiiMpl, wie oft fOMhebcn M ; in tots-

lerer Hinsichl war lim (750 nirhu mehr zu erfinden. Breil-

kopf selber hat von seiner Erlimlunft mehr Kuhui als Nutzen

)(ehabt Wie wenig dieselbe ^rcoiKUfl war, vü-rade djs ?ii lei-ii»n

w»s die Zeil damaU erforderte und »a> er in »einer gro^-^en

Probe auch erNlreblt-, da', zeigte er ^clbl•r als Musikliiindler .im

bellen, denn er bescbiftigle «io« gUM Reibe ton Abaohrei-

bern und verkaufte noob JobrMbM* iMf Wmkt pMiwiobiM
ab ladnicklo ParlMiWM.

Diaaar o«M Typaadraek «orda am MialM Ml ütlaod aa-

lavaadt aad Uar aaeh um twiabaaMlBitaa aanablldat. Ma
hMlen Boi^iMa da«aa babaa wir an Ctavlanoatflgaa Hladef-
srlii>r Oratorien, um 1800 an Clarie's Edition in Folio, und uro

tHiO na Novello's Au«g:iben in Royalorl.iv. In Novello"s Serie

i«l der Messia» dadurcli iit-nn rlM ii'-worlli. das< er mit den hiin-

derlteoeendeo von Exemplaren, in denen er über die ganze

BrdO verbfeilet ist , da« in der Rrtisslen Auflage erschienene

Boob Wtdat, welches durch den Hruck mit beweglichen Typen

baicaatolll wurde.

Aaalhanid viarbaadarl Jabre ial diaaa Oradtweiae aaa
•Olm Hr dia MarHaHnai dar Maalb iai OakiaMh gawaaaa .

Daaaoah hUt aa aabwar, ibar Uwaa Nvtiaa aawla «bar Ibra

BedaolBBit fBr die Zakonft ahi abatWiaaseBdea Urthat la foi^

miren Wenn man bei i-ineinAMlMc in die Zukunft Tanaga
«eise auf dipji'nipcn l.indor ROckticbl nimmt, welche Regeil-

würlig den Ton iinücben, sei erölTnen sich für den Nu.iikburh-

druck keine bovinders glänzenden Aussichten. Anders Meilt

sich die Sache, w enn man die geMmmle Production aller Uinder

In Belrachl zieht. Da ergiebt sich die Thatsache , da«« durch

l^fpaadrack noch gegenwirtig Masik produciri wird , welche

a« Maaiia dmaal|a aUar Praaiaa dar NoMaaitob-OIBoiMB viol-

Mabt ObarMIR. War aiad aa ««r aNam Saglaad aad dia Var-

einiglen Slulen, ab» die Gebiele dar engHtobaa Zange, wo
die bedeiilend«len ronsikaliaehen Firmen durrh Typendrueic

den grössten Thcil ihrfls Verlage* herstellen I'm EogUnder,

der mitten in der Pra\i« steht und alle«, »as .Mnslkdruck be-

trifft, mit Kenntni«,« und gms^iMn lnipres.M> behandelt, sprach

fogcn mich die An»icht aus, dass Typendruck für Vocalrousik.

also für eine Verbindung von Mu«ik und Sprache, Platten- oder

Slaiodraek degegrn für iMlruaMoUlmusik sm ptseendslen sein

aiMMa. Obwohl bierarit dia baaeadaraa Tonfige dieser Drudt-

wabwa rkMig angadaalal afaid, ^saba lab daeb, daaa man
aiabi atMbIg hat. ia dar Abacbaidang diaaar baldaa Haupt-

jibiiti daa MoMkdnickes eine w bestimmte Greose tn liabon.

Siifcl man etwas nSher zu . so bewe^cea sieh diese »erschie-

den rn Thiitigkciten auf demselben Gebiete der V()r,iimii^ik auch

Ifanr friedlich neben einander. Alle neu ersrheini^r'.lcn Com-
positioncn. welchr als sp||i»|,indigc üpera eines ,\ ilur» lii-i .iiis-

komnien, werden durch Stich herge»telll , seien »ie Partituren

oder Clavieraiisxüge, einzelne Stimmen odor ainzolBa Oarilnge.

Dar Warth daa aiaaalaen Bxanplara, aadi walabaa vaa data

Verleger beliebig der Preis bestimmt werden kann , und dia

Uagawiaaboil daa Variwab grUaiarar Pwtiao oaipilabll «iaa

aahiha Malhada. Wa abar »aiwiaiaid IBahrieht caaaaaaa«
wird aar dia TarbraMant aalobar Wariia. dia Aalerraehla aiabI

mabr baabtaa aad «agaa ibrar PafMlaiMlt aiaaa greiaa Ab-
satzes gewiss sind . da ist Typeodruck der bequemste und
sicherste Weg. Under, die gegen das, was sie von ausllndi-

M-hen C.omponisten nachdrucken oder von iiileren Meislern neu
drucken, nur eine dürftige eigne Produclion an neuen Gompo-
silionen aufweisen kirnen, aber für ihre Publicaliooen dae

allergrössle Absatzfeld haben, wie die Vereinigten Staaten,

werden sich deshalb aill Vorliabo dos Typendrucks bedieooa.

Bi^laad iat nriiAmrika, «aa aigaa aNailnliaabo Piadaeliaa

aalaagl, aaldrtieh alabi in »anlaiabaa, abar aia «oBao OlaUb
gowiebt twiaobaa dar pradaalraadaa aad repredoeiraadaa

Tbitigkail baateht aacb biar aar tait idebt: diejenige 8aMo
der Waage, welche für Typendruck den Ausschlag giebt, über-
wiegt , deshalb hat die musikalische Typographie hier noch
ein sehr Künsii^i^s Feld und wird mit um so grösserem Rechte
angew.indt

,
weil England in der Feinheit des (Jeschmacke*

im Musjkhti 'fhlrurk seil ger iuiiier Zeit alle Länder uber-

irifn und deshalb auch mit Leichtigkeit bcinea Munikdrucken
daii Ansehen solider und stilvoller Eleganz zu geben vermag.

Ganz aadars ial aa auf daot Cooiiaaa«, aaawatiicb ia Daalaeb-

Typäadraok besitzen, wird blar JaUt doch aalbat daa darah
SHeh aad lithograpbieebaa Drvek hergestellt , was als bÜÜga
Ausgabe lediglich zu dem Zwecke eines Massenverkaufs unter-

nommen ist und nach meiner Ansicht viel zweckmässiger durch

Typendriick zu .'^I mil«' .;i |ir n Iii werden kcniii.j.

Iturch das Aufgellen drs TspeiidrucLs selbst für solche Werke,
die eine grosse Auflage geslallen, ist der>elbe heule scbon last

ausschliesslich auf dasjenige Gebiet beschrlinkt, von welchem er

auch io Zukunft schwertich durch eine besoere Methode var>

drtngt «ardaa wird— anf tbaoraliaaiM, hiatoriaaba aad plda-

noalkallHha Mapiala «arariaabl aalballaa. War geschieht der

Draek von bnebslabon and Koton aaeb daaiaalbaa typographi-

schen System, «lebt also In vollkommener Harmonie, die sich

deshalb auch nie wieder lo^en wird. L'nd sind wir damit nichl

ijleiclisam zu dem Anfang'' /iirui k gekehrt? Denn die Noih-

wendigkcil. m den Kirchenbuchern .Musik zwischen dem Text

zu haben, war die erste Veranlassung zur Anwendung musi-
kalischer Typen und ist nun in erweiterter Gestalt wieder daa

Bnde derselben. Der Portscbrilt la vier JahrtioDderlen hat also

waaaailicb nur darin baataadaa, daaa dar aaflinglicba Daypal

•albaa füar Ualaa sa Aaoordaa analgllabt waiiia. Bia aalebaa

RaauHal Ial immerbin ein groaaea, eb«r doeb wohl aiebt aigaa!»

liob daa was die "Erfinderir erwarteten.

(Folgt drittes Kapitel : lieber Tabniater.}

ißMum.)

Bin »WohlthMigkaiiaeoBoarU am II. Kobr. habe lab aaa
Hlssversl8ndniss verslumt. Unter diesem Titel liefen in frühe-

ren Jalin-n Pro.lurlinnen vornehmer Dilettanifn und Dilettan-

tinnen, arrangirt von irgend pinnr adeligen D.Miie bh habe

i'inrml .'in.'rn -nl-iion i!iiiic.'rt .in^:i>v\ ulinl
,
w ,is u'f^'i uk.'"

und gp-piell wurde, war theilweise rerlil auerkeiiiieiiswerlh

gewesen, doch nur theilweise . so da>'S ich fUr spKier es mir

nicbt als Marthorzigkail gagan dia leidende Menachhoil aaradi»

1879. Nr. 13. — .MIgenieine Musikalix h»' /.eimn-. — Hi. .Marz. —
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1 war den Titel in deo AnkBadiittog«« zwar
•unter Leitung des Herrn Profeetor W. Krüger«, was teh aber
iinr juf t'jD Arraugoineiil dculcte I)»»^ ich ulich im IrrlhuDl

btruuili ii. tTfuhr u li tirsl nai ti dem Conccrl ;uis Berichten hie-

siger Blatter. f».i> 'iili>;i,iiili-.i !n! fcleiiienl w.ir bio> ilurcb einige

Cliore de» knifjer !«cheu «»lajiverein»" vorlrcleu im Ucbrigeo

»irkteo Facbkünsller : die drei Gebrüder Krüger ,Piaau, Harfe,

Flotej, Fil. Löwe und Herr Hroruda von der Uufupcr, Früulem

«. Iluial aus der KiinMiersoliule des Consenaloriuois [Ctavier;

.

Zwai dar Barraa Kriifar ImUm «taa Sooaia für Claviar und

Biwa aina Wocfaa vorbar Haaa ilali «ta iMllwadiachat

HSnnerqaarlett« httren, vielleicht alfenOabltf auf die Brfolga

ilr~ Lrtaii.iieri srliwi ili^i hcti l>iriiL'ii<!aartctls. Kigenilich wireo
e- -^eeh^ Mjnaer je (mir hr.nu-lue tujii jedcilfalb für ein paar

Lieder, m ileiuii iu:Ldu Jeui (Juarlcit eine selbständige Solo-

stiimtie Tenor oder banlonj eiohergehl ; wie in den anderen,

nur vierstimmigeo Liedern die zwei überachüsMgen Säuger ver-

wendet wiran, oder ob sie feierten , kann icb nicbt sagen, da

ich aicbt anwaaaod war. Die Herren sollen sebr «cb&ne Stim-

1 abaa m piteia äagan «i« ibre baffibml

aiiii%a Naminar ibrea

geirgert, ab;;e^chreri.t miralMible Meioung von ihrem Ge-

scbmaclt beigebracht halte. Dia aUleralur« des MSnnergesaagü

(irli wil] hier den aflfectirtaD, sor Moda gewordenen Ausdruck

iitiwvtideti; hat m.-un$ Lirumlarum aofzuwetsen ,
doch L.iiira

Widerlicheres als die Waldaudacht«, wcklie — U^>U -.ei ^ t;e-

klaKl !
— in deutschen LiederkrSnzeo eine Heimsliilte gefuoden

hat : und jetzt sollen wir sie gar oocb in einem Concert aus-

UiidiatdierGMeaiiUirwil Dia bt Säaaickai» aobwimMnla Ma-
la«*bw«bi«leliaiaM;4tiMv<wAbl, HVtahM

~

ge«!hafllMM Saalao IimiImi äbtt «m T«»tl
gleicb aalt «taar anllodigaag ao Mnwd IMk«

,

üchdoem Gedicht »Früh, wenn die HShne krtlbot die erste Zeile

gewürdigt worden ist eine der albernülen Poetasleroicn einzu-

leiten, nicht ohne eine kleine Verbessfrung. Also : -Friih mor-

gen», wenn die Hiihnc krähn», werden Walder und Quellen

andSrhtig, denn -<l.i ^;iMiel leise nach .seiner Weise der liebe

Herrgott durch den Wald^> ; die Vegetation macht wohlüberlegte

Verbeugung, nämlich »die BKume denken : nun lasst uns senken

«or'n Uafaan Uarrfott das OasMucb«, — ond ta diaaam Tom
lalil'aiHf. Mibaltagabolll, ta dam «oo nir atogaaabaaaa

TaitiTiiinilar if «ril« ir«Ml|[ilMia ilii flaitrtiirh- nur «ta rninlr

fablar steR »Oaiwaita aalB ; aa wvnia «(r aber daa Oasealbail

versichert. Trotz vielem Bemühen ist mir nicht gelungen den
Dichter zu erkunden; am Ende «tecki die Em|iflnd«amkeii eines

unschuldigen BackfisclKhens djhiiiler. Nach dem Concert der

Schweden fragte ich den M:>iiri, der mir ihre VorlrliRe (;eriihmt

lialt«, ob sie deiit-iclic Lieiler deutsch ge8un(i;.>ii li iiicii
, die

Antwort lautete : ja, aber mit so fraaidartigem Acceot, daM
m.in's auch für schwedisch baHaa kODOta. Das war «to GlOck

fOr die •Waldandacbt«.

Am I . Htn baauebta kb alaa AaflBbrang daa aait langa

«lisliraada« aOfcbaaiartarataat, daaM talaiumrtlhltftait ta

MMrar Xan, actadam Hatr Wlslaraltt' dta LaHoag flbar^

aMan bat, merklich gewadiaan Iii. Das Orsbaator beMehl

am Mmlkfreunden, die sieh in regelmiasigen Proban Baissig im

Zasammens|iiclc üben und an dem Grundsatz resthatlen, nur

gute allere Sachen zu bringen, zu deneu ihre Kräfte ausreichen.

Das Auditorium lueist Abonnenleu k^^l keiiRii >lM'in;eii M,ia>s-

stab an, ubiir man freut .•^icli, (]uinpu>itiuiicii » luder zu liuren

weli'lif in den (^uiicerten der llufkapelle längst xerHcliolleu »iiid.

Oiasmal kam die hanatoaa Ouvertüre su Waigl's •Scbwaizer-

ta B-dor (stof««Mi|

Zwiscbaaim OrtbumBeka» lagaa (wie immer]
8olo-TortrSge ; ein JangarKaaftnana and sehr wackerer Violinist,

Herr I.aihle . s|nelle niil Herrn Winternitz die Bci ih: . n sehe

Üonale iii K-dur für Clauer uud Geige Op. H\ , n.u lih. r Ro-
manze und Scherzo aus einer Sjito mjm Uies lle.T V. l obler
sang vortrefllicli die durch ihre Culoralur schwierige Arie »S't-

&i/ar ijlt angui d'Alelto' au> Rinaldo von Händel und drei Lieder

von Schubert, Schumann, Brahma. Auch während der auf daa
Concert foigettden «gesdligan Oolerhaltuog» wurde xwiscbaa»

btaata web aamieirli ai» üaaM Zviabaa iai harvannhabaB
dto «oUphiBaaM AMflHirMt daa Ckvtarfrioa ta C-mM ava
BaaUnnwa (mb Gkvtar M. Blekar) iwi ToMai'a Torlrag voa
iMhrarao dar SebabarCaebaa MflDariMar, an waleham dar
Schüler Slockhausen'.s zu erkennen war. (Tobler hatte seine

Studien bei Stockhausen, so lange dieser hier wohnte, gemacht,

ruichher bei Scliiilky for(ge-.el/l
i

Herr Tubier luit seiner

>clii>iien und kriiftigen Bantooslimme , die er echt musikalisch

zu vrr^sertben versteht, sollte reisen : bis Jetzt bat er nur öfters

in sainem Vatarlaikde, dar Scbwaia, suX KlnUduog is Oraiortaa

Au KopenhagM.
fVun Ant. Bfe.)

9. März. Die Winlersaison fing hier, in BetrelT der Coiicerle,

sehr gUnzeod an. Gleich zu Anfang der!>elbeu kam namlicli der

baut>ttla0aalj«nlbalbea so sehr gefeierte Violiüspieler Sa rasa te

ia MMMf Stadl aa und gab daselbst drei Cooccrte , während

ar aaiaardam vtanaal tat VoUtalbaatar (tFoUtaibaalrais) tiad ba

badaolaadaKlaMlar aoeb ba! uns groaaa« MMI OrMiM «a-
gewüballebaa LaiKoagaa arnleu ; jedoch wdrda dar BrlMg
wahrscheinlich oocb gr&sser gewesen sein, wenn derselbe in

seinem ersten Coocerte für Orchesterbegleitung ^vf^i' getragen

hätte. In demselben wurde Alles mit PLuMfortebeKlciUin;; ge-

geben, ein Verfahren, da* schon auf die Wahl der vorzutragen-

den Stücke ungünstig wirken musste. Am klarsten traten die

Vorzüge des gedachten Künstlers hervor, aU er im National-

tbealer iköniglicbea Theater] , vom Orchester desselben un-

taralAtal, dpa Coocart von laatbotraa uad tatroduolioB uad

war an dam Abaada aiebia von dar aarv8aaa Uaruha aa apfl-

ren , die sonst biswellen den Genoss beeinlrScbtigt , daa das

Spiel de> Kr''^^i"n Küii-iler'; dem Zuhörer verschafft. Der Vor-

trag war wahrhaft pociiich und schwungvoll, und die schnell-

sleii Pa>sagen , die wie Blitze zum Vorschein k.inieu , '.\urden

trotz der enormen Schnelligkeit mit grös^ter Reinheit und
Deutlichkeit ausgeführt. Sarasatc ist bekanntlich von Geburt

ein Spanier ; als Violinist ist er aber hsuplsScbUch ein Kiad

französischer Schula, und man kann sich deshalb nlcbl darflbar

wimdara, daaadarSpmob Vattalra'a: Ca qnl a'a« paa «toir,

a'aal paa tnafaif, voa ibaiadaplirtwardaa in, I

Awiabma aaeb auf die lacbalioiM
wubMhaaadeo Binfluas gehabt bat.

Bioe grössere Mannigfaltigkeil in BctrefT der Wihl tier vor-

zutragenden Musikslücke wäre freilich bei Sira^ile /ii wün-
schen gewesen, und besonder-- inii^-. die >(clc Vorfulirung des

Nocturna in Es Op. 9 von Chopin gerügt werden. Stück,

das »clioii als PlanoforlepiiVe zu den allerbekannleslen gebSrt,

ist an und für sieb sahr senlimeolal und trlgt äberbaupi wantga
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Sparta iter Ctopin'scbco Mom. B> (•bSrt der Periode an, in

wiMtr dar t»aM» CwppoaK fM Bettoi, dMMO FrMUd ir

war, atok bailaHal «ar, mt «rar »La SaoaairiMh« aad
•Utwmt kaMl, «lid iatehl dia 8|Nma daa Malltalufcwi IM-
ttoraaikenaadklkme«. CbB|>hnell aadi etart gelawar« fcabatt t

»In frUberon 7eiien halte ich das Stück gern'.

Vor der Anluiift Sarsssle'» [tu Anfang; de« Oclober«) gab

der Pianist Üllo Beodtx ein sehr b.jvuthics Concerl. Die

Hauplnuinincrn des Programi»« waren : Sonate Op. .13 von

Beelhoven, »Danso macabrc« Iraoscribirt von LUzl, und da»

D moll-Seplelt von Hummel. Durch die Vorführung des be$ag-

leo Seplells wurde so zu Mgao ao die hundertjährige Feier

aiuw barfihaiaa ScMpttia artnaart. Der Coaoarlstbar amlata
ftaUa BaNbN für aato aaNdaa aad aa^iaehaadaa SpW.

ta Bmidw dar CaacaHa lal aaeh niUallMHaa, dm un-
aara areffl«, daran AntakI paee a poco cresceiMlo ist, ihre

ThäiigU'i! foris4?izen, jedoch feat Immer mit rrr>Kr3mnMn

gcwuhiiliclifii Inhalts Composilionen von Haydn, Mozart, Beet-

hoven, Mendelssohn u s. w Kiru> Au'-n.ihme bilden mit-
unter die Karamcrmusik-Soiri-eii Jes Orchesters der National-

bühne. Die vor Kurzem Februar} gegebene derselben

enthielt u. a. ein Quintett in B-moll für Oboe, Flöte, Clari-

aetle, Horn und Fagot {Op. Sl) vao Omiow. Dieees weoig

takaaala Wark da» banglaD ttdiagMM CoaipaalalaB, M, ab-
aahaa aa araU ajgwMMI »ülMlt dar ÜMlniMalaainbl ab
amaa da ebaooMaMa n bttiiahlw M, tn—iriiln ein sehr

laHrmwIae ToaiMIck, das, loa ^r 8Mtaa beatalieiKl (Allegro,

Scherzo, Anilmte und Finale), fortwährend die Aufmerkswim-

ke\l des Hörers 2u fesseln wei«» Wie wenig Kekannl diese

Komposition ist, geht schon daraus lier> or , d,iss wahr^ml dtn

Quiotelte Op. 80 und 81 desselben Meisters in vierhändigen

Arrangements erschienen sind, Op. 81 in dieser Beziehung

ignorirt worden, sowie auch in den meisten Verzeichnissen

der Onslow'sehen Werite nicht vorzufinden ist.

Da Oaalow, dea NanMaa halber, all iUr eiaaB Eirunder
aoipgabaa wird, dirfla dia tamaitang nlehi •baHNMt aaia,

das« er 1 781 »r etaen OMla in der Niba «oo aermool io der
Anvergne geboren ist. Sefo Tttor, der zweite Sohn einet eng-
tiachen Lords, halte sicrh iH nngekaufl >lii> M utier, eine Ue-
borene de Bourdeiile'i

,
war .iber oine h r.in'osm ,mh der be-

liantitcii Kariiilic Hr:in:MHH'. Onslow trieb iiier'l M'isik als

Dilettant: er nillivirle haupLsjichlich das Pidnoforlespiel , in

welcher Beziehung er ausgezeichnete Lehrer gehabt hatte,

nkmlich Hä Ilmandel (etoe Zeil lang der beste Planoforte-

i^Mir hl Pnikt), Dnseek and J. B. Gramer. Ia der Com-
poaMoa war ar aber fail Aolodiddu ; «nr ahm koraa Zah ar-

bMl ar OMarrtebt vea llaiaba («ab. m«).
In der Kanaiermasifc-Soirie, von der obeo die Rade war,

kam aneh eine Sonate 'G-moll) von Tartin i cor Ausführung
(die Violioslimmp wurde von Herrn \. Svendsen gespielt'.

Tartini gehört zu den wenigen It.ilipnern früherer Zeilen, deren

Namen noch auf den I euimeti r.>iirertprograniiijrii r n r Ill-

eben finden ; die Namen mehrerer seiner Zeitgenossen und
Nachfolger, die ihm oft gefShriiche Nebenbuhler sowohl in der

Coaposition als hiosichiiich der AuaTilhranc waren, ifaid aber

Iballwaiee eencboOeo. leb gebe ante« ehi «eilUhngaa Tar>

»•lebniN flrflbwar VMInqiialar: ahit|a darMibaa waian dIa

badaoleadMen Hirar ZaN. *) Dareb den Namen TaHinI wtrd

•) Bassano, Corelli's Lohrer, Corel Ii, geh <i553 Tore Di.
Schopfer der Violineonofrte Vivalji. iler rothi" Ci -^l r > im»,
sehr bedauleod und der Lehrer der damaligen be<lvulen<li<len \iohn-

ipieler. Oealniani, ScbOler vonCerelll, kam I7«t nach England
;

spieUe <TU, voa Handel bsgleilel, vor Georg Li »Isrfa sehr alt in

Mand. iaeksen, Bnglander.MiUerOemlalBnl's. Pesiing. Tar-
tiak taaalelli, geb. leiT, starb ia Wallaad. Pr. Verraolal,
iäb. «M«. Plaeadel. geb. «asT, Mttlerean demia. Pagnaat,

man, vorausgesetzt das« man in dieser Richtung mit der Musik-

pathtehla farlnal IM, taent aa Fr. Varraeini (gal>. IdM]
artiMrt» WinVMa htMMS MChdiaaaikllMBasf vnd dock war
aadkaarTamaM, waMwr taeJahtn 171« dnlMM dar^

maeaeen als fteltnfpMer Obertrsf, dew elcb dteesr, eefam In-

ferinrii;it emsehenil, ein ganzes Jnlir e frig üble, um dem Verra-

cini gleRh l»on)men. Im niimlithen Jahre machte VorrscinI

ungeheure^ Aufsehen in London, wo zur selben Zeil Oen. ni ir

angekonmion war. ntl v»'ar Vcrracioi in Dresden, wo itni

aber Pisendel, damals wohl der bedeutendste deutsche Violin-

.spieler, dermaassen chikanirte, dass er nach einigen Jahre«

wieder die Stadl verlie»s. Durch Tartini wird man auch an de«

FransoeenGavinidaartaman. Deraetbe lia* lieber als Jnaga

(1741) hl da« GanatfH mkHoab an Ma nnt and awar aril

ayrtianrani BfMia. nm mmf ihn apllar: IMW

Im Nalionallheater gifbt imn 7iir Zeil L.t Noce de Jeanette«

mit Musik von .Masse
, jedocli ithno besonderen Erfolg. »Die

Häuberburg« von Kuhlati und Oelilensclila^er ist daselbst aufs

Rcperloir gebracht, bat aber nur weoig Anklang gefunden,

theilweL«e weil dia Anammag aa wAnaehaa IM.

Schüler von Somls und Tartini B i n I , bester Schüler Tartiai's. Le-
eiair, Schäler von Somis, reiste nach Holland um LocalelDiu hören;
war soorsl Taaaar. Casirucel, Schüler von Corvllii bedeuleod,
«arde aberwegaaseiner Narrheiten von Hogarlh carrikirt. N a r d i o 1

,

derMstoSebdarTsrttBi's. Aadre Pagio, gMabMIa ein Sohiler
«oaTsrUat. Olardlal , gebier voa Sowie; kshemelBetlaiTlieeler
eine Ohrfeige von Jomelli, weil er Zieralhen ia einer KIptoostimBe
desselben hiniufljgte. Guignon, Fraozoee, der letale sogenannte
Roi de« Violon», IIa vi Iii e», l.edeuleniler ComponisI und Schrifl-

steller. Bonaiii, hirilo: lirs> .'iin' ^rn-se Sjmnilunt' ilcr besten Vio-

lioeo, im Werthe von tStt Uucalen. Bapliate, recUus Aneli, starb
in Palea. Maatrla«. Gbabran. asar bedeutend. Ollvttra.
Vloltl. gsbb ITM. fcbOlcr vea Paginai. Bruni , ebeBhlls SebUar
vonPngnani. Polledro. Soizi.geb. I7«S. J. Stamitz. sehr be-
deutend. A. Stamilz, erster Lehrer K. Kreutzer'«. Lolll,
grosse Fertigkeit. G u i I lema I n , ebenfalls. Ha rrenc

,
spielleschon

als Kind von 0 Jshren die schwersten Sachen von Tartini. F i orel 1 o.

Bruni, ScbUler von Pugnaol. Canipagnoli. Carbonelli. Cb.
Maoeourl, Schiller von Hsrrenci erster Lehrer Spohr's. P. Ro-
velli, erster Lehrer Mollooe's. Feste, ScIiUler Gusrdinra. T. Vi-
tal«, o. de VII«. Balle. Parraei. Barlbaama,Ubiaitahaffi.

J. Friatel. i. lek, Sobücr wa Chr. Deaaer. Caaaablab.
ScbUler von Eck. G e r v i s , Schüler von Franzel. Fauvel, gab. ia
Bordeaux, .Schiller von Grrvaisi uolerrichlele 6 Jahre Pierre Bode.
G t s rno v loch i , in Palermo geboren, SchUler Lolli's, grosser Vlo-
linspieler. Wold em » r ,Schulrr Giarnovicchrs. Baillol. J.BOlim,
Schaler voa Rode ; unterrichtete H. Ernst und i. Joeohim. Paga-
ainl. Habanack. Meyseder. Lipiaskl. P. PImia, Bablier
ean Bad«. BanmaaB, geb. uas in Brasiel.

AfeBnub in iBAia—an.

In Nr. 10 dieser Zeitung bekennt der Herensent meiner

jüngst erschienenen Etrncliüro drei Abhandlungen über Modu-
lation, Quarlsexlaccord und Orgelpunkl], dass er einen .Nach-

aati S. B« äbereeben biUe. Bs ist biatdareb aber imowr nocb
nUhl atkMIeb, wla aa wtigaagan hd. dn* dar Harr RaMn>
•anl HMhM 8. BT an%aalalHaa tii^plal» ndt «tawrtMtaaderan
Baaasttnma wtodargMrt. D«di laaaan arfr dies auf sieh baraben.
Wer NXheraa hierflber wissen wIH , der lese meine »Bawala-
fiihrung« in Nr. 6 der »Neuen Zeitschrift für Mu.«ik«.

Der LcM T li.it ms Nr. 10 die.ser Zeitung erfahren, dam leb

folgende (Jii.irtseMaccorde für un^talthaft halte;
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Oer H«iT Beceosent ISsst «tc Hielten timl muIiI mein« Beliaup-

luiiff durch AuMellung einf« ilrr'si,,iiiiiiL'.-ii S.iiie», in welchem
sie der Heitie nach jlle /um Vorsrlicm koiuiiieii, tu entkräfleo,

Da der Recen»enl förmlich begierig ist, (Jas Verdaniraui^s-

iiriheil üb«r seineo drerslimiDtgeo Salz zu bdran, lO hall« icb

(^ :hin gegenüber niclil für überflüssig, biemit tB ClUlrM,
d**» Mb dl« tmtümnm der Ib Nr. It *«ai

migen Satz [natürlich mit Bnibehallung der Baxi«-

•iiiBme) in eioea vierMimmigeo [der doch «U der oorroale
I wM) BawrMiilB, 1. 1. ftlniii

Im vorl«ltl«o Takte habe ich in etwu UDmalodiaelwr WaiM
die Quinte von e G h rerdoppdl, um den E moll-DreikUng als

solchen deulhch horvorlreten zu lassen. Eine Leitlonsver-
d O p |>el U n g flndi'l hii>rd.ircli Lfitiov\vi>-. •IjII. iJctin als Li'il-

ton vernehnien wir den Ton k nur dann, wenn er als Trrz von

G k D [F] oder als GruodlOD von A Z> f aufinll. Möghch, dass

der eine oder andere der von mir in Abrede gestellten Quart-

sexidccorde [gamenilich Lei hober Accordlage] in irgend einer

CwapaattiBB «laaMl ala AtMaaliBW •m VBrwhaiB koBBiii als

bB4iBt«B|BUs iBItlt Im M «HM htUmMun.
MUIldlsAaBn«baB,aoaJBniMeBBtBlfalN|rilBd«B, M
dar Zwar! Biri««r Abba»dl«a|. Wbbb •mIIm*«» Im Aad»al«
seiner G dur-Sonate Op. 1

4

aeplimenaccordes bringt

:

wird es Irolzdem Niemanden einfallen, dies« SliulGhruiig

«•Uhaft SB liailaa. Ob dar Laaw bbb Harra

gMM, «<ararir, Mai idi dahbi

: ich liM

nur durch folgcnJeti Sali au> iiieiiii-r Huh hijre liejiriitl len

•Eine Ai i ordfolge, bei welcher der ijrmnJluii •\<--. ••r-'i-:. A

Cordes Quinlc de» zweiten wird, drückt iiunier Da> «ii-, w,<>

wir mit dem Worte Abi^chliesscn oder Zusammeotchlicssen

beaaicbaen können. Eine Fulj^e . bei welcher das Oegealbeil

atallAoda(, wo also die Quinte de.s ersten Accordes Gruodloa

daa «waUaa wird (s. 1. 1—V odar IV—Ij bat ataaB. dar vbtI-

laMitkiar; aa nMliaa» ilab bai dimr,
etwas anf; «IIb «MIB (t. •. —1} drflda «!•

warn, «ia Zurückgeben a*d dl« aadere (t. B. I—V) alM
Stcigpriing, ein Vor» lirisschreiten aus. Deshalb ist auch der

authentische Schliiss, bei welchem der Grundton Quinte wird,

k^i'hr.i»chlirher. .tU iler iiljg.>liscbc ln'i welchenn der umge-
lielirlc Kall slallfindel D.i nun dfr Quarlsexlaccord , indem er

entschieden auf eiut'ü ii,ii'hriil)(<'nilen Accord hinweist, seinem

Charakter zur Folge einem Atkwbluaaa anlfagaa iat, so würe aa

unstatibafl, b«i alnar Uat«rdoariMMlg||B daa avaiien Accord

ia dar Onarlmdit« m Bafcaw, «bipmbmhb aallilloh d«a
Fall, daas «ar OnndMi ta mkm toaerdia. bb* 4» Art
und Weiaa daa OnriyBfc««a> IHtldManiiiBilii QoMb «M.
[S<eha Beispiel 4 B UBd «.)« Diaaar IlwhaaU, aa«l dar Baaaa
senl, schützte mich Tor der Irgslen Blamage. Gant Recht 1 leb

schreibe aber nur für solche Leser, welche nicht nur meine
V n r d ;i 1 2 e , sondern auch meine Naehsilixe lesen. Bin

liniischp.s Xcrfahren, welches «bsichtiieh oder unabsichtlich

w Büeiillictic I'uiilile iib<>rsiehl, li.il I.<vssing schon genügend ge-

brandmark!. ;ils diixs es irgend JemanJ Doob für nölhig ballan

könnte, ein Wort darüber zu Tarltorea.

Da BBB dar llao«888Bl daa taa aiir aaa BMiaar BroehBta

ciiirtaaartBaldHfilMa
noch kahiaa Oraatf, an
Mir getenMar tat diaa aaeb gw «laM aMUg,
ihn ganz genau zu kennen, was aach der Fall wire, wenn er ficb

nicht mit den EndbuchMabeo seines Namens unterzeichnet hitle.

\mi iiipinor Tcrsoii (i.in/ abKcschcn . denke ich djss Jcmninl

der eiripn H^nti wie H.iuplmann ln"i jcdrr Gclc^ridird hiTab-

zuseljrrn sucht, * so viel Takt licsiizen sulllo, sich zu nennen.

Wer an Hauptmann Kritik übt, niuss es, um einen Auslnick

Julian Schmidts zu gebrauchen, mit dem Hut to der Hand

ibon, denn ar aiabt de« grtaalen Thaoralikar gacantibar. Auch
ich baba Haoptaaaa ia «iBiten Punktaa la baktaipfM gaaaoht,

abar iamararil aBbaam Tlalr aad daawHlnyolia« Baw— ; «ad
tob aatea kalaaa ftMlaad lUfcBtBnb aa babiaMB. daaa lab

midi ala Tbaoralikar aicbl IBr «artb baMa, RaoptmMM 41«

Schnbriemen aafitilSian.

Eine An Min Antikritik meiner Abhandlung über Modu-
lation, hehiltf u lj niT in einem splter folgenden Aiifssiie 'be-

hielt I fher die Zusammengehöripkoil der Dur- iini Parallel-

iiiolllon«rten! \or. damit der Leser erführt, was ich mit meiner

Abhandlung Ober Modulation eigentlich bezweckt habe ; Ao«
der BecenaioB daa Herrn *

—

mi< ist dies nicht zu ersehen.

Auf EBlgUBBagan aalteas dea Recensenten werde ich forlaa

alBbl tltm ahn« araridarB, bia ar dl« Oüa lababl, a«ia«a Ha-
BMB BBbfllllBb n BaaBaa \ arla aa Ja tHwb Ib Firifalläb«B dar
gata Tan «ariaa|^ iifl

gaalalli, diaaar «bi OHMi«« Mm.**)

*] liaadaiartlpIliBiiaaliabaa wir ladarl
ateht gateadaa. ff.llid.

**i Dem Herrn Vcriaiaar wird auch bekannt sein , das* Kritlkaa

in Zeitschriflea ibeils mit Ibetls ohite Namensaaterscbrih tum Ab»
drack kmnaMa Haaaa, nad aanrabaa IrgaadwaMia Varlataaagda«
gatcaTaaaa. P. Bii.
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Neue Musikalien

in teipi% md Wintartlnr.

iörfe n •

»jiitjfr.

Brahnif JoluuuMt, Op. l«. Waliar für des Pn«. lo ^ HiDden. Für
Piaaoforle lu vierHtnden, Vuilim- uiul Vlolouccll pingrrichtet von
Fried r. HerminD. S^ JO ^

Op. 48. No. 4. Du Lted Tom Bem tu rilkeaiUi» «us
Uhlind's Volksliedern) für etoe Sing^timme mit BexloituiiK d««

PiaoolorU. Für M«nD«rclior und OrchMUr bMrbeitet von Rieb.
H*vb«r|«r. Partliur 4 OrchnUwItaiBtD iJUtM. (Vto-
IlM I, t.^nueh«, ViolooMll, Coalnbati k 15 ».) dmmw»
toR t ^ so J» Slngüttminrn i Jlit». (Tenor I, I, B»H i, t

Up S7 Lieder Ud Ceeiafe «on G. F. Daumtr für eine Slng-
»timme mit Befsleiiii iK <i< s l'innodn it» Auü^bc für liefe Stimme
Bil deuUcbem und eoKlieclicm Teil. Haft I, t k I uT. EUuela:
M». «. Tos waUamkitHMr HMm «wT kb

4 jr 4« ^.
No. t. Wann dn anr tawallen iMhaM. f•A
No. •. !• trtoiiH« Bir. ich ««4 dir OMoar. 4 jK.

No. 4. Ach. wcndf diesen Rlirk. wrndr dir« Angesicht. I

No. 5. In n.'jinf r Naohlc Sclin^-n, ( .t

No. atrabli niweilea «ocb ata mildea Liobl. 7* a.
Mtt. V. no attaw. «0 IM* Ml rwto waMM« HaW

(

f jr.

lfe.l.llato«aglolamUII,ilofiMNiirMBlw. iJI.—— Op. M. tMirMl fMllia Ht alM MafiliaMia aiU Baclai-

»des Pianoforle. Aufgabe Dir liefe Slinraa Hill daalaHMB
aaglisclicm Teil. Hefll.tktur. Eiuelo.

No. 1. Blinde Kuh
:
ilai Fiaatafs gell' teh ioehaa*. I JL

Mo. t. Wahrend dee •apMt mUar, 4Mlar toopll rafliDMh
d«>. 1 Jl

No. I. Die .Sprod« .Ich »ahe finr Tit nn«. I Ji,

No. 4. .O komme, holde Sommeroacbl«. 1 Jl.

Mo. i. Mvofwilk s «Mlf IN>»all 9mt% Wmf.^W 3jr.

No. 7. Voflhor! 4«h la^ ailak «Mar doa Iiodaote««L'^'««r.
No. t. Sarawdat4«iB0.«BdieliBlaM8a«aelM0*. f^^Ta^T-

Dankackter, Bokort, Op. ««. Ivol kkht aufUrtw« Ittattaa
lUr Sopran, All. Tenor und Ba*i. Uli besonderer Bardckcicbligung
Jagendllciier Miinn(>r>(immen für KinchaOi SohaloMfa OSd (}a-
•angven-nu-

No. I .S«i geirru Iii.« in den Tod«.
No. 1. Kinadig und barrohenig iat(

ParUtarlur. Stlinmen * <&

UhIh, AUtart, UalarlirolBaMagNia
farto. Camp. 4t1f.

lialM Halt i u>W
No. 4. kin-•Baieliaaao die Blamen slle lar leucbfenden ;

•Uli, »Oa H. Hnnf .'lO ^.
No. i. "Am ItfUchlend'Mi Sommermor^ien. iIb ««*ii' Irii int GArlen

Ihthiii'. vci» )/ Hrinr. SO

No. I. «Lnd «tusten's die Blumen , die kleinen, «le lief ver-

wiDdat «Mia Horas «an N. AWm. »a ^.
Mb. «Mir Momlo *on cinam KBoipklod mtl oaaaa« iitaaton

WaagaD*, von H. HMnt. M
Mo. 1. lAeb wani du mein, ee am' alD aekMVia tabaw, «m

Sir. Lmau SO :^
Mo. 4. Dl« IN.' .Ii-Ii hin

IlsenKlnn'. vriii //

Btal aiUaaUcka Talkjlleder ai

Sopran oder Tenor.

No. I. Drei Heiler an Tbor: «Ba riUen drei Reiler zum Tbor
klMMMtAiBK. MA

Mb. 1. toabe wA fWtafcarf;

grüner Plof^. B9 ^.
No. Boamarto : »Et wollt' die Joogfrau frttb i

in dae Valart Oartan gabn>. M ^,

ihr rrioa
llf,ne. t Jl.

( .M KO

•De» knal>cii \S undoilii (ur

i-ine.singi|iriini<' iiiU Bi-gleitung de» Piaoo-

AN (

FMta, Alkart, Ll<>der n
" " ist:

Urille» Heil, i Jl 19 ^.
«OB Mio. AaoMh Uadereykloa Mr .

oder Bartlea}.

No. 4 . Droben gehl die Sonne «cheiden und der müde Tag
«nUehlief». — No. 1. .TrulH' wird », die Wolken jiKrn und der
R'iten niederbrlchl«. — No J «Aul geheimem Waldeapfade
sclileioh' ich gern im Abcndsclieio.. — No. (. •Sonnenuntergang,
ichwara« Wolken slebeo, 0 1 wie tcbwOI and boof«. — No. i.

üAirfr
OlOB».

fM«,m«lBW^ Op. 14. Hltaflrdatma. POr Plaaorort<< <»ui

Vlolloa baarbelUI von Friedr. Harmaon. Conplet tJlii^.
Biaaaio

:

No. 4. Im BlumeagarteD. In the Flower Gerdau.) 4 A
No. 1. Am Buche ihr Brook

;
i Jl 3f.

No. S. Zui!vuB'-l Hird» ii( |iii«iMige. t .JT S»

No. 4. AbendiiilmmpruiiK Kveninii-Twilütbl.J 4 .41 14
Hagar, Priadriek, Dp. (o Drei Getiage (Urfwaf aiat Bapw bII

'äaaki
Ha. I. AMOBbaoog:

WUfgang i-on Göttin. * Jl 19 Sff

Naht. Di« Stille: .Wie der Mond im Silberacb immer feiernd

durch die Lüfte «.chwebl!. »on F .4. r"« ffrvrfrn.

t .* 70 jjl

No. i. Herzens-Ki uhling : >Tbu' dich auf in deinen Tiefen, Hcrt»,

von FtUr Dahn, t Jn9 A.
Haber. Hau, Op. *7. I« Makr laltai. iEd. norike.) laaata fur

'
I Plaoefcrta au nrei Hiadoa. • «dr.

•Dia LatdMMoha« brlagl LaUaal« «aa M.

ilkr,l«bart Ivall
iMla 8» twei lilnden

Hb. 4. I' . Up »» No a.

MoDiJen«clipin !•

Abendreihn:
von Wilh.

.Gulaa
MuUrr.

lur

Oridener .

C

Abend, lieber

No. f. Le VI , Herrn.
,
Up 1. No. 6. Der letale Gmea: «leb kam

vom Wgidf hernieder«. vowAiea firtladaiTf. 4.#»f^.
Klratoar, Tbaodor, Op it. Muvku Mr Clavlar. Haft 4. • uT.

Hefl t. t Jl.

Einteln

;

No i in Gmoll. I Jl. No. 1 in Esdur.
Gmoll. {Jl%9 <tl. No. «InAtdur.
Fmoll t Jl in ^ Nn einAmoll.
Cdur \ .t TSü

MeriwLCIaaUT, Op. 4t7. WaldbUdar. Fuo( Cbaracteratuckc

«Mala:
No 4 Jagdtog. ijit9m. 9».% WiHmiMiekia. *JK9»m.
No. 9 tBdU«lrer9cblocbt«jrHÄKai«.WallMyU.«uri*^.
No. 5 Ein»iedliT« Abendlied. 4 M.— Op. <i« Xwel Uitair-Hlncke nirflOMlotlaMaiarMaate.
No. ( l>eHlirrn,nr», h in (•:!. i Jl
No. 1. Trauermarsoli in C iiujII t .t-

PaehUar, Wllbalm Maria, Op. ti. laaaidaM Ittcka iia Uatorka-
to«|nr4MCiavlaraii«larMiHlaB. Cawpli »MMM. Itaaala:
Mo. llaAdnr. No.tl»>4w. Mai.»toM»alL Mo.«toPla-

moll. No. B in Oaiaail fc 4 JTMÄ
Op (t OkaraatantaMNArdaaPWaaltarlo.

Heft t « .# 5 0

Mall4. tjrw^.

InEl»;

No. 4. Wil,

4 Jl 4C

aoiution.

No. fl.

Op. 44.

aMninkril < ^ CO J^. No. i. 2ifaBaarmoi>ik.
Nn s. Dooa nobia peoom. i y§ \9 M. No. 4 K >

-

Jl iOM. N«. S. Verioroo Hoimalh. * Jl it

*JI*$».
-"-1 {t*f Folge; ftr«aa PiaMdMta.

i Jl. Hefl <. Ijr $• ^. Einteln

:

No. 4. Unter C>preuen. i Jl 19 A. No. t. Sturm und DmoK.
I ur (« No. 1. BaMo oaUaalo. i Jin^». No. 4. Liebe»-

ilod. 4M»^ No. s. Bin NaabMM. *Jt»». Ma.C. Taai-
Caprice. 4 .i (• A.

»chrMar, Pari, Op. 4a: litaWim Willi Wr VlalaaaaH. Ite-
gerührt am KOaipl. Coaaanalorta* 4ar HbMIi aa UipNg. •

TilniBMf.fr TT, ni Hl AlltlMlqMi MrtftoOvfaL Halll.

tjl. Haft U. I ur. Kiaaaia:
No 4 In Cdur. No. 1 In Odor. Na. • to Badiv. Mb. « Iii Bdar.

No. s in Fdar. Mb. • I» 04«r. Mo.? In Ad«r. Mb.a to B4ar
kH^.

VgrlcBar: i. BMci^Biedrnnann in Leipzi|t und WiDterlbor. — Druck von Prrilkopf A Härtel ia

Bapodliioa: Lalpolg, Qoerairaeie lt. — Redactioa; Bargadarf bal Haibarg.
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Verantwortlicher Hedaclear: Friedrich Chrysander.

LOpäi, 2. April 1879. Nr. 14. XIV. Jahrgang,

lakaltt AbliM rinrr Hrtrhirlil» dM MMikdruckc« vom funriphnli-n bii mm ocuOMholcn Jihrbuod.rt. (Driltos Kapitel Tabulator.) —
ASMigen unil Ltt urt.iciluagan (Für Clivier lu vier Handin ICcmipüRitiuncn iron AnloD Kraute Op. 11, Willi Miriu l'ui lillcr Cp. M,
Max Joa«( B««r Up. 4«J. Für Mtnocrcbor ICompoailionoD von Job. N. Cavailo Op. iT, J. Ludw. GSUt Op. Cari Jalioa SebaUl
Op. t, Aagul Horn Op. 44]). — Erginuodaa io Sadieo —ao. — Dia Auffübniog de« •Zaub.raehlafMs fMMiHkt OfltVM
Sebuls-Beatbeo la Strieb. — Bttinkit iO04Uo|a«). — NMbrtcItteD und B.in«rkaogan. — AnMigAr.

inennae,

(FoHMlnog.)

Dritiat KapUeL

TABOLATÜR.
Mao kaon nicht behauptcB , diM steh mit dem Labyriotb

die Yoral«Uang eines Mbr klar uod eiofioh angelectaD GebÄadas

g M deiMn, di. lieh einmal daria la-

h tta aolohas andiaiMn and lia magnn

vod naa ^nzlteh vanitalan NolaMona und OrocfcwciM anaab-
BM, deren Aobtncer ihrar Zeit M dav<», als von der bestan

aller Weiiao, «ingenommeu waren, dass das fuiilicbe VcrlaNM-n

dtraelbeo von Seilen d«r eiunussrciclistea muMi>.ili<< heti kri'iso

aie lul au MeiJ>cbL'urt'iudeii ujacbte.

DaaWortTabulatur kommt ber vou dein lalrioiscbcn tabula,

TaM, nnd colsland in den Kreiaeo der Urgcl- und Lauten-

apialar im 1 5> Jahrhundert ; e» flodei sich in ketnein Le&ikoo

dar mUlalalMriioban Lalinitit, nicht einmal in Tinctoris
DirnaitorUoi ^toar UM ia »mtü «winMima leiikali-

" - -----
-

ty. umt
MMa,4. b. ai'

I Taatan- uod SaiteninatramentM »eine Cooipositionen,

iO daaa ar si« beim Vortrage mit einem Blicke übersehen konnte.

Tabulatur bedeutet alio . iiu«erliLb bflraulilel . »ü viel wie

Tafel-Notation. Die eiftenilicbt' btiJeuiiiiiK iler Tabulalur liegt

darin, dass sie allen CooipuMiiuiieii f jr [UL')ir>liiiiiui|,'e lii»iru-

meiUe die Möglichkeit bot, in moglichüler Kiirze und Deutlich-

keit au%Meichnet zu werden. Die neueren ScbrifUleltar über

diaaan 6<ynatand pflegen oon lo behaupten , Tabulator aei

danak &m fawaaan wai wir jatil ParUiur nennen ; aber die«

lü alcM fIcMt. inMMMMW (w laalai da* Ualiaataoba Wort
n. JaMiMMiwt danlUidi oalar-

raraa die Siflcka, wann
I hamoalMlta Stinmiea auf aio aiatiges System von

gewöhnlich mehr .ils Tünf Limcrj — oJct juf eitien kleioaa

Complex von Linien. Bucb^labi-n ur;d Zahlen, — oder von

Buchstaben Zahlen und Nritcn/eK hon olirit- Lmicn, — zu!>ani-

I gedrtiagt wurden , sparlirt aber waren sie, wenn die ver-

damaligen Stande dar Aufteiebnung von Tonwerken —
«Ir redan von der Ausgangszeit des ts. Jahrbunderu — war

ohne groase ru)>i.iuJliLh'icit und Hauroverscbwenduog nicht

BtSglicb, einfscli liariiiüui<iclie ^a\ze mit der gewöhnlichen No-
tation zu Papier zu bnnKcn Oieso Nolen/pirhHn v*»ren aus-

gebildet für die kunstvoll contripunktuiche Moaik, bat weicbar

Jade Stimme ihren selbstJindigen Lauf nahm ; ab«r 4ia Oigri»

Tboorhaa- oad Ceohaloapieleni koaaloo aio ia ihrar

Gealalt aiofal naABaa. Dia Nalar

tat aaf doaaelben auch der Vortrag frei, gieiduam
improTlalrt. awl die Aofteicbnung beschrlnkt sieb auf kurze,

uiuglirhst ul)er>icblliche Anileuliiiiftfii. Per Vortrag auf diesen

iDülruiiiemen w,ir \ou je iier und i^i bi> jiuf den heutigen Tag
das eigentliche tiebiet für das (ti-ic rb:iiil<i'-irrii oder für das

Freispiel (Voluotary], wie der alle bezeichnende englische

Ausdrudi lautet. Für das genannte Gebiet der mehrstimmigen

Tasten- und Saiteninstrumente nun in der frübeaten Zeit dio

passendste Notation zu liefern, dies war die Aufgabe dar Tahv-
iMar. Waa aio oatlOlt. iü alao dio daanlita Oi«ii-.

ad QifliHiMlIr Iba tioM kk
^itBhtidiBiiai laia kaaa alt iMItar. üod
daoa dio Tabutalar divlortai Art M: Orgel-,

Clavier-TabuUttir. In diesen drei

uDsern tiegeo«Uiod auch hpsprechen.

Das Kennzeichen und <lie KiKi nibümlicbkeit der Tabulatur

ist, das.<^ sie eine Misrbun^ bildet von allem , wodurch Noten
bezeii liut'l wcrdfii kunntü-. .Sie bedient «ich der Bl>clula]>en,

der Zahlen, einzelner Theile der gewöhnlichen musikalischen

Notation uod daneben noch anderer willküriicber Zeichen. Die

Buchitabea haben meisteos dea Vorraag und bildan die Gruad-
lage, dM alcihatwichlige tiad dia laUoa ; aa glafat

^BoalMalMa,
.:«a|twaiialielM

tur Aushälfe. Diea ist der Ariadaahdaa ia

welebeo wir hier vor lua ariUioltaa.

f. Orgd-Tabdaior.

Diese nennt mau auch die deutsche Tabulatur und sollte

sie eicaatlioh Buchslaben-Tabulaiar nooaaa. Ea waraa

«t
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U dto •oduubM tu einer No«MwbrUI auabOitieB. Biar-

«loreh gewtnnM sia eine Tonacbrift für dia Auffaichoting von

OrtielcoiiiposLlioncd ws'lclic die l'ebung auf diesem Inslru-

riicnlc ungemem beforticrte. Aber «te gewanaen noch melir

dadurcli. Jene Bucbslsbao-NoUtion war nicht willkürlich aus

dem Alphabei zuaamman geatelll, «oodaro rubta auf muaika-

liachein Gniode, nVrolich aof dar gaacbloaieMten Geatall,

welcba io der Ma«ik vorhanden ist , auf der Octava. Sia be-

notzte also nur di« sieben schon von Guido voo Arazso ge-

ah»i»f$ Ddül diQ ZartMkflMlitfM,

wt iiiimmi ii|w, walehaa

iXwalM ««tttMiMMr IM. alk tai «e« d«B tomaneo ang«-

DOOMDena Kalienische, dem nicht Burhstaben sondern die Ge-
saoftsilben u( rt mi fa sol la «i lu Grunde liegen. Eine sich

golietid iua< lit'iuJc grosse Kraft bat gewöhnlich sehr unschein-

bare Anrange, die in ihrer Bedeotung lange überüchen werden.

Wla bekannt , waren e» Organisten und Organislenschüler,

welche die musikalische Uebermacht der Deutschen zuerst be-

wiesen. Nun, dieaa Bildung des Buchstaben-Tonsysleau war

^ flrfibatt« Thal |«Mr OfSuMeMeholaQ aMi atooete UkOM

TabalMRwMton nrellnHidert liira laag bMvtst warde. Wir
können hierüber nicht eingehender reden , sondern müssen

Ona daranf beschrSoken einige Tabulatur-Drucke kurz snzu-

flkren.

Im Jahre iSIl erscbion m der Druckerei von Peter Schöf-

far za Mainz ein Bächleia m nblung Quarto, von welchem das

I vollstiodig erhaltene Exemplar auf der Liaipiigmr Sladt-

, ^h be6ndet und betitelt iat : »nkialmm MUektr

i.a AimM 8«kliak i»

Der Draok

Ofm irarda angeregt doMfe tia oiangelbafles Werk , welcbea

4ot Schweizer Priealer Sebaatiao Virdung ein Jahr zuvor

als »Musica getut»cbl> erscbeioan lieas (Basel 4 51 < l. In Vlr-

duog's Buch war die Unterweisung »o mangelhaft wie der

durch Holzschnitt bargaalellte Druck, der Noten Den Musilt-

dmck oiil beweglicban Laltam nannte omu damals schon »die

mhra loast dea Druckes« , denn Sehlicli sagt tob Yintaof'a

eai Biekl darab diaat w*bi« OraattoBat

and
da

;lMMaM mm
grötwicn T)iei! a\n OrgeUtücken , die fast aaiuchliesslieb über

geistliche Text« gesetzt sind. Beispiele mitzatheilen. unlerias-

»en wir hier der Kürze wetzen und um Druckschwierigleilen

zu vermeiden. Wer eine Erklärung der einielnen Tabtilatiir-

zeichen zu haben wünscht, der musc die besonderen Abhsnd-

loogen über diesen Geganatand nachlesen. Hier haben wir es

nor mit der allgemeinen Bedeutung dieser Notenschrift und mit

dMB Droek denelba» n iban. Oedraokt wurden vo« Orgel-

Ii der iwiUea Sülle dea 1«. JtaMoadarla in

aiaa tma leeob Pals {Mm eobta altilkk and gabrtaebltoh

Oiftl-Ikbolaiorbucb, darinnen etlieh der berObmiestan Com-
peniiteB beste Motetten mit < t bis 4 Stimmen auserleaan . . .

zuletzt auch allerhand der schönsten Lieder und Tänze« etc.

Augsburg 1583. in rnlm das grrtisle ist Aber das ^illermetste

blieb ungedruckl. Noch t)i^ zu l!nde des 17. Jahrhunderte

lernte jeder Schüler diese Tabulaturscbrift für Orgel- und

Claviermusik, obwohl sie ISngsl abarflöiaig geworden war.

Sotar Moaik IBr elBili—niin laatronaala md Oetfnge wnrde

in Tebnlamr aelirt,

aua der ehiaaM|aa TorUebe dar Deatscbaa für dieee Schreib-

art lu erklSre« in. Dieselbe bat sich nienaU zu anderen VSI-

kern verbreite! , worin wir ein ganz gerechte« tVthell über

iiiren Werth erblicken können, wenn es suh um die blei-
bende H.Mieiilnnf; liieser T.ibilLitiir mu>.k.ili-'rhor Ni>Iation

handelt. Aber wa;* dauernd an ihr Wertli hatte, war nicht sie

selbst, sondern das Ihr zu Grunde liegaada ladhalabaaByalaai

zur OrdBBBg der musikahf^rhen Töne.

i. Laul«a-Tabulatur.

lHaNaM«a«nri
war oBd noch um 1 6(0 von Maoe Ib eeiacBi Maale'a !

»das beeie aller Instrumente« genannt wird , Iat die aoader-

barste und tngleich die am mes'^ten h>voi hlik.'te Für die Laute

scheint die Tabulalur eigi^ntlirh erfunden zu .•«^in. Die Notation

richtete sich hier einfach n.ich dem R.«u des Instrumentes, war
also nicbt systematisch sondern mechanisch : dieser bildliche

Anhalt brachte Zusammenhang in die willkürlich gebrauchten

Zeichen von Bocbslaben, Zahlen, Nolenbruchsiücken und Li-

nien. Es ist aUo Ihnlich , als wenn man Claviermnaik aof-

wollte dniah HiBiMlea der TaateB

moUadaM, Baak daB angebraMhaada
gewihtta taki«. M der Uote lag dieaa ÜBfcidi

nahe, wall die Mdiratimmigkeit damals (im tS. JahrhBBdart)

auf andere Weise sehr schwer lu bezeichnen war. Der Lauteo-

spioler gewann durch die»e Tabulatur alM zweierlei : eine

T<>n^<:hrifi für mehrere gleichzeitige Stimmen, und eine bild-

liche Anleitung zum Lautenspiel. Es wird hieraus begreiflich,

dass die Lanle in der ganzen Periode ihres Daaeins, nSmlich

vom fünfzehnten bis tief ins achtzehnte Jahrhundert, niemals

einer anderen Notation »ich bedient bat.

IHeaa Mtiaikaobrill war aber aiobl

Artea «oa
aebe, die iMifaBiMiba,

A. Von der deutschen Lauten-Tabulatur haben
wir die frühesten gedruckten , aber nicht ganz zuvertlsaigen

Beispiele im llulztafeldruck bei Yirdung 154t, die besten aua

jener Zeit aber bei Arnold Schlick in dem gen.mnten Büchlein

cm Jahr »pätcr Die Lautenmusik wurle atif zweierlei Art ge-

druckt je nachdem sie auftrat io Verbindung mit dem Gesänge,

oder Iiis blosaea Spiel.

Bei dea» eiaatimmi^ Gesänge mit zwaiaHanmiger Lenlea

baglalMBff, «rieha rieb la MlUVa MriiiaiB Oaiaa, M dar
Geaang geoaa aa aoliri «Ha fadM aoail%aa ToaaleaafiaattlOBao

der damaligea ZaH, «ad fedmekt wla bri Mmcd. AJier gtoa-
lieh davon verschieden ist das auf^zeicbnat . was der Laute

zuBel oder [wie Schlick sich ausdrückt) was mit den Fingern

gezwickt« wurde. Denn hier sind weder die fünf Linien, noch

die Figuralnoten mit dem ausgedrückten Zcilwerihe sorhanden,

aho Ichlen die Grundpfeiler der modernen Notation. Alles fiillt

auseinander in Bnirhstücken vun Noten nebsl Zahlen, Slricbeo

und sonstigen Zeichen
,
charakteristisch fiir d<a daateebalaalaa-

schrift ist der Gebrauch der SociMtabeB.

B. Tollkommeaer, ala dl* dioMriM , war dia Italiaal-
achaLaataa-Takalalar, foawalohar Petnwei aehoa la

dea Jakraa fMT aad IBM vier fleawriBniea ria akrtababtara

de Laote« erscbainea Keaa, die ala die eralen gednicklen Lanten-
bScher anznaeben sind. Die Italiener bedienten sich der Linien

und vermie.len dir» Buch'it.iben Diese Linien entnahm mau aber

nicht der Ku'u r.il-ch • ift
.
sondern den sechs S.nten der Laute,

m.in ||{ebr.:iui'liic .il^ ? -i-i h^ Linien, nicht luni In diese w urden

die Töne eingetragen, aber nicht durch Buch.staben wie von deo
deutschen Lautenislen, auch nicht durch gewöhnliche Notaa«
aeiehaB, aoBdera durch dIeZahlea 0 i S 3 4 S ; die TBaa riad
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» IhnBeh beiaiehMl wi« in Eogbad d«r PlngerMlz der

ke f-f < S 3 4 i. Bei SlUzeti für Gesang mil LjuIcii-

bs^citOOf, welcbe Pelrucci it» dem Werke "Tenon e cuaira-

bd&üi iiilabulali col «opran in cinlo' im Jahre ('>09 iuer<!t

drurkte, wurde die GesangsUnime ia TÜDf Linien uoUrt , wie

bei Schlick , und die Begleitung darunter in »«chs Linien , was
aUerdia^i etM oiMUadltch«, iimmnui gewürialu Schreibart

üm voD cKoMr Tabobtar ato kWm»
Beispiel zu geben, wühlen wir dasjenige, welches Kluewetler

zu No. 9 der nAllgemeineD musikalischen Zeitung' vom Jahr«

1831 milgetheilt bat. E- i^l cineui t'sl gedruckten Buche

über die Taozkunal (II Ballanoo di M. Fabriuo CaroM da Ser-

monela; entnommen. (Einiga i

ler HAd biw wrbinart.)

-He —— a
,

P 1*

|Tt ,1. 1 1 • • 1 It . t 1

%
—

rm.
-e »-

% % % % i

r. Die KPtni^rhte Tabiilatur war ein System dar
L.iulfri'.i hrifi, wflrhes sich aus den beiden '.otherif.'Hii bildete

ur if-r Vi tfim^ung desi besten mhi ilnn-ii M.m bt-lnplt die ila-

lieni«cben aechs Linien bei . aber nicht die Zahlen , M>ndern

beseichnet« diejenigen Stellen der Saiten, auf welche der Spie-

tar dae Fiagar (der linken Hand) lu aetxen hatte, mit Buch-

atabae nach daa> dentacbea Syateoi. So war die Laalanscbhft

ia WadtriaMdia nad to PiMknieh
aa IM« to «aaar Oaalall Mofear
wvriaa. Die Deolacheo nhwnklas bia ICOO io ihrer An-
BabBM, benutzten aie tbeilweiae zaeral ond kehrten »plter in

ihren triisslon Sammlungen wieder zu der linienlos^n GesljiU

zurück, LiuN sie dann seil 1600 gleich ihren Nachbaren die

Lauleniiiusik mit Buchataben auf se< li^ Lmu ii ^i ijHeben. Die

Italiener dagegen hielten beslündig an ihren Zahlen fest und

vermieden die Bucbalaben. Im Grunde war dies auch einerlei,

da diaaa Zaidm kaioa mailwHtcbe Bedeutang bauen, soadern

rai* «ilIfcAilieb warw nd «Mb Ueberei^ooMea auch darcb

Oednickt warda« die LautenbQcber nach alamlidMn Wei-
ten, die mit der Zeil in Gebrauch l uiicn, Vlrdung's Musik von

IM I steht in dem damals bereiU verachteten lloltschnitt da ;

alles Uebrige seit dem erslen Buch Pelrucci H vuii 1507 i.st iinl

beweglichen Typen gedruckt; gegen die Mille de« 17. Jahr-

boodert* bürgert sich Kupferalich ein, und bis gegen das Jahr

I7M wurde Muaik für dieeee Inatniiiieat sum Drook labncbt,

«W welcher Zeit aa sie mU i

di|fcallda»Ti

MatlbaaoD.

Die letzte Zeit dieses IttstniiDente.s und der für da&selbt

gedruckten Musik ist ans übrigens gleichgültig. Die geschicbl-

liche Bedeutang der Lauten- uadOrgatlabalaiarliagl im i 6. Jabr-

boodert, watabaa dabar ala dto «leMlMM rariod* diatar i

ht.

3. Die italienische Tabulatur.

(Besiffernog dea Generalbaises.

]

Der bezifferte Bas« ist ebenhlla eise Art Tabulator , uikd

man nenoi ihn die iialienis^che, weil er in Italien loerst io Ge-
brauch kam. Insoweit e^ um die Einfügung hannoniscber

Accorde handelt, niuss man ihn ansehen als (iiieri Hrs.ilz für

die deutecbeOrgeltabulaiur. Erst imletzteo Viericl des i f, . Jahr-

hunderts scheint der Gebrauch entstanden zu sein, dit: .\ccorde

über dem Baaae aoit ZiSem aozngeben. Wir flodeo aoioha Zif-

fern aeboo in dan DnMka« dnr ersten Opera »nd
WaffcaaaildaniMm im. 8i» waidaa baM ia

die Orgel- oder ClavianpWer aait der Zeit, aUU stis der Tab««
lalar, nacb einer eiaialBea Baasatimme mit beigesetzten Ziffitm

harmonisch zu begleiten hatten.

Hierdurch umging man den «chwiengeu Druck der Musik
von ini lirtrcii Stimmen auf den<>elben fünf Linien, denn ein

sulolier war mit den damaligen Mitteln noch nicht möglicb.

Dioer Gebraucb der Ziffern hat sich bia auf den beutigen Tag
erballcn aad wird ia dar Kanal aaeb daaarad arbaltea bMbaa

e Mnsik. genannt Tabalalar.
lapiui: KuplaraUeh.)
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Anseigen usd Beurtheiluxigen.

Iru»r. Ivel iutinttlvf 8«astM für das Pianoforte

SU vier Händen. Op. 27. Pr. 2 75 A. Leipiig,

Brahkopf und Hirtel.

limM'a bald« SomIw «mpfihlMi akh dorab Mlid* Form,

•to wmllMn In allaai die (eeehlokte

Hand ood werden Lehrern wie Scbälem, welche über d(e An-
fanfcsgründ« hinauii sind, gute Dienst« leisten. Sie sind beide

dreislUig. Ileuli^us Tage« ist es besonder« aniuerlienaeD,

wenn, wie hier, in der Sonalenfortn üuIm producirt wird.

WDb. lairia Paebtirr. UgeaaerweiieB fur da« Pianoforte zu

vier Hand. n. Op. 29. Pr. No. 1 : 2 .ä 60 Mo. S :

4 80 Brauiuchweig, Julius Bauar.

•iadlesen

1 kann man lidi aar MMMd laaaara; lia ver-

ntben viel Talent , sind durch und durch charaktervoll und

frappiren nicht selten durch ihre Ketlilieit und Frische. Wer
einmal das Zusjmmensplel echter - uu tit etwa nacbgemach-

ler — Zigeuner gehört , der wird zugeben müiweo , das« der

Verfasser das Wesen dieser Mu$iic vorirefflicb zu reprodueiren

ventaodan bat. Die Weisao erinnern wobl an die aosariacbea

Tlaie voD Bnbms, oboa dass man sagen kttnnla, aia lataa

Ibran Charakter ant-

wmtm ala voa baaier

WfakoDg aein «od baM Verbreitung Itedaa. Vbtaoae Spieler

«attoneaa aia iriabt, abar gut angaaebao waUaa ala aeio. Wir

u Jascf ttn. Abeadfeier. Drei Pbantasie-Slttcke fOr das

Pianoforte tu vier Händen. Op. 46. Pr. S 50 ^.
Leipzig, Breitkopf und HUrtel.

wardaa Diajaaigsa, wateba dia drai StOaiu spie-

MOh Ma MhaMt 1* <H*«baning

VM Ball Iii IMBah Mieh wohl nicht von

Abar ktaolaa ala nkbl wenigstens snf ein

TlarlalstBndchen Vergntjgen gewuhreo? Soll nicht bestritten

werden, denn der Geschmack Int sehr verücliicden . Man pro-

biro und urtheile dann selbst über die nicht schwer zu spie-

lenden, auch nicbl ao übel Uinieodaa Stücke. Frdk.

ik IL CataDa. Tier Lieder für vierstimmigen lUnnercfaor.

Op. 27. Partitur und Stimmen. Pr. 3 Jt. Leipzig,

Breitkopf und Härtel.

Dar Caovaaiat iat baraila aail GlOek airf diaan Palda tbiti«

aind

I Uadar baaMM ta eupWblaa. ila Mioboen
sich »uü durch melodtös<>f: Wpsen . KPdiegene Haltung , prak-

Uscben Sats, acböoe Stimmung und Sangbarkeit. Was will man
«ahrl

I. Ladw. Mtb. Irel keltcfe MMurtette fUr vier Manner-
atimmen. Op. 39. Partitur und StimmeD. Preis

2 ur 30 J^. Offaubaefa a. M., Job. Andr«.

Oobadaulaad wia viala aadara Uadar lOr MlMMiillanMn,
liakba I» Moarai lau aaftaacbtao lad—wfahwaiidao. Die

Thraaa wiagl tor usd ancb die aMMftaMeeiba Maeba tat gawVb»-
Art. Ton baaondarsr HaHariiait ia dar Maaik habe« wir

Cbil !« MhW.^ Uadar für iaratiiwDlBBa Mlnnar-
chor. Op. 2. Partlivud Mnaaii. Ft. t 90 .f^
Leipzig, Breitkopfwd BMel.

Kine That hat der Verfasser mit Compositioo dtaoar Uadar
gerade noch nicht gelhan, aber er zeigt !H>lides Streben ond

guten Willen in seinem Opus f , und das erkennen wir an. Für

das beste Lied baltao wir daa (Ttaonnw&chterlied«, es ist ein

gewisser Schwaag la Hnn, dar daa aaderan Liedern mehr oder

weoigar abgabt. Daa as «aadaiaa gataagana iol aWia latdoeb

die Brda ao oebBa, ao aabSa*; daa Uad bat bahiaa raeblaa

nnaa ood trift den frischen Ton des Gedichts nleht. ffier und
da tritt auch harmonisch Ungelenkes in den Liedern bervor, so

u A Tall S und 6 S 1 und Takt 5 S. 6 i'w,irum hier nicht

H-mull stall (Jes matten |-Accorde»') , anderer Stellen nicht

7M ^'pflcnkfln Die w irksamste Accordlage für den MSnnerchor

isa die enge, und Stellen in weiter Lage wie z. B. in den drilt-

ieuten Takten von No. 3 ttod i wirken nicht sonderiieb . Hag
der Autor flaiaiig waüar Hadlraa aad darauf badaebl sola,

schOaaa Maaaa a« bttapa, aleb aaeh aa BaoarB Tadal oiebt

stossan, er ist gut aaaalBt. IIMaa «Ir flIoMa te äHaaa Lie-

dern gefkiodao, aa r

I

Aapst lera. ica lli|in Walt für Mlnnercbor aift

tung von fünf Meaatng-Blasinstrumenten (ad

Op. 41. Partitur mit unt<>rlrgtem ClavionnMm
4 uV. I^ipzig, Breitkopf und Hürtel.

Bin marscbartiges und leicht aasfOhrbares Lied eoa

I Cbaraktar, daa «oa daa UadartalWa aiabi

Erg^Lnsendea in Sachen —nn.

Den Lesern dieser Zeitung wird der fehlerhafte Kreisschlusa

nicht t-ntgünKcn sein, den Herr Rischbieter in Nr. <3 d. J.

durch Verwandlung meines dreistimmigen mit Qaartaextaccorden

der verpSoteo Art pifdakHa Sitscbeos (*g<. Nr. 10 d. J.) io

ein viarill—Igaa ganaabt bat. Waiaaiiebaia<
Baiipial tnUto
beb «all derselba sieh gerada i

hatte (in welchem die liaMa SUa

len sei , wie ich wahrscheinlich nicht wisse) . Mein

Musterbeispiel ist daher (gerade so wie Herrn Riscbbieter's

Verhol so wie es ist. zu nehmen: liip Ver'.s ,i- dlung in ein

vierslimmiges durch AuMinanderzlehen der Stimmen und Ein-

schachlelong einer vierten fördert schlechte Klangwirkoogeo

zu Taga, walaba daa dreistimmige Sitscben durcbans nicht

entbllt. Mv der «oa dar Saeha etwas veraiebt, wird wiasaa,

was aa baiart, waaa dem Tasbaio daa Harra I

SStaebaa vaa daa Uabaga daa

werden kann , in welchem die Unstalthaftigkeit einer ganzen

Kategorie von Fällen der Reihe nach durch gute Klangwirkung

widprli>gt wiril \m *>riindi> handelt es sich aber nicht darum,

oachzuweiseo, da^ derartige Accordfolgen, wie sie Herr Risch-

bieter verbietet, unter Umständen durchaus wohlklingend sind,

d h also des Verbotes spotten, sondern darum, dass das Ver-
bot selbst falsch ist und snf falscher Grundlsgo
ruht. Ba flUU arir alariieb gar aiebt aia, jaaa AoaordMgn fiir

pfabliawrirtb la baBaa, ! OagaalbaB. leb baBa
tibat für aeblaebla. IMHeh abar aoa gaaa

Orttadao ala dao «oa Harro lUiebUaiar dafHr baigo-

Dadataalbt la N^. 43
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von mir receosirleD Broichüre inilg«lb«iU bat, so brauche ich

Dar die meinice dagegen tu st«lleo, *) — la iMHHnhin fäD(

nileo encbeial der dem QuartMxtaeoofd «MMa gilnafa Ac-
owd ato SntMOOfd. 4ia Ten alt BmMm :

1. 1 S. 4. i.

Bei < . und i.alikt dioM Ten im LeillooverhSilniss zum Orund-
tooe des (olgMMlea Accorde« > F uad h C, , wird daher nach

den all(;emein«ieii Geholzen iler Stimmführung zu <iii.'>eiii '.ori-

cbreilen , sofern die (cleicbe Fort«chreitung nicht bereit« ta

einer anderen (gegebenen) Stimme •iatlflndei. Wenn nun in

Bainem MutterlMiipwIe (Nr. 10) bei l. und 4. die Wirkung
•ine gut« M, tlkifiMt doeb Matt des Leiltonscbriiu nach oben

uolM ta die Qutala dM awdlao Ac-

iM.Mlit|ldl

Ib llraHelMr Weise erfctlirt »l«b aucb die gute Klangwirkung der

fibrfgen FSlie daLlurcli . da» der tUlt der näher lietiendeo

SeeuodfortNcbreiiunK z'"n Grundtone gewühlte Terzensprung

mr Quint die Klaii^:(ulle des Accordes vermehrt, die Dreistlm-

M durch Dreitomgkeit auageprtgt erUlt. lUgollir wlre

:

to vlarMfaD-
migen Satu dagegen liaHM dtaiaMM« wag und wird in allen

fQnf Pillen für die BasssHmnie die Seeoadbewegung nach oben
statt des Ter^ensprutiges oacli unten das Correclere »ein, weil

SecundforlsfhreilüD(i luolodi.vcber al^ Sprünge. Bekanntlich

»iiid b-^i Kl,ii]><w .rh>«ln nur die Sprunge li e r R a s ^ s 1 1 m m e

gut, weiche entweder von Gnindton zu Grundtoo, oder *on
Omadloa ta Ten, oder *oo Ten zu Orondioa oder von Ten
n Tan geecheben ; am aeblecblatleo liad dia SprBnia von

Quint, nIefaaldaiB dia von Ten oder QmdM« tu

•Mabal MitI 'M«h dto eaa Qatat sa OlVBdM» «der
Tm. Id alM gKttnrit all daa tvb liaoUMaiarTarpdalM ge-

Dteselben kijnoen im dreistimmigen Satze mit ganz Analogem
EBiecte eingeführt werden , dürften aber einem vierstimmigen

•ekwarlicta xur Uarda fH^Ubm. ladtm tum aber Barr Mwlf
Malar dia to Frm m^taim WafA rniorthlH« latt ta HtaMMt

aal IMmMMü taadara ta «ItaMehl ftrar karaa-
slaebaa Badaataag varbiaM, ttariltM ar dia

Je und zieht

•'i Das
leo saiaea.

la da* ta ». t ai

den Haaren herbei. Die Unricbtiglteit der ParalMiämat dar
Harmoniefolgeo I— IV uad V— I raap. in— vi. «1—0 tmd
Vit«— III habe ich baraila in Nr. I d. I. gaoH**n daifatbaa,

verwatta flbafbaopiaafdtadarti

venwarthbafwi piiMlf iMitaM
bialai'a pbraaeaballaa nad «alhwblbafaa Fhitaaepbeowt. Uge
die Fehlerhaftigkeit jener Aeeordfbigea «fridldi In ihrer harmo-
ruM-hrn Bedeutung , »o roÜMlen sie im dreistimmigen Satte

ebenso »chlecbt klingen wie im vierstimmigea, auch w&re nicht

abzusehen, warum sie dHB tat

Gnindton liegen bleibt

:

i4 îB—V

(Dar Nalbaakar Hern Iteohfatalar'a ; bilto icb aiobt ObanaiM,

•MaMdwghi

in aiBO Katagoria gaelelltao Aeoordfoigen aiu der Bedeotant
der Harmonien ein generelles Verbot zu deduciren vermag,
weiss ich riifhi. zweifle .iber nirlil dar.in. In die Verlegenheit,

dm tdie Begnde fehlen'. Laim nun ™f seinem Standpunkte

nicht leicht koniiueo —
Die Sache wirbelt viel Staub auf, vielleicbl mehr als lie

nach Vieler Meinung werth ist : ich denke darüber freiUch aa-
dar^ uad dta LaMr diaaar ZaHaag wardaa baaiarkt haba«,

daaimtaabWk dar ttNhbtatai'MiMa«aia«aa* Bahr aaia
«allta, ab aiaa Raeaaataa (pawttalblur An — i

aohoB Är Onbng bin . dar ta fcatoMi rte

den Dimeitalonen der Broschüre stand. Die Spitze war nicht

gegen das aoglückliche kleine Ding gerichtet, sondern gegen

die Methode, das System, welche itir das Leben gegeben.

Wir wollen Klarheit in unsere Theorie haben,
nicht Verdunkelangl Nicht in der Hegel'scheo Philo-

sophie vermag ich die Bundeageaoaain za erblicken , die uns
bilfl, dia naefahinkende Theorie an die Saite dar iia Plage '

Praiia sa brtaiaa« loadara to di

Philoeepbtai«MlMlftaHM aater daa 1

Aablofsr aoeb HaM| haben ; dagegaa «M
nicht vergeblich sein, aus dem Allgemeinbevrosataein die Mei-

nung atuzurodeo. dato Hauptuiaon s System dem Zeflgeiste

verwandt sei. Wir verlangen Po 8 i t i v e s , und Dinge wie z. B.

eine .Molltonart, deren Angelpunkt ^der tonische Accurdj die

Negation von etwas auf ihn Bezogenen sein soll, ersciieioen

uns einfach als logische Fehlgebarten. So wenig aber dta

Gegner der Hegel'scben Philosophie an der Bedeutung vaa
Heger« a«M twaitota, swaifla iab aa aaopMMoa'a Ii

Ist aehr zweierlei. Selbst der schonunRsloKste Hinwato aaf
uogtückhche Cunu-i^ueiiien probabler Fuudanjeulalslilze bat

nichts Gehässiges oder Boswilligea, und der enlfemi sich weit

vom Sliindpunkte der WisseoschafUichkeit , der Anfeirhlungea

attaer Lehre für persönliche Beleidigungen nimmt '.

Da mich Herr Rischbieter zu kennen glaubt (die Maske iat

darchsicbtig genug] , so ist auch der letzte Grund beseitigt, dar

, aaa aMtaar «ahlbadaabl

Anmerkung. Herr — nn mag Recht haben, dass Der-

Jaaiga sich von dem wisieaschafilichaa Suodpunkte eatfemt,
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welcher durch ate* aMbliche Kritik perMolicb beieidigi wird.

MMern Mrt», «kM TkM lo emgen. Well hier, wie Herr

—im ngt, oidtl PerMW gegen PerwD , xmdern Sytteis fe^en

Syslem Mreitel, so sei noch — keinem lu I iehe nder zu Leide—
bemerkt. (l»<s die slückweis« Art der ruen.-cliliclien Erkennt-

oiss gani besonders auf die Tiieoric der Musik Anwenduog
findet. Deno diese Theorie ist nur ein Widertcbein der Kunst,

ia wtldMr wir eUftio und zu allen Zeiten das volle Ganxe
I dieMt Gmm bialM, dit

Kon dwto afcMliMM wto hi «tow Schwto;

OtiM lo

(tels ein Ganze« xu gewinnen strebt. Das »System« ist niemals

das eigentlicb oder bleibend Wertbvollc in der Production be-

deutender .Männer, Nondern dieses liegt vielmehr in der genia-

len Erfassung uod Erhellung einen einreinen Punktes.
Die Kritik wird gut thun. sich demgem:isv euiziiriihlon. In der

Beartbeiluog des Einxelnen erfüllt sie ihre Pflicht, und hierbei

bleibt auch das UMnachlich natQrlicba Varfalitniss in seiner

H
•BiMMa Mk iiimuiMi 4r

w^islai
OB« lo «tr bmpNMlat aHa üifeaaMl i

In das Malerielle des »Irelligen Gegenstandes b'^^e ich mirh

hier nicht ein, um den Standpunkt der Hedactioo mtlil .luf^u-

gfbon. Aber darübrn tiui^s j Ii niii h criil.ireii . ub in dii-siT

Zeitung der Kampf eines Systems (jc(jcn da» .indere . also jetzt

die Befebdung des Hauptmann'schen Systems durch ein an-

I System, ausgefocbten werden soll. Das wird in keiner

Fall sein. Nor dl« Baurtheilung bestlmmler, taaa-

(Ndwlt, io TmtwMkw wie in ToolaknB,
I gegen «ioo »oä
1 Syalam xu Gnn-

' Biehlaogao oder Syitene. — Ich hoffe , die Be-

tbeiligten werden nach einer bei ruhigem BInte vorgenommenen
Prüfung ftadea, daas in diesen Worten lediglicb der redaclionelle

IM. Or.

Bld AaffOhmng dea „2anbaz«olüa£o«", roauui-

Uberaiti reich and edel, eltenso Uef als frisch und vol!»unilih' eificn-

artig. Wir bezeichnen die tatlmmanlatioa «I« mit Wagner »eher

Mei»ler»vh«ft durchgrfubn. Diese hervorragt- uilcn Eigenschiflen

der Oper brachten e« mit »ich, dass sie lieb viellachen und bi-ili>u-

lendeo Beifall erwirb. E« ward« der Componisl wiedrrhnit nach

jedem Actschlus-. eerufen. Die zweite AufTubniDg war beinahe von

noch grosaerer Wii liiiu^ a]> die er»te und uberall ist man zu dem
L'rtheil geiangl. da<-s man r« hier mit einem bedeatongsvollen Werke
zu lliun hat>c. Lhv Opfr .

nav si.|i:;ei<:h in die Aogeo springt, für

»;r'-tri«<Tp Buhnen iii) lc(;t unil niii>>, durl Ki'Kebeo, den gUnzendsten

Eindruvk nuichi-n, [icr Ti-\l hiiMrl »ut dt-ii> naiven Märchen .\>chfn-

brodel, mit Huieiiifl'-. hiunt; dl-- l)iirnrii«-liens, nur dss» dcr^n Schla

hier auf den Prinzen ul'Cilr.ijcn i>l diihcr der Tilrl . Der Inhall des

Textes erweiat »ich si-hnn m seinen (irundzu»(en sehr gUDIIig für

Mnsik, and wir aind ersUiuni. was der Ciiinpanist daraus xa machen
verslanden hat. Die i^pracbe der »tolz und herrisch auflrelenden

Schwestern durfte im Hinblick auf den gros» gebaltenen Auadnjck in

der Mutik mit Leichtigkeit einige Aenderongen in Bezug auf einige

wenige Harten erfahren. Abgetehen von einer nicht gerade willkom-

menen Mörung, der pluizlicbeo Heiserkeil des Herrn Fas&bender,

verlief die Dar»lellang aehr befriedigend. Krau S hiifT. r- M. ler war
ein natürlich naive') lnni»te» A«*hentirüdel eine hüchsl dankbare Par-

tie, m wekhei siuhcrlich noch maniiie Siinperm echt .u-ut^rhrr

Opern sich Lorheeren erringen künale;. Aschenbrödel gegenüber

bildeten die hcrriKben und bnchmuthigen Schwestern ;frau Rahm
und Kr Deh den zulrelTcndsten Cnnlrast, Herrn Herman>'» weicher

und klangvoller Bardon, vereint mit nebligem Ausdruck in Spiel und
(iesari^;. erfreute sich hier wie »lel« der durch vollen Beifall an den

Ta^ gelegten .Svmpalbie de» Publikums. Die höchst dankbare, al>er

musikalisch schwierige Rolle des Narren iTenor wurde von Herrn
llabrlniann auf fein charaklerislivhc Weise nhne jegliche üeberlrei-

bung, worauf es hier ankommt, « inlergegebei). üammlllcbe Uli-

wirkende «aren mit Begeitternn,; Ik'i der Aufgabe, und ee ist dea

Gelingen de» Ganzen hauptsächlich als das Werk nnsares bocbbe-

(kbkglen Kapellmeiiters Kempter xa beze hnen welcher lait aller

Liebe and Anfopferaag eeine Kräfte fltr di« nicht leictale Aalgabe er»

foigreich eiaatMa owl steh Mudomfc «aha» Tiidianiiii erwo^
ben bat. H.

Obige ebenso vorxüglicbe als hoch mlrr' s^.mie Opernnoviiat

(Textbuch mit freier Bennlxung einer Marchcndichlung von M. We-
seadonck) worde zum Bcneflx unseres beliebton Banlonisten Her-

many hier xam ereten Male vorgeführt. Die friacbqnellende und
meisterhaft dnrcbgeltthrte Ouvertüre Itthrt uns in den BallMsl de»

Prinzen. Vollendet, abgerundet in der Form and thematisch fest ge-

gliedert, 1*1 dieeellte mit einer Schlnsasteigerong von groieer Wirkung
au»ge»taltel. Sie wurde lebhaft applandirl. — Die verschiedenen

Charaktere in der Oper sind vom Anfang bis zum Bode trefflich masl-

kalisch geaelchoeL Wir Anden hier eine FUlle scböesler Melodien

ansgegoseen, welch« efeeaao wie die prächtigen Sieigerangen In den
Finales ela« padtaade Wirknag aaf dl« Znharar ansttbten. Es scheint

uns in dieser Oper ein bisher nicht in gleichem Grade obwaltendes

aetttriiches Prtadp mit achlagender Prtgnanx enlgegeoxolrelaa. Bs
hand«ll sich weniger daram , daaa dia Charaklafa and poetischen

Orandatlmmnagen dnroh Motiv« geaalehaal «ardan , sondern daa«

dar Flosa nad die Abwacfcainng Im AnsdriKk waaanUieh dadurch

erUihl wird, iadaoi mairt ratammeageltalloa« Th«m«a BMikalisch

nOraad« UagM, «aWM ilch dH den Vartauf dar Handlang orga-

Biaah «kwtelMla «ad hie n daa Bohapanklaa hiaaaa raliao. Di«

Boiiohte.

Jfl. Es fanden vier akademitche Cm ncerte tu It, die einen ^Ulck-

Verlaof nahmen. Da» erste derselben wurde erofTnet mit

B««tlioven's .><vMiphi>nie in A, deren Wiedergabe Lob verdient. Als

Gas! trat auf der Pianist Herr H. Luiter au» Hannover, ein sehr

gewandter und feiner Spieler , der »ich im Nu die Gunst de« Publi-

kum» eroberte. Er trug vor die von Li»zt für Piano und Orchester

bearbeitete — vom Orcheater gewandt begleitete Phantasie Op IS)

Uber den »Wanderer« von Franz Schuberl, die ihn »eine vorzuglicba

Technik zur Ciellu 11^: t rin^'en lle^^, sodann allein noch mit feinem

Geschmack Solosathen von ijluck, Schubert, Chopin und Rubinstein.

Die bereit* im vorigen Winler i;ehürle Coni;cr1sangerin Frau Louis«
Kooch sang eine .\rie von Bruch und Lieder von .Schubert, Schu-

mann und Franz ansprechend und mit Beifall D.is rweite akade-

mische Concert brachte uns In guter Auffohrung die •Schöpfung'

von Haydn. Die Coeoertaangcrin Frtulein Marie Koch aus Stutt-

gart lieaa als Inbntiecin der Sopraopertie nicbia zu wnnscheo ttbrig,

sie ist für dieseIb« Wi« giaehairea und befriedigte allgemein. Dar
Tenorist Harr Ahl, ata angebender Coocertunger mit »choner

Stimme, giftaieh Miha, aelner Partia gncvcfat zu werden, bat aber

offenbar noch atlt BafcaganlwH aa kamptan nnd echten auaaerdeaa

nkhl gat dl^atrt m Ma. Trotadeai war «eine LeMaag aaifkM»>
nentwvrth. Bin Oilettaol voa hier, Herr Petera, dari
lach ala BdohaMM In Oratorien thatig war, tend sieh noch i

mit saiaar hrtte gal ab nad verdient geloht sa werden. Dar aAI>
reich heaatila Chor der Singakademie klaag aad aang gal, anoh daa

OrehaMar thal saia« Schuldigkeit. Im driMaa Caaoart aang dar Haf>

Harr V. Baiahaabargaaa r
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Anerkeaoaog Af1«D aus der Zauberflate und Lkeder von ScbmOlaer,
Jeuen and Mtricbaer und wiederholl« auf Verlangen da« Jcnaen'-

•che Lied «0 lau dich hallen, golJiw >lunJ<'- Er bi.">iUl «.•iiifn liraf-

(i(cn acbonen Bau und intereuirt, wenn er auch nicht niil üich (ort-

reliat. Schumanr. s Bdur-Symphonie erweckt« tteigende« InlrrcMe
bei den Zulmrerr drr Jhlle Satz bds der zweilen Symphonie von
BrahniTi ein wunJrrlK'lMuhe« Allcgretlo graiiuso, »unJ«- M.-hweigead

aufgrtir.nimi'ci. F.>. »iir wühl nicht gut ^i-tluiii miii H>Trn Muslk-
djifcl.ir Hl1;.j, ihn ju» .lei» Zu»amit)enh«tigi; tirriius/utiMS^iTi, lluf-

(eDlIlch fuhrt derselbe bald die ganie hwii|ilKiiiif' auf, Uu' si-il lanjier

Zeit uichl gehörte Ouvertüre lu Ob«run von WcLor ».ir dii dr;Ue

OfXibealerilack. Die ersten ijei^i'n »aron an dii-4em AUt-nd ge-

•Chwicbl dadurch, da»s ihiir-n der uniMr|]|i^'>' Aiifiil'ii'r und Leiter

der ttAdliacheo Kapelle fehllt- 'unsl iiKj^^eii d ji' sai einsludir-

len Werk« fOr Orchester |iul \ in sinnen In> Merten Ciucert inler-

M«irU vorwiegend •Cherubim ü Hequieiti .C-niuU; lur Cbor und Or-

cbeatcr». ein (Ur den Chor »ehr danltbarei Werk, das trou oder

trielinehr wegen teiner Binfacbbeit von »cbontter Wiikang IM. Ein

paar uoficbere Eloallze de« Chor« wie auch de« Orchetler« abge-

recboel, gelang die Vorführung recht gut. Bs war nur ichade, daaa

M viel Andere« vorherging, ao data das Publikum oder wenigslena

Tbetl deaeelben klübe hatte, dem R«4]uieD mit Aufnerkwinkeil

Wir hörten ntmlich vorher die Eadur-SjlflyfeMM «W
4. «Im WebUfe OrcheaterieisiaDg, die Sontia Op. Iii ttr Ot-

mad Soloattok« voo Chopla aa4
~

mrtVawUadaHa bailfellif Totsaliaiaa «aa
ilaaaa,«a~

Mo-
r. Harr Coae-

ni aafrUaaaa datiia-

^vm Ml, aad atralalaa fttr Ikfa aahr

I eruaa« raMiaa BaiMI. — Ktn Coaeart pbaa •ooh dt«

OpafMlBiarlB Fraa ZimaiarmaaB aad dta Herran ConoartaMlaiar

Haanllaln and KapMmalaler Paaer ans tUnnover. IM« beidan

Bnrraa spiaMan tnsainnien «loa Sooato fttr Piano aad Violia« von

Mossrt, sonst nur Soloaacbso voa Cbopln, Paaer, Ssrasate. Herr

Haaonaln tat ein auifese<cbaatar Geiger, der sofort dia laBte Theil-

nahna dar Znharer für «Ich in Aaapraoh xti Debmen und sich Aoer-

Iwnnng an veracbaffen weist. Aoak daaCUaviartpieler Herrn Pauer

laanlcbl an Beifall , doch waren seine Vortrage nicht durcb-

dcr Art, «as daher kommen mag, das« «eine Spielweiie

alwaa SfifSdea bat. Frau Zimmermann beelUI eine krafti{ip iichcine

Mlrnasa, traoMlirt nur SU viel und nlmoki von der iiMhue nui der

Ita ttbriieaa vanttglich ist, tu viel mit in den ConcerlMat Innern

ihre« Uadvortrage fehlt dieRuhe. Sie «eng Lieder von Franz, s hu-

ann, llubln«leln und eine Arie aus Fidelio und darf sich uli«r zu

kafg oi'.'enii's'ieoen Beifall nicht beltlagcn. — Auch der kleine

Dengrenioot, da« bra-^ilianische Wunderkind, liess sich hOren.

E* Iii nicht in Abrede zu stellen, das« er für »ein Aller ganz tng«-

wobniiche« lerntet Inbillig wäre es, die geistige Reife eines Mannes

von ihm verlangen lu widlen. Da« Mendelssohn »che Violincoocert

kann er geisli^i iiucti nicht bewältigen, er «plell e« aber mit «taunens-

werlher Fertigkeit Vun seiner bedeutenden Technik lepie t r ausser-

dem Prcihen ab in einem Stucke von Leonard. Er »ird uberall bei

Mti'iiltrrii vMe Laien Inleresiu' erwe. ken. Der ihn begleitende Herr

H II Ii e r l de B I a n c wies sich alt gut geschulter Pianist aus im Vor-

trage enic» Wülzer» von Rublnstein und eines Capriccio von Meo-
deK«i)hn Die siadllsohe Kapelle führte, trotzdem sie ohne die ge-

wohnte Leitung de« Herrn Schmscht «ar, die Egmont-Ouverture,

Balletmusik au« •feramor«« von Rubinstelo lobenawerth ans nnd
macht ihr besondafadta Begleitung des Meodelasoha'aokaaCoaaatlaa

•lle Ehre — Noch faad aiaa von drei (Jniver«iUI»>PnlMaaNa var-

aaaialtele 8oir«« «utt. Trotzdem dtaaalhaa fUr di« Coneertstogerin

Fräulein Hedwig Müller nnd den Piani»len Herrn 0. Neitiel
«US Berlin tüchtig Reclame gemacht, soll die Soir«e doch nur sehr
«parlich besucht geweaea «ein, wie mir berichtet «ard. Ich konnte

sie nicht besuchen, lies« mir aber sagen, daas Fri Muller eine *\m-
pathische Altstimme besitze und schon gesungen Herr Nciiiel eben-

falls sehr gut, zuweilen nur ein wenig hart geK|>ieii l^lje — Ind
endlich gab die hier garnisonirende Militärkapelle zwei äymphonie-
.^nue.Ml Das Programm der ersten bealand aus Hayda's Symphonie
D-dur, Beethoven s .Symphonie C-moll und Beethoven s Clavlercoo-

cert in Es, gespielt von Herrn Reussi daa der zweiten au^ iteet-

hoven 8 Symphonie D-dur. Morart s Symphonie C-dur und Mutarts

t:iavierconcer1 in D-moll, ne<|.ie;[ von Friul. E 1 1 e n Ii e r ^' e r Das
!^lr«ben der Kapelle and die Muhe, die sie sich gegeben . um aocb

in Orchestermusik etwas tu leisten, «ind anzuerkennen und man
iMnnle es nur freudig begrUseen, wenn sie sieb der Aufgabe gewach-

iaa latalBl hau«. Dae war jedoch nur in aehr geringem Uaasse dar

Fall ; vor aUsa Dingen ist Protest su erbeben gegen die Aadaaaaag
olasaiaobar Warka «ao 8aUa*teOM|iWeo. .So viel «orlWiBf. Mi
darf mir wohl «ofMialtaB, aurf 4k» MMcn gelegenUlah

« (Vortrsg von Prof. B. du Bois-Reyroond Uber
Stimme und Sprache.; Die diesjährigen Vortritge in dem HaS»
burger »Verein für Kunst und Wissenschaft» beschla«« am t». Min
der beruhalte l'hv<iiiiloge du Bois-Rev nii iid aus Berlin mit einem
Kediegeoeo und anziehenden Vortrage über 'Stimme und
spreche«. Er bezeichnete darin die Sprache als das haoplsaefa-

llchsta ünlanebaidangsmerkmal swiacbeo dem Henscben and dam
la da^taataa. was daa Hamelian lam lleaaelMa Bsaabl.

llliaaptahwi hatia da« Thier mit dam Maaaobaa geoeia.
Bs empdnde Furcht , Freude ,

Hau ,
Liebe

,
es hebe Phantasie und

Erlnnerunguyermogen , zeige bercchnTide Klugheit elc. Aber die

Sprache sei der Rubikon , den e% nicht zu uberschreiten vermöge.
Redoer erklarte dann, wie die stimme erzeugt wird, und verdeut-

liehU da» Vorgatragatt« an ausgesieJIteo Abbüdungan. Wi« das Aa«a

FSta^w'aolwwSM!r<^ «arMnaa. «a
SUrke und Schwach«, — die Hobe und Tiele — und die verschie-

denen Stimmregisler, wofar die franiOsiscbe Sprache dss bezeich-

nende Wort •limbre« habe, was wir im Deutschen nicht so trelTend

mit •Klangfarbe- autdruckleo. Der Redner erörterte die vorstehend

angeftihrtea Slgenscb«nen and deren Ercsugang. Durch da» Mil-

kiingan dar Ohawi aai «a aiiaaMaiatwiHta Fa
htfhla aaiaa 4
da«, so daaa wtr aioen Menschen , und wenn wir ihn seit Jehraa

nicht geaehaa ktllaa, an der Stimme aeloer Sprache wieder erkennen
konnten Dann wurde der Sprache ohne Stimme, der FlUsterstimme.
p'ed,) til iiiiH verbreitete üich Redner Uber die Bucbltaben und die

versclnedeoen Lau«« |u.A. auch die ScbDaltlaale, Zltteriaate.Naaaa-

laala) aad abar eine orthograpbitehe Bafonn dar d«alaoban Sprsaka»
woraa ar dIa Fraae nach der Magiiehkeit eines slItanMinea Alphft>

beta knUpfla. — Was die Thiere an Sprechet verhindere, aei nwM*
KOrperilche«, sondern der Msngel einer geisUgea Vorstellung. Aaek
der Mensch könne von der l'nfshlgkelt lu sprechen befallen werden,
von der Aphasie In diesem Zustande habe der MeiiMh noch Ideen,

aber er kanoe sie nicht ausdrucken, obgleich die Sprachorgane in-

tact waren. Die Aphasie entstehe dadurch, daa« dl« linke Gehim-
balfte ihr« Thaiigkeit einstelle. Das» hier da8Spraab«arn«|«n aatnaa

' UaMoaaliaapa ftaaiit. Oiallafear
''MUMM OaiaaaahaagMi
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m criag Too Bwlttiif ifcMrM fa teipiig.

iMben enchim

:

ftmmhmjT musikalischer Tortrige.
Herauft^e^eben von Paul Grat Waidersee.

)|. Nu 3 Die EDtwlcklnDg der KitTlermtilk vun J S. Bacb bi«

R. .Schumann voa Ctrl Oebfois van Brayck.
No. 4. Rtbirt IftmiM oi Mk

mar B«gg«.
VUtaftflaraMfeMNMMkMll. _

ikBMt tllp> In AbMMBrataarttlMiti».—BlMlliklt«.
Ffflhcr erscbieoen

:

•feMHk.

Mo. 4. Jok. M. Utk «00 Philipp Sputa
""T »Williii6.t.Wa •*•«•• Wols«g«ii.

Neue Lieder
tai Vaitaf* foa X*. E. Gl.

:

te Lalpiic.

BislinM Bit BMMtiW
compoolrt von

Robert Franz.

lieder fdrMezzo-Sopran oder Tenor
mit Ttnnlmlliiim de« X'lmioforte

F. Hinriohs.
Op. 7. la iwet Heflea gr. •*.

BntmBtfi: Zullf Vollali«rf«r iMlloJrfl.S«.

» Mtft: ItknLMwverKfaMtMrlNeiMW MMO««!.!«.

Drei Gedichte m Franz von Holstein
>e mit B«8leitaiic d«

oomponirt von

TIliodor KfrehMr«

PO Neuer Verlag von

>Biedenninn in Leipzig aod Winterthur.

Zwoi

lll«»lf]ti>a«&*

compoDirt von

Gnstay Merkd.
Op. IM.

No. < . DoflUrmaracb in Ba . . . Pr. S
Mo. t. TtaMmMMhinCaiaa. . Pr. tuT

[ I 1/ K ' i '
V. I iMtti'ir J. Rietcr-Tllc<lprmann.

Heinrieh Finck,
einer der bedealendaten deutschen Componii^ten des 15 Jalirh ,

voa

dessen Compo*itionen bisher nur »«dr weniK h»kannt waren, ist

durcl) dte neueste Publlcalion i7. Jahrg.: der Gesellscbafl fUr Mosik-

(ofscbaoa durch eioe SemiDlaag von Lledera, Uyinaea und UoteUan
«tt 4 »ad • MauBM d«r Gaaratnit «Mar wglBglkili gMMM
[Parittor pabttClaviaraaaiac. Barlla bal TraiMrato, is M, aafwalaa
Paplor II .#]. Dia hob« Begabaoi Plnck'a tritt booooders beim deot-

KBM UmI« In* ball*!« Uebinnd wirflndon bierSltte, die an Schön-
heit und Zartheit im Ausdrucke für alle Zeiten maassgrhend sind.

Als Anhang sind sechs ):>?i-.tlii'hi' Oesangn von HcTinaas TlBCk brige-

gebcn. dl« lutn Uf*t«n gehören »a* im (s. Juhrbuodart gefcbaSan
worden l^l

In Jen frulifren Jahrgängen sind cr>jhicnen;

Ott't Liedcrbacb von «544. Partitur nebst Mclodienbuch SO Jl.

jMfiln Uoprto. Sammlung von 4 MeM«, liotetten, Pfalmeo und
ChanMW.

Mk,Walltll^ Wluaobg. Oiaagbaafc «M*. lg.« «.VattanNf.«.«.
rtliH>al.»plellaglag. 9JU

g^^Soebao «rtcbieD ond iit dwoh alla Baebbaadhugaa m

Die Lvft ftii dar ttneilL
Brkürt

H- Berg-,
Nobii aiaam Aabaag: Die Uant an den Farbea» den

Formeo ond der kOrperUehnk Bchflnhelt.

Preis 4 Jt.

Vorstehende Schrifl versochl eine Erklärung derLustandar
Musik, den Farben, Formen und der k c r p e r 1 i c hen
s c h ö n b e 1 1 aar 4arwlala(laA*pk|atalatlaelMr Orvodlaga nad
ist rur jeden G e b i 1 d 0f , laabüindafa gfcaf dae MealMrae ad,
boohlolereaf »nl. A JBMIr'« Bucf

B«rlia

> OMardmUaita t.

[74] Soeben er«chieneB la I am Verlage

:

llbim CltSBiseker mAe
11 för die Violine

mit Begleitung des rianoforte oder Urgcl oder Hamoniui.

Baujlt, JOlu 0«l>., ilr für die Violin« mit BaglaMang «aa
Sait7nln<trunien(en oder Planoforle oder Orgel •logeriefaiat voa
A u K u s l W I 1 ti e I ni j . ^ t,»t.

Hnnii< i. 1-., Urga nir dia VMiaa mil B^aWang daa
('i^i.niforte ,u.wr Orgel arraoglrt wi Wllk. Pltiaaaagan and
C. Rundnagel j. Aufl. Jtt,tt.

Händel, O. F.. Sartbaadc tur die Violine mit Beglcltoog daa
Pianolorte o<J<?r Ur^el .rrin^iirt von W I Ih. FllienbageD und
C. Rundnag<<l. 1. Aufl. ..#4,0«.

Baob, Job. tdet>., VIIL PnUadlBB a. d. wohltemparirtaa
Claviar Mr dia Violina aadOifat «dar HaaafcHa odar HatmaalaB
baarbailat von Frans Prtitl. jri.Tg.

Vlatlaa and Orgel odar Waaaibrta odar BanoMOloin baarbaltal voa
Pra Ol Prelis. a.Tg.

Baob, Joli. SelKa XHLMMtaü a. d. «ahltoaaparMaa
CloalirtlM'dlanoliaa aad Ofgd. adar flaaafcila adar Bamw
aiaaibaarbailalvoBPraBsProllE. ^t.n.

Hl Luckhardt'sche Verlagshandlung.

iiDooier's HanH der lutgesciiiclitii ü Aull -l^^

r: J. Bleter-Biedemiaiin in Leipsig vnd l^nnterthur. — Druck von Bn itkopf A flgrlgl ta Lgipi%.
an: toipalfcOaiialiaiaali. — BadaeUoa: BafgaiwfM Baailkarfs
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lakllli AbriM (einer fleneblehU dM Mufikilrucki'« vom fun(t«hnlen bi> tum neuDiehDt«n Jahrliundprl, (Viert«« Kapil.l : kupfcrslich )
—

(I«b*r die ZDMinnieiH(.b<lri|!lkdi licr Itur- unil ParBndniolllon.rlcn. — Aoieigni un,\ hi'urUieliaafeo (POr Kcmliicliteo Clior mit

Orchealer iS. JaduMba Op. S«. KmM Rudorff Op. U]. Arnm^eaMBlt für Vloloiiceli und Clevier [Jm. Wamr, Vker To«i»tttck* von
L. vaaBMUovMt CiriMftttor, FmUrtteln «Idw MHwr kMkMmMiämtA FoyioHioill alt Cla*l«r (Inwrt GillMOo.«
«ad Op. I]. nrVMImimII tltela {Ciit «ArMw Of. U]. Nr VWbw «II Clavtor lOMrlw OnlT Op. f]. Nr SIralokqmrtctt |0. W.
•ucbeMckcr, ZweilM Oaartcil]. Pur Or«h«si«r |Lni|^ OllMal. fvtoelieMcl- und Ballel-Husik soi der Oper »Ali Bsb** Mr
groMM OrcbMler hAraDacegaben tod Carl Raloccke). PtrgMriHMM Chor c«p«tls od»r mH Cltvierbegleilaog und fttr MiDMr-
«fcor Bit OrahMtor «dw Ctavtor (Rod. Watawur«, Iriieb«, «hoMlHlwm4 «alWMlM LMw].— BMteht mm Ui|Hig. — Anwlgir.

Wir kl

AbriM einer Oeiohiehte des Mmikdniekee Tom
ftmlhehinton bissom neansehntenJahiinuidMt.

{ForlMUunc.}

Viertel Kapitel.
Vinn PitioDR.

KUPFERSTICH.
Art 4m DneUt, ««Mm
eeieef «fangaB ««iii«,

«e Üe Vwltg« diinh Ontbee hi HtullpUuea
wird. Uta kaaa tia aoMlim al« aioe Rraeueninff

4m fMiacfanilt«», der zar selben Zeit, als MeUll in Oebraach
kaiD, gänzlich atiDjurte.

Auch in der Wahl dt-s McUilles IraT man zuerst noch nicht

da» Richtige. Bs vergingen 4 .51) Jahre, bis eine bk-ibeod brauch-

bare Unterlage gewonaen wurde ; alles hier att viarla Pariode

Baaebriebane war daher gleichsam aar Vorabaag mti TCfWidi,

aua welchem aina raUara Praila hamr gin|.

Diaaer neue TMmA, Maaik 4nr«b aiM nden Art

bol dar ThlMMar
mehrstimmige harrooaiaeiM Mwft (Qr aio ainsalnea laaUumenl
ta lierem , und swar fQr ein Tastenlnstromaol. Ba handele
sich um Orgel und Cl.ivier, iiikI t": ist iiirht ig varwuodem,
daaa es die Italiener waren, weidie d»e neue AulMoimaiic da-
fOr erfanden

. datiedi
Bommen hallen.

Schon Peinicc! beabsicfaligta — laol aaifleal

neben UulenUbaJaluraD attch Tabalaturen fBr die Orgal lo

druckaa, wumM ar abar lamals xo Sunde gricomman iat. Man
die UaliaiMr abaiiMt eiea all

I IMelihir Ar die Oi«il be>

ler war amk
banden, wir dfirfen vielmehr i»nnehmen. d.iss die Ilaliener schon

damals ihre Clavter- und Urgelutülze in der gebrttuchlichen

Nolenschrifl aufzeichneten und ni'r für die Laute eine abwei-

chende Notation halten. Was Pctnirri in diesem F.ille lu

drucken gedachte, war also mehrstimmige C-hivifr- wler Orgel-

musili in Noten und Linien, und wir iiönnen nun auch rächt

got bagraifan weaabalb ar solehaa nnlerlieas. Dia 1

( wini mh bm

Keslelll haben ; wenn irgendwo , ao war hier eine Vorlage er-

forderlich, welche nur einen einüben Drtick näthig marhie.

Die von S| i.'-n n liowiTkstelligten Versnehe eines einfachen

Typendnicke» lionnlen hierin trotzdem nicht weiter kommen,
weil die schwerfälligen Ncilenfornii^n eiiii" VeremiKung von meb»
reren Sliatman auf denselben fünf Linien nicht zuliessen. Der

Musikdmck mit bawagUcben Lellam blieb also nach wie vor

•in a laal inalfer , «r iialkrta dia aiataiaaa flUmmaa (parta^

setzen als Stimmen vorhandati warnn. Eine aoleba Tereinlgung

der Parte zum Ganzen hioM PartUmra. Die Vereinigung oder

Zusjiiiriienschnfl mehrerer Stimmen in denselben Linien . und

für den Vortrag eines einzelnen loslmmenle* iMatimmt, liiess

dagegen Inlavotatura. Ich wiederhole dieses hier deshalb au«

dem vorigen Kapitel, um mein Bedauern darülier susxudriickea,

dass die engllarhen Musiker das Wort Partitur nicht in ihra

Sprache auligenosBman haban. WaU Tab«lalur (Tablakire) ¥0i«>

banden iat, aoIHe ^arläw« ala aaia wahrer Oagaaaats obaofidte

ii da aa, wia nhae aaa dae aMfta Wartae
ujatti

•raatit ward«

üm eine solch« laUvalatara odar Tabutalnr handeNa aa

sich nun bei dem Druck der Musik für Itislruiiienlc. Zu ihrer

Erlangung wurde ein ganz neuer We^ ciiiKes4-lih«)(en , der

eberuHO folgenreich, also auch geschichtlich ebenso v\ i< hli^ ge-

naonl werden muas, aU der von Pelracci betretene, iudom

wir auf diesem Wege den ersten Urhebern der neuen Kunst-

weise nachspüren, muas die Oartagui^ laidar damit baginnaa,

die Ansicht , nach welcher dar MeÄHM alaa ee(llaahe

kilihiallll aiwMae aa Umtm daa bilaaaia Watt
flwlieila er Iba «Mfdaehaad af Iba nl

aaar waa prtMad fttrUm TlrginalB . .

.

for M. Dor. EoaiM.

Ifil.l, ifi^.'i. I6K0. 4655 und 4 6S9 kamen neue Anflagtn «te-

viin lit r.iiis. e.i w.ir also \on sehr langer Dauer. Dieses war
nun in Kupfer geitochen von William Hole, einem bekannten

bedeutenden Kupferstecher um 1610. Der versturlienc l>r. Rim-

tMull hat d»s Werk für die Musical Aoliquarian Suciety neu

berau-sgegeben, in waioher Collecttoc es den letzten (19 ) Baad

Im Varwarta n dieaar Aatgaba aoiiraibt ar: aOia

1, daa arala
II
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i *M Kupferplal-

Im SMhrn dw
wunl>, aMrahl in

Ba«UMl witaoTdMiGNltoaol.« (p. ».) Weil auf den Con-
lioenl dMMb Dor lUßm Dmcke dw Kupferstichs liefert«.

mÜMleD wir hiernach also .inneliincn, tiau< llole's Lci-clunK ilori

sofort eifrige Nachahmung gerumlen , wUhrofdl sie iin i'iniien

Lande lange Zeil fidsiiiii ilii^l^irid - - cm Vorlililtnivs . urlrhc«

sonst bei Krflnduogen nicht einzutreten pde^t. Nun xm^ JatnaU

wohl der tnuiikaliacfae Wind von Italien besiXnJig und M:hnell

Bbir dta IlfMHontonM UiMi«r, absr aieaial» vra

MritooMwigk. taOr.

remAUch oiiwllappe

SMMalun^Mi tu «inerOflMliiebl« <Im nikdnMfcw (iConMlIoin

lowards a History of Mu^ic I'nrilini;
.

rün-si>linK of lilippatji's.

leaves of music« A.c.<. llii r.iiis (^i'lil licrvor, dass lirr nddirtc

Manu die«<'ii i " K'''!^! '"'1 « ilirschcitdioli «'"»«eilender zu be-

schreiben gedaclile, und eben doh.ilb wundere ich mich über

dM poaititren Ton, in welchem er Hole als den Begründer d«a

dMMiksliKben Rupreniicbw kiMtolil. M ilun dm owritwOrdig

md iwar Hili>BiiBbi AoMolMa der ahrlliMiaa

1, MMaiMi to dM BmImIAmT Wmh mm
t. B. HoWt DadfeattM m Mm PttaMdi vor Mincr kmg»^
von 1613 vergleicht mit FreKobaldi'a *A] letlore« In seioem

Primo libro cli Toccaie (Homa, Ißl.l], so wird man uaiuttglich

glauben können, der Kniuei Ii.iIh' ilie VnrlaKe des BngUnders
nachgeahmt. Vielmehr iU> <>fgfiii)ied wird wahrscheinlich.

Hole als ein liervorraj;eiulfr Kupferslecher konnte mit LeiclUig-

kait sierlicbe feine Züge in Kupfer zeichnen und dem Ganzen

aia elegantes Ansehen geben ; aber was seiner Nolenscbrifl

) iet dae hnhKaiMa»* Muaikelieelie. Sie in bei aller

bei Jedeea Bnehelabea, bei Jeder Mole ia eine fremde Sehreib-

wd SUehert biaeia m erbeüeii wcbl, — wibread die ilelieoi-

abepiegeln.

Und so war es ujch. AU lloli' seinen erslrn .MiisiliStich

unleraabm, halten die grosaea eoglisciMO Musiker zur Zeit der

Mnaik in Kupfer-

ein Werk dee

Bte erste VcranlavimR und dns erste Werk des Musikstiches

auf Kopferpl.itlen ist bisher nocli nicht nacliweishar und wird

aurii sieileu lit Hiil)( k.imil bleiben Aber bereits Ins auf 1 r> Jahre

vor dem brseheinen der l'nrihenia vermag ich den Kupferstich

Buriickzuführen und zwar zu einer Quelle hin , von welcher

leb aiobl xweifle, das« »i« die richtige und nrapriingliclM iai.

war ea R 0m , welebae (iir dieae Kunst die Bedeutung

1, «ia Veaadig fBr daa Omfc «M bewegliobaa LaHam;

Jabre IBM anebien xu Rom ein Werls

:

Dtlelle Spirituale. Canzooetle a Ire et a qnaltro veci eom-
poslc da divcrsi ecc"' Musici. Raccolli' <la Simone Vcro-

vio. Inlngliate et stauipate dal medesinio Cafa l'intavo-

latura del Cimbalo et Linlo In Ronu, ir.HG. (tSÜMIar
in kl. Folio. Königl. Biblioilick in Berlin.

)

Die Dedicalion Verovio's ist vom 10. November IB86. Er sagt

auf dam rilal, daaa er daa Werft eeibal tMloebea «od iadruckt

hebe, aber aiebt daaa ee daa ante dieeer Art *e« Ihm aai, abo
itifd aa Mbaa alnan oder OMbrera TorgInger febabt babea.

Terovio erar aelber Hmiker, einen dreiatiomigen Salc von aeiner

Composilion, «Giesü soramo conforlo«, hat er in ilit< Snnimhmg

au%enoinmeni das (Jebrige ist von Anerio, l'alesirina u. A.

Wie der TIM

'

nun dreierlei Weise gedruckt sind, und zwar (ol-

Anl dar liakeii Saila da

aicb, nicht in Parltlur. Sodann folg! eof der gageaBbemtebendaa
.Seile derselbe Sali für Clavier, drei- oder vterslimmig , und
mit kleinen Liiufen, Trillern oder Nonslinen Verzierungen ver-

seilen. Dich war .nUo das, was der Titel die 'Inlavolalura del

C.inibaio« nennt, iiiiil sie nimmt etwa die halbe Seile ein. Auf

der andern Hälfte dieser Seile lindel dann noch der Katz für

die Laute Platz in der aus dem vorigen Kapitel bekannten ita-

«laalabulalnr mM eeehe Linie«. Das Werk ealbWl

MMk kt dnd etiwbladaiia« Aaftnlabwüniö ; Ib

aaaaipIhHMa, «ad ! aerai AnaafaMala Mr
da* Cbvler md fBr Ab taale.

Betraclitel man dirse (le^lult ii ilier, >o u ir.i mit einem Male

klar, welches die erste VernuUssuog war zur Beniilzung einer

neuen Art der Mosikvervieinitigung. Ks war das B«diirfni!w.

Gesangwerke kleiMre« Unbagee von oielodiCaar l^orm togleidi

dieTtee
doclrea konnten. Rlenu bot nun <ler im I ff. Jahrhundert hoch

vollendete und von vielen ausgezeichneten Meislern geübte

Kupferstich die besle Hatidlialie Kür die Mit* rirbildiini; der

Instrumentalmusik aus den Vocalwerkcn tsl d^s kleine Werk
ebenfalls sehr lehrreich ; doch diosaa nebenbei.

Biae nreile Puhlionliea der Art voa Veravio <

Ghirland.1 di fioretli musicjili. ComposLa da diversi ecc."'

muaici a Ire voci. InBoma, I6S9. (Sg Seilea in kl.

Fallo. IBritf. ühHoBkak ia iarfbi.)

Aar dam THal M dar Kopferitecber nicht genannt, wohl aber

unler der Dedicalion. Das Werk ist in jeder Hinsicht wie das

vorige |.i-.. Ii;i|Ti-ii nur etwas «eniU'T sürglieh ansp efiilirl. «es»-

balb wir den Stich von 1586 als einen der frühesten von Ve-

rovio's Hand ansehen. Welche andere Drucke zwischen beiden

lagen und was sonst noch folgte, liisst sich der Reihe nach nicht

angeben, da keine Bezeichnung vorhanden ist, welche die

Beihaafeiga aadewlala. Ancbl>racfcaabaBOit,Jabraadl

ataid «mtoadaa, a. i. IB ekrall—Iga fliWaidaa vM
nir Cindialo and Uolo geeelal, aber ohne BeiflIgaBg vea !

eUmmen ; wie seboa derCempowbl zeigt, erschien dieeer Draek
ebenfalls In Rom, etwa um l'OO. mul 7i'il;1 i;an/ Verovio's Art.

Solche TSnze und Sätze mit Weglassung der zu Grunde
liegenden Gesänge machten dann den Uebergang zu der eigenl-

iicbea CbiTier» and Oigelmusik , für walcba der Kaplerelicb

DIeeteiRlaTeiaela baMira IBtB,

Claudio Meruio da

Big. Dooadl Hnm

wo er mil seinem Hanplwerke hervor Iml

Toccata d'mtavolatura d'Organo di

Correggio, OrgaaiaHi dal

atneMaiaAc.
Koaeanenle da Iai dale in looe, at «M «gai dü-

gaaaa canalla. Ubro priaM. Ia laaa, appiMW
BoaaTaravteHDXCTm. Oaa Ueaaaa de' gaperieH.

(13 Seilen la Folio. K&nigl. Bibliotliek in Berlin
)

Dieser erale TheM enlhSII neun Toccaten. Verovio bat ihn in

einer Dedicalion vom 10. August iT>9» dem Cardin.-il Farnesc

gewidmet. Der Stich ist durch das ganze Werk gleichmJissig

st hüii und sehr deutlicb in einer dnrchaas sicheren Hand. Das

obere Systaai hat lüaf liniaa ead aa iriibaila G- «ad 0-
Tjai

lür Teaor.
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«ar (idM «h Ii «Mt«, ngl ftravto to

Toecat« d'inUTolalara d'Orsano «B Chadio llicoto ....
Libro ^condo. In Roinx

, appresso Simone Verovio

I60i. (i9 pp. in Fol. Knnixl. Rihliolhek in Berlin.)

VeroTio"» D«dication i»l *oin 30, Dctrihcr 1604. Da« Werk
enlMIl zelin Toccaten und M ibnlicb gestCHrhen, doch mit etwas

weniger Elegant und Sorgfalt hergeatelll. Man Mit M achon

M dem Titel , zu welchem abweichende und geringm« , aber

kicfaler auMurehreod« Schriftea gewtbll wurden.

tUatUn^ämam'^
ndM« rttrMrrM Vtmio bar,

t «nlfwkM and dar wtaifßtm im das anlan
JalinahnlMi kal*a« Nebenbuhler gehabt tn haben whaiM. Mit

dem Mcrulo balle er gleirbsHm lias \'\^ ^''''rix In n ta aiMOl
Wege, der naa oach und iiarh \on Kiirivtli>rri .illrr LSnder be-
Ibbren wurde.

Die Römer behielten liiorm lange die Oberhand und d«
brachten selbst Vuctlstücke .schon zu Anfiing des 17. Jabrbuo-

derta im Kupferstich berana, von welchen wir hier nur die Arie

dea Ourante von I60S and die Hotctii dos Kapsberger von

«•IS aalttcw. W» badawlaadmo Werha ituu fribaa laü

Pr«g«ob«MI, wtMMrdM «ntoMl HiMr Tfl

laa (n prte» Ibi« dTlMaMlaUm dt TMoale H Oalbälo at Or-
gano] ISIS bei Nicolo Borbone in Rom publicirte ; das zweite

erschien ohne Angabc des Ortes, der Zeit und des Verleger«,

aber da» Vorwort ist am iü. Januar 16t7 d.ihri Diesen Wer-
ken ist Frescobaldi's Bildnis'* beineReben »(;iiri-.lophorus Blancn«

ücupsit [»ic!] I6(fi«, al» r der .Siorlier der MiLiik ist nicht ge-

Danot. Die Musik h»t lo Buchslaben und Noten weMntlich den

Stil Verorio's, den maa knn als die römische Schreibweise

Waa au taai Fraaoofaatdi Mab baae«kfs
daa in dto iwJhiifca Art, «aUar

kl wurde. WUtß Wüte moMmm la

in Typendmek. Wibmi dla ToeealaD

aa lom In Kopfkr gaalocben worden, setzte AI. VlnoenU in

Teoedig aeine Caprioci, Canzooe franoeae e Ricercari mit be-

weglichen Tjpen, iilicr "Iii |>;iniliir.ii. Gleit tiornvcise ersclnetlcn

auch dort »eine «Kiori .Miisuiiliu 'in partltura a n'.iallrui,

d. h. in vier Stimmen, dir aucli ;u mlt vcr^cIncdLMiLMi Linioii

auseinander gefaallen waren. Auch in Rom bei Paolo Masolti

anehien iti» >In partitura II primo libro delle Canzooi a I,

ti S e 4 voci«, doch war Venedig noch immer der eigenllicbe

BUt dea beaiaa Typeodraeks, und maa kann In den angefiibr-

'^tdraekaa— alaMMtapI *dM
\ Jabra spsier in BaUarvTa Omein in Paris

wtodar bemerke«. Als Bestätigung dea vorhin Gesagten wolle

man auch uck Ii beachten, da!« der AusJrurk Inl;is ulalnri sIdIs

beim Kiiprcrslich, der Ausdruck (\irtiUira Ll.ii;''i.-rn unuicr l>eiin

Typendruck gebraucht wird.

Im 4 7. Jahrhundert verbreitete xicb der niusikaJi-scbe Kupfer-

«licli iiber alle Länder, aber langsam wegen der vielen Kriege.

Eine verhSllntssmSsaig ruhige Sttila fand er in Holland, wo der

Buobdniek Im Flor stand und wo «aler den zahlreichen Kupfer-

I, waleba die Warka dar aiadafltadiaelMB Malar ««r-

weh mehr fOr den Export als f3r das Inland. Ihnen maaale al<«o

eine Druckwelse «ehr wlltkommen sein, welche sie nicht sofort

zu Kruv-en-ri ALLfljucn iioIIiikIü und die Vorlage dauernd er-

hielt. Mine urrissr .Mcn^i.' Mtoik wurde deshalb um 1700 zu

Amsterdam m Kii(i(lt KL-^tochcti. Die einjEeluen Werke des

bottiiidiscben Miutkverlagea sind ledigiicb aU Uandeicwaare

Bitllidar

Von dem englisrhcn Kiipfer-ilich seit Ausif.in« des 17. Jahr-

hunderts wird i-r-.! in doni ii l/lrn K.ipitol 711 rrden sein In

Frankreich h.illi' II.iu.n B.illard J.i'i l'rn ilivn"!' H.md

und konnte nach Uelallen Hegen und schönes Wetter macben.

Die Organisten und Cembalisten, welche den Hof Lwdwig'sXlV.

umgaben, flogen an ihre Sailea« ond aodere Sitae io Kapfar-

sUch beraoasabrintten, roeislens im 1

I, waa Chr. NBard sa
I Oj^atapaHÜMM Mhira aUl ! 1

WIri
ZuMl, eine Lanoe aMiehmeo ; deaa eia aachHelMr Oniad

iai alcfat ersichtlich, z B die Oper AIceete in Kupfer zu stechen

uod die von Aci.s und Galalhea mit Typen zu drucken. Als

die französische Oper anfing , druckte Ballard alle Partituren

mit Typen. Nach und nach drängte sich der Kupferstich ein.

Er wurde uhne Zweifel für eleganter gehalten, und besooderv

mosa es gefallen haben , dass hierbei zu Anfang des Actes die

Soene sehr leicht in eioem zierlichen Bilde vorgestellt werdaa

KapteiNah bei dar Qaadntfinaf «wi
havaMtowir. OarÜMtarair
bfaai iBaaaaa aad aAaH«!
für dieMs grosse (laus. Sein Stich ist durchweg gleichmXs.sig,

sauber und schön in Schriften wie io Noten , und so i.<it auch

der Druck auf dem schünen holl.indi^hen P.ipier; man sieht es,

daüs der talentvollr Knpferslprher «nl bez;ihll und dass ihm für

eine kunsllenschp Ai.i>fiiliriinf; seiner Arheil miIIp Zeit gewlhrt
wurde. Der Abstand ist um so gröeeer, wenn meo Oiolfe glaioll-

zeitige bolltodiMilM und fast sümmtlicfae eogiiaoha MaMMha
ZaU dagasMi hltt.

daa Eopfanllelia «dar daa

teraeblede bal laWird, wie adwn bemerkt, nicfala la apQreo

;

der Kampf beider Draekwelaen bewegte aich auf demselben
Boden und hing von zufSlltgen NeiKUUgen ab, so dass heule

der Typeodruck ,
morgen ilrr Kiipr<T--lich die Obcrliand go-

wann. Im Ganzen war mu (7i > Kr Kiipforstich oben auf.

Das VerbültniaB bei den Driick\«eisea in Ballard's OfBcin können
wir am bequemsten übersehen aus einem Verzeichniaa der
19 Opmnpertiiuraa vaa LnUi, walebaa tat dar I7ti
Denen Pariitar dea PlMHaa gadfwki aMtt aad ia 1

Uiaaieiil wichtig ist.

»Opera de Mr. Lally.
Ce aool disHNaf Tolamea lo-Follo.

Neuf (travez, A dix imprimei en Parlilion f^An^rala.

I . Lfs Feslei Ue iAmvur jf dt Baechut, Imprim«^.

S. Caämut. Iinprim^.

3. Akt$t*, Grav«.

I. Tk«*e«, Grave, & cy-devanl imprizni.

5. L* Cantevt-Mato&nit,
6. Al§», Gravi, & of-imm I

7. U$.

i»>l«. Bl obaoaM da oaa MlM «a
Baal raaa da Faalfa.

8. Ptfche, demier impriro^.

9. Btlltrofkon, dernier grav^, tt cy-devant imprimi.

10. Proterpine, Inipriine, sccoodo Kdiliun

H . Le Trifimphf ile l'Amnur. Iiiiprinif. seconde & noa*eNa
Kdition plus eiacto que la preini^rO,

I S. iW*M, Gravi, & cy-devaot iaaprioii.

II*
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II. iMtab OnH, 4 ey-dmü ioprM.

fL ldylte mr la Ptia, \
'* t £<,/o<?«« K<rMäl<> ;
I
"

. /.r Temple de la Paix, Iroprim^.

IS Arnmie, (ira%f, & <y-H<%v»nt tmpriin^.

r,) . <ri\ y Inipniiii'-.

Weil hier neun gra^irt« (jiegen iehi» iiiiprimirle P^rlilurvn ste-

hen, isl das YerhltltniM fiM gleich. [)io!i wstr aber nur für den

Ai^Miblick der Fall, d. h. ßr dao damatianu Verkauf ; d«aa
di ül* Opm frihtr, oMd IM Thttt

TypM fidntcfcl

Zur selbaa Zail , ala aawo Jliaa achönen Stiche snfer-

lifite, um 1710, trbeltat« »In andarer CoHflKe, Fr. du Clessy
,

an dt'n »Picea» du CUveciii« \üii Coupcrin, drrrn erster Theil

1713 im Vcrlajio des Autors erstliien. Der Kiipferslirh dieser

»ier Thi'ile hiUel das wahre Seilensliick zu Merulo's Torr.<len

und kaoD, alles io allem Kouunimcn, als das M-honsle und muh-
aaoul« Wark «W Clavicr- oder Orgelmusik m Kupferstich be-

aaidiDM werdan, ao da» der Siecfaer sicb«rlio)i vardiaal«,

dvroh di« Worla »Gravto par du Pleaay« aaioaa Naaaa mit

aar daa TIMUatt tftmlA m Mim. Dia

Nmmdi Barey, «alabar ia

laain wird, dooh aiah ndl da

. abgab ; und et«ni It
I Bichl denken.

Couperin führt un^ .luf neiilM liliind . welches %vir iici ileui

Kopfmlicb noch garnichl berührt liabeo. Hier warf man sich

nail liamllcbimi Eifer auf den Kupreratidi, ala aa bereits au spll

«rar. Bia Wart, walcbaa aioh in der orBlIobaa Hantallaog out

Goaparia aaaiaa kaaa, araefaiao nm 1 73* von Maftl
I MailBall par 0 Caobala*,

modal Too den Oadaokaa dtaaaa AalOfs gemacht bat. Mulht
war Organist am kaiaerl. Hofe in Wlea, aber um sein Werk
Bcböa bargeRtelli zu •iohen, mu»sle er sich nach Augsburg wen-
den an den Kniiferstecher Leopold, welcher es herans-

brai l)tc
,

»Scoliiil in r;«nic et falti 8larii|>.ire da Giovanni C.hri-

stiano Leopold Intagllatore in Augusts«, lugl der Titel.

Die Nachzügler in DautschUad stachen oocb io Kupfer bis

aa Bodo daa JabrhoodarU. Baaoadars lalaraMaal atad jatit für

I, durgli waleha J. S. Baah aalaa Otealar^

ik arOnpaM la Mpaig
tm Ubn 17«« aa aalaa

aCtafiarabatig« in vier Tbeilen. Der erste Tbeil war als »Opus l>

1731 voll.stSndlf; und erschien im Verlage des Autors; der
\ ii

I
l.iiii ("t! hei flrdlhanar Schmid in Nürnberg heraus.

SjiiKiillictii' 1 heile .sind in Kupfer gefilochcn, aber wie dieVer-

W^rr wfch'.ellou , no war auch die Herstellung versclueden.

Mao (iaijel oft iJie Behauptung auagasprochen, da»i Bach seine

Werke selber in Kupfer gostochao habe; dies war inde»; nur

bei einem einstgen Werke dar Fall, den dritlea TbaMa der

sOavierSboogt. Die oaeb aaiaaai Taila Illt

Waffea aa«

aber dieaes wurde Io IiiIIa fMkdMa aal «ar aaeli nicht be-

endet als er starb. Io etwa idin Jahren warea nor 60 Exem-
plare davon abgesetrt. Bach's Sohn Philipp EiuFiiiuel lint dann

die Platten öffentlich tum Vorkauf au.n ; als indcs.s kein Ver-

let;er sich meldclc, wurden ^le rinüe.schcnolzen. Kein Wunder
alao, daasdie erste Ausgabe der »Kunst der Fuge« so seilen ist.

wurde bekanntlich von Marparg beram|<gebea

DaariUelbar darauf poWcina MarfaiB Mia

npa (Mla ItSSl. i

bal^piala ia .BopliHr tailaelMa «maa.
JaUl ««(Wlaa aad wurdaa ISN ta
Marpurg'schen Werkes abermals benutzt ; ai« sind Bigenlhuaii

der Handlung Bureau de Mitnique fPelers] in Leiptig. VenBoth-

lich sind die» die .illesien Mu'.ikkiipferplatlen, welche »ich in

PeulüchUnd bi.s .<iif den heutigen Tag im (iebraucbe erhalten

haben. Aber mo werden an Alter erheblich übertrotTen von

den Slimmplalten der Corelli'schen Sooatao, die schon um 1 7 1

0

in London angefertigt warden ood io einem druokflthigen Zu-

Staad« aoek Jetst «üaUraa. (Gatalafaa af ika Caziaa BiUbilioa

«• )

BlaAitartaMal
war aaHiM iai Laaf* der ZeH
nach wnrdaa iHMr neoe meehsoiacbe Hfilfamillel eraonoen,

um die Arbeit de« Stechers dadurch zu erleichlem oder zu b»-

5.*"hleunipen Wir h.tben liier.iiif bisher Inrif It li c. ^irlil ge-

nommen, weil erst der oücfaste Artikel der Ort sein wird davon

zu reden.

(Feigt

VUmv tfa Zusammengahörigiuit dar
Parallelmolltooarten

.

(ÜH Sategnahnie auf die in Nr. i sich befindlich« Recention d»r
theoretischen Abhandlung Uber llndululion von W. RUrtitxeler

)

In Nr. I die<M!r Zeitung befindet sich eine Receosion meiner

Iheoreli-scben Abhandlung über Modulation. Da nun diejenigea

Lmot, weidiaa aMioa Braoiiiire aabakaaat iaI, aua diaaar Re-

ikaltdarAMiand-

IM Aeaer KrMk atwaa daai

wahren Sachverhalte Widersprechendes behauptet , so halla

ich es für angemessen, Nach^tchende•s zu veröffentlichen.

Ich habe mir lange Zeil hindurch niolit arUlrea kilaaaa,

wie ea sagabt , dass uns io

düngen, wia a. B.

die «inmiitelbare Aufeinamb rfulKc dar nicfat verwandteo Ton-
arten E-moll — D-rooll, D-moll — C-dur, G-dur — F-dor,

dorcbaua natürlich und ungeiwangea klingt ; da dies docb aab»

acbiedeo aiebt der Fall, wean wir *on B-aoil anagahend, ua-
miitelbar D-aMll, «dar adl 6-dar bagiaaead. diraet P-dar

aa Maa dl

latloaaaaigh Ibeoreliaob am beslan dadurch oaebweiaen libsist,

data wir oaa ein GebSude von Tonarten vorstellen , welches
aas einer Verbindung dreier Dur- und deren ParaiMaoüloe-

».''i'—"C— fall
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haben »ir -«iiliinn ilir dm Millelpiinlil bililende C-D(irlon.irt .iU

H a u p 1 1 on ;i r 1 . iiml dio librigeo iiU N o b e ti l u ii .1 r t o n /u bi'-

Iraeblan. Dtv» ea »utmer diesoo Ncbciiloiiarteu noch luebrcrc

Tonarten gicbl, welch« milder C-l)urluuart verwandl sind, ist

nch nMiMe Uebersdognog ; rar balfacbia Mi diwaibw pi«bl

b MibentonarieQ dar ÜMpttowit C. IHM« Ok<B w%eHeila
T«HrtaitalNkii« lenNl au* Hirra n gnt «od cwnMiI;
«rM •amMMlMMM 4li TtncInMiniiig d*r Dar- «td dMM
ftiittMmMamui&m and bohaaplel, dass mit deniMlbea Rechte,

il weiciiein ich die MoHlonarlen d, a und e rooinem Durtoo-

flMfebSude i'iuvcriaibl bitte, anrh Jir MiiKlurKirlc'ij /, r und

f lUjtezof^en werden könnten , woiliirrb nach Nt.>int?r MuintiUK

das (iebliiido, il.i-^ ^ z \i m (iliick griindlirh wackelig; ist, aus

den Kugeii (erbracht wird«, ich will jelxl «unüchsl die unler-

•ebiedll4!hen Verlilltnime, in weirben die UolllonarlM m und e

n dar C-OurlOMit tlthM, dwas nibar loa Aaga CuNa.
MwIlMlIiaafMtailiaaMiMHlMNiaDsBrrabraag, dw

dia TMiflM krfHcM Md G dof la alaaai albanB iMtMaMiH
baat» mlMB, ab dit Toomlan C-omII and C-dar. IN« C-Oar^
laaMt enIhSII sXninitliche Bestandlheil« de« A-Molldf«lklHfai^

ood wa« namentlich für die ZusAmmengehörigkeil derTonarteo

A-moll uod C-dur ms (iewichl fällt: der loni'sclie A-Molliln'i-

kUng «•nihült die haupl»äcblichslcn Intervalle (GrundlOQ und

grosM! Terzj des C-Durdrciklangci>. Sämitiiliche Teralöne der

C-Oiii1o«art {«. e und veroehnien wir in der A-MollKMiart«X X

und 0"in»8n« : „ ^ ^ t ^ t ^ R» 8'«*>'
D f A c t gu U

dar A-Mailoaart aaoh aioa Tooart , die (aet in

mdar C-Bartgaartrtabi, rtadididle

imm^ Toaart IwMM Mi afcar, Ua-
IwHliiHW, Mkr auf dto G- als aaf

Cwatt bat aflaaat Davdfaftlaaaa
e O k D

gro!U« Terzinlervall bcdeuliumer ist aU das kleine.

Jeder eiueliie Too ist eolweder ein Gnindloo, Ten oder

la der C-Dartorart arvohetot der Too C ala Ofoodlon

• ala Tan. Da aa ana keine Dartaaart tfnibx,

0 («ia aaah daa Oraadbo #) ab Tm
laad db Taniaaa a. « nad AataOroad- aadQnlauaaa aaUN,
aa kBaaaa wir «Bit rollein Raebl dia A-Moiltoaart ab eine

ErgSnzung der ('-DurionartaafÜHscn. Zieben wir nun noch

in Betracht, da.'Ls die A -Molltonart das positive Tcrtintervall

C-e (wie schon bemerkt: du' li.nipl-.irhlirb.slen Intorv.ille des

C-Durdreililanges) als negatives enthält, so ist es keines-

wegs uologiacb, wenn wir im abetracl tbeoretitchen Smnc die

A-Mollloaart tugleicb als eine VerleugDung der C-Durtonart

bdracbteo. Dies« Annessung der A-Molltonart kdonle vielleicht

iadan darauf blagawbian
ja tafltaaaBaapl-

i's ab ala (ataagaaiar B- oadaieblC-Dardraftbasaaba-
Iraeklaa wira. Dieser Anrieht bin leb natOrlicll aooh ; daan

um das positue Internal! C-e in ein noKali»«»s ([.4] c-E\ um-
wandeln zu kunnrn . intiss der Tnn if zuvor Grundloo eines

positiven t)reiklani^''s winlen \h'. ijis H). indem keine negative

Tonart (Noll} ohne positives Glied bestehen kann. Es könnte

femer Jemand glauben, die bauplslohlicbsten Bestandtbeile dee

C-Durdreiklänge« bildelen nicht die Töne C und t, sondern C
und G, nad ktenta nun daher die C-Hi^llonart als geleugnete

C-Datiaaart balndMaa. Hbraar wflrda lab

TSoen *eranaebaalicht werden, ao kann dlea nur

Teriintenrall C-< and nicht durch C-G geschehen

;

(jiiiniinlervall wird ohne Hinzunahme dor Terz weder entschie-

den als Grandton und Quinte eine« Dur-, noch als Grundion

Vernleirlii ii wir die Toiurton C-dur uod C-moll mit ein-

.iiidi<r. worden wir ßnden , das» die erstere nicht als eine

KrgUiuunK der letzteren zu bctrachlcu ist, denn beide enthal-

ten ein und denselben DorainaiiLsoptiuiciuccord ; ferner ver-

nehmen wir in beiden Tonarten die Töne F, C, G und O ab
Grund- und Quinitöne. Daaa Haaiilaiann di« GrandUba Oaad
F ia dar &4lalllaaaft ab aagaUwa QabMaaa baUaebM, fa-

Praxb «eraabaiaa wir dbia TSaa iaaarhalb dar C4lnlltanart

als Gründl 5ne, »und haben, t wie Hauplataaa selbst sagt,

atlerbi, sin als .solche zu hürco.« Die C-MoUtonart sieht mit

der <°,-l)urtonart allordinR.s in groiiser Verwandtschaft, aber als

z u s.'i m nie ngeli II r e n >l e und sich gegenseitig ergln-
zende Tonarten »ind »le nicht aufzufas^n. Wenn daher Herr

— iti»«, um nadizuweisen, das» die C-Molltonart mit demtal-

ben Reebb, wb die A-Molltonart, in daa von mir auligaitalHa

Tonartaat>l>i*d* aufgenoaunen werden kaaa, Ibigaadaa Satt

aalibrt: »Za Ja

Batgegangaaatala te I

die MoHtoaart sa gleicbnaniger Durtonarl , die Mnll-

Durtonart lu gleichnamiger Moll- oder Durlonart,« so beweist

er dadurch, dass er die von mir aufgealailte Zusammengehörig-

keit der Tonarten C uod a, nicht in meinem Sinne aufgefaßt

hat ; denn aus dem llauptmaan'scbeo Salze geht nur hervor,

dass die C-Darlooart tt. A. auch mil der C-MollUmarl verwandl

gebSudeü ''/^ - - eiKAnili ti b-'/wecken wollte , darauf

geht, wie schun angedculol, der Keceuscnl so gut wie gar nicht

ein ; ebenitowenig auf Das, was ich über die Geaelzmiasigkeil be-

züglich der von mir so benannten »fortschreitenden« uod »chBei-

lon Oebergioge gesagt habe. Hierin i^ der Schwerpunkt meiner

Abbaadlai« bbar Madabliaa nj
Hauplaarai*, laebl vbia r

'

dea »Tonarleogabladaaa var atab

ich alle aufgestellt; vao daa aforladireltaodaaa Modnlatlaaaa

(grösütpnlheils IJcbcrglaga laeotfcriit I:>jr'J[uIc Tuaarten] findet

der Leser zum mindesten 30 mehr oder weuijjer verschieden-

artige in meiner .Vhh.imiluiiK. Es ist mir daher unb''i;ri:inirb,

mil weksbem Rechte Herr >

—

nif behaupten kann, meine Ab-
handlung über Modulation mach« den Bindruck des »Uofer-
ligan. Unvollendeten«, »la dar baalinmien Erwartung,«

nhrt dar Reoenaent dann fort, anaab daai Scblusssirich aaf

S. A« babi Unwaadaa aar& 4t abaa awattaa ThaU ibar db

leere Seile die Studie ab beaadal aisaaUairia.« (D. ai,

wenber Herr Anonymus, das klbstja so, ab hllta ich gar

keine Modui.itionen von Moll ausgebend gebracht' Der Recen-

sont hält es aI»o nicht für uuzweckmisaig , wenn er im Siooe

ilauptmann's 1*; die direclen Verwandten der A-Molltooart

zu^arnraeustellt. »Denke man sich,« sagt er, »sie sUnden auf

der leeren Seite 11 bei Risobbieler vereeichnet.« (Waruat
hltlo ich vielleicht vergnsaen, die direclen und auch in di-

reclen Varwaadlaa dar A-MoUlonsrt anfnialallan T) Und nun

sblh dar Ibaaaaaal b%aada, aaU darA^allbaart dlraal (I)

I. «. 1. «. •.

verwandte Tonarten auf : a

—

A, a— C, a—S, a—«, a—eb(l)t

e. 7. s. f. la. <«. <a.

a—d, «-/(l). »—f, •—•(•). /IiW. •—*(•)» AP).
Polgaada Thaiaaabaa aiBgaa bbranf ab 1

Seite 13, U nad Id aiabar liaaban

gleiche ich fdgead« Oabanjaga; m—t^ (B«Mi>Oar), «,

a—C, a—d, a—F.

Seile 17 und 18 stelle ich u. A. die Verwandtacbaftagrade

Ta
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ti.) dj (•.) fi.i

tat: •—#; •— «—Ii «, 0, rf—*,
HNviMi äad MMh S. I« HMl tt dl« VinmÜMhifU«nHle

. («0 (••)

folgeoder Tonadcn restgestolll : o—F, a

—

A, f—C(wug|«icii-

(<M m.i (•.) tr»

bedeutend ist mit a—£], a— O, o

—

f», e. •— (Ueber-

ginge, welelw IIIMlnlll iw C-TOMrttltllll|ll<M ««r tMl
geben.)

Seil« 15, S9 und SO hdw ich folK<'iiil>' robcrKÜnge nach

dem von mir »ufgestelllen Principe prsklisch «uiägoführl : a

—

D,

(s.) H«.;

a—H. a— f« (oder /I») , a—ci$ , a—gU , »—£$, o

—

A»,

m—D**, a—e, a—f, a—b.

OMR rol|M Satt« SO—SS IlMoraliiehe BriS«tenn|M,
rfok—illtefc MraobMll« Dtbwgfcn* «m Hon sn MoH, md
Bwaraaf VarwMdlMiMikM swailM Gndei. (x'/icix-n - —

IfiM. Huchbiet«r.

Anseigen und Beartheilanfen.

FIr gcmloeMoii Ckor «K OroNtlir.

8. JadaiMliB. VergeWi|. nonccrt^lii k für Chor, Sopr^n-

aoio und Orchester. Op 54. Partitur mit uolcriegtem

GbvimiianiB. Pr.ijf. Leiptig, Brailkoprimd BlrteL

nipMlahlM vaä teUwmCbonraik la CntolMitoa,
an Mi swHBDwniiMmr ! wmvi gw ni vtwhmmi ni on
garallen wird. Bs iriA da« Toa dw Oadiehts, entbehrt nicht

de« melodiachen Reizes, ist sehr gewsndt und fliessend ge-

schrieben und nicht
b' " >cliwer 7ii Hingen. Kür grtMsen Chor

berechnet, kommt amli K''o>^^f> On liotcr zur Verwendung und
wird dasselbe von Irellliclicr WirLuii« >ein Die mit herange-

zogene Harfe kann da, wo tue nicht vorbaodeo Ist, durdi di*

Ciavier ersetzt werde«. Oamiseble Olwg»gwlM rnüfm «tat

Werk in ihr Repsrtoire aohiebiiMO.

liMl tiiiif. tawR M die Mene von RUckert, flir toefai-

•UiAmiften Chor und Orchester. Op. 26. IMtar.
Pr. Jt i. 50. Leipzig, Breitkopf und lUrtel.

Ein »limmuikgsvoller edel gehaltener Gesang fOr zwei So-

prane, Alt, Tenor und zwei Bässe
, nicht lang, Narli an'.scu

sobeint er weniger, er ifl mehr in sich f^ckehrl. Seinem (:h,i-

rskter entsprechend zart und getr.igpn gc^nnßen, wird er seine

Wirkuf Bichl vtnt|M, bMonders wenn auch das Orehaslar

Arrangtfflwilt ft VMonoill md Clavitr.

ias. Weraer. Vier Taasticke (S** Folge) von L. v n B i: (< i -

h 0 V e D , für Pianofortc und VioloDoeU be^rbeiteU

llefl « Pr. 2. »o., iioft i IV. JTI. LaipiiB «ad
Winlerlluir, J. Bieler-Biedermano.

Itaftf MIUII: iMfO Ml 4«rClw«MMOMoOp. lOMo. S

uai Ii—alt m» danüba« : Haft t : Larfo aoa dar Chviar-

aooato Op. 7 nad Manualt aus dar CtsTlerMmale Op. Sl No. 3.

Oiasa *iar Sitz« eignen sich sehr wohl zu üolcher BaarbeitUDg,

dit nil SofSbtt und Oaachick bergestellt ist, waa aieb Alto, dio

m aagahl, woHm iw MaOi dlMW liHia.

Caii Sckrider. Naf clMtiache Sticke illerer benihHier

Iditar fUr Vidonoell und Pianoforte eingorichiet. Preis

Ji 1. 75. Uipril, Bnttuprtuid lUrtel,

wr MuMv feü Mund« Anchtahnda kam Siiicke

•rrMglft: Oeriwli vaa I. L. Inka, SarakM* fM Ghriaioph

mdUkmm, flanJbaadaw Da«anlBO I»aM, La(|Ml*«M

SM
e. TarW, flantendO VM I. & Baeb. OtoBaMMtaopaM
ihrer Biabchheit und Sdidltat wegen zu loban oad wafda»
Violonoallaptolara to« solidem musikalisehan Saaohanclw aiM
laBak— MoiMlung gewibren.

IlMlICOlel. ladule appassleaat« pour Violoncelle avoo
aoconipa^nfniüiit ile Piano. Op. I. Pr. Jf 2.

Keverie |>our Viüloncelle aVM MOOHWJiaHllt dt
Piano. Op. 2. Pr. uf« . 60.

OflbiiiMoh a. M., Jean Andri.

WaM atoht Mtf daa TM biMar aook* «mar daa KaMB
daaVartaaaniatoaaaiVli«: flaiaaaala <b IMtiia allaaal

d« ropwa da l^ria, ao wflrdaa «Ir «fia: «oai OUaMaalaa Hr
Dilettanten und zwar ontersler Claaae. Aber «Inailai, ditoUaa-

teoliari bleiben die Sliii iiiit.' r nirhUsjupnJ, trivial. Nach-

sicht und Toleranz Krsilio((!twerken gegenüber, ausdeoeu nicht

dio Spur von Talent ihres YartwUpw hanwaarM—ait» «lia
Stttziich aoangebrachl.

Für Violoncell allein.

Cart SrkrUrr. Xeha lelrhte Etadra fUr Vioinnr. II Kiiißc-

fUhrt ;im König^l. Consci viilorium der Mii^ik zu I cipzii-.

Op. 48 Pr. 3 uT. Leipsig und Winlerlbur, J. Rietcr-

Wlr kItoOMi aA Oiwlwa kaaaiiaa, daa dia Mit*
Hell üabungawaeft« ««rfalsaadaa lUdaa daiahaoa prakliaeb

unil put -.inj und wollen nicht verfehlen, junge ViolonoelUpie-

ler, welche etwas Reelles lernen mächten, auf sie hinrowaisap.
Uass die Etüden am Conservatorlum zu Leipzig oingalihrt 4ad|
geraichl ihnen au Lob und besonderer Empfehlong.

Charles (iraff. leai arcesu pour Violen ol Pi.ino. 4 . >Soa-
vonir» de Wiodaof«, Nocturne; 2. «Maztu-ka caraol^
ristique«. Op. ft,Jt9.99. Leiprig, MMupfanl
UMrtnL

OaliH* flrtMUlIrti» ktohlflrChttlar, aia «iafBlTkall

sehwarar IBr Oa%a. I« tmawr Ortaallraog bllla «• aafMm
TiMblatt bataeaa aoHaa : Mr VMtoa alt Ba^attaaf daa flNa.

FUr StrcichqaarteH.

fi. W. taarkrarrker. Iweitrs taartett (in D-iiiiri f(ir zwei
Viiilmi'ii, Viol.i und \ lulonri.'l I , SlimnicTi. IV. 9 JK.

Leipzig und Winlerthur, J. Rieter-Biedonnaon. 4878.

Da daa Qaartatt aar ki QU—la arnMaitB iat aad wir

aadh fcahw OiiagaabaU hallaa aa aa hiraB, anariaaaaaFiraaa
aof ainfaeba Ana«%« daaaiiban beaabiinkaa. Wir liaban aber

gelciica , da.<M das Florentiner Quartett , dessen Leiter , Herrn

Jean Decker , ü.i'i Werk gewidmet i»t , dasselbe ölTentlicb mit

Beifall jijf(<t luiirl hat. [)as Ist eine gewichtige Empfehlung,

auf die hin sndere Vereine nicht sSumen werden , aich daa

ffrOrrtnHr.

Lalgl Cheralilal. Inlw-beiart- aad Ballet-Iaalk aua der Ot>er

«Ali H,thm fUr grosses Orchealer liemuagegelien von
Carl Reiaedab VMitDr VrAJt. Iduig, MllMlifomI
Härtel.

la alaor limaa Verb—aitaag haiat aa: sEafinlcbillUb

— <t7S. Mr. 16. — AllgenieiM MosflnUMhe Zeitaag. — 9. ApriL —
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d«r fast Tergei>MDen und Ter«choll«nen Cherubioi M-hen Parti-

hir des »Ali Baba* d»n Cooc«rl-InMilal«a eine reizvolle Re-

•r darsubtelen.« Daa FragoMot wird baid geaog

i W«f ia die CMMcrMlaMm aad uo ao «ber, ! nii

fMt.

' MMiseiiten M^lla oder mH CtaviorkagMteng

it OrdMstor (Nl*r Chnter.

für getnischten Chor a

lung bearbeitot. 4878.

I Annio Uurie. scboUiach, Pr. Parlitar.•!«# 4. Itk

t- Hob y deri dsodo, nordweUicii • • • Uli. M.
». oinmi9rimMH»m,mMmat- - • ««i.u.
I. AkaokMvMAynhli«, • - - - ^4.1«.
S. 4«k'.w»aalMidirmMli«ebb,iriaek,rMt.«.tLun. 4*.

«. OwHMIarvMiOwtabiclMMiaek, 4«.

mH Beglmuing Ten kMnem OrtibMier oder

Ciavier b<>iirbeitel. «878.

I. Oft in der alillen Nachl, tcItoUMdi — l^rUlur, OrdiMter-
wri Bl^liwin Jt».*i.

t. Dar PMfar ve« Daaden, MteWieli — Nilltar, Oreheeler
und Singiliininen Jl t. tt.

Leiptig und WiDtertbur, J. Bieter-Biedermann.

Ba Ita0n alw vor : vlar aeboUiicha Volluweiaen, eine wa-

I md olM iiMM. So lia« allo Misv«li, joda ia ibnr

Art. Dar SaU domlbm Hb lartiililaa Chor M, wto van

•iMS «0 lOelitlgen and prakllicbea KOnsUer wie Herrn Wein-

wnm nicht andera zu erwarten, wirkungsvoll, cbaraklerisUwh,

uii^i'Mirht .Ulli leicht and daiaelbe lisst sich sagen von Jett liir

MüoneniUmnien mit Begleitung von kleinem Orclicster oilcr

Claviar bearhcüelen beiden Volksmelodien. Mit besonderem

I aeben wir der Forlsetiung de» Uolernclimon» ent-

Ha Gesangvereine aber weisen wir auf die bis jcitt er-

Md daolibario Oaba« Wn und kdonan

daa» 08 IM oad in votksthOmliokMr

IM, AaiMlB *B eolliviran. mag aa

Bericht VOM Titrfylg.

0 « . April. TW Waäk lal an ua vorttor

meinem letzten Berichte, fast zuviel, um auch nur die stlrke-

ren empfangenen Eindrücke in einem koraen Berichte spiegeln

zu liönnet). Man Dollle seine Schulden nie iw) hoch auflaufen

lasnen , denn es ist un.iusbleiblich, das* beim endlichen Concuns

aus der Mn*c nur l-iii paar elende Procenle berauwpringen für

Laiilungea, die man sonst gern voll hooorirt blUe. Ein ander-

Hd will icbs beaaar flHelMn und bai Zeiten sagen, was lu sagen

'EofoU-
MOlater-CalsmltltpdMl. Iwr MmAo baMa daa Da-
^Mt , aU der groaaa Miaao to Waaaar vnirda , amoglaHan
and sich das rechte Ilaiid^elpnk zu verstauchen, ^o cIds« er

seiner Thäti^lteil für ein paar Woclien entzogen wurde, /.iir

gleicheri 7i^a l.ij; iler Dirigenl der Eulerp«, Herr Treiber, schwer

krank darnieder, m dass beide Conceriinstituie ihrer Leitung

beraubt waren. Es muas als »ehr verdienstlich anerkannt war-

daai daoa dar biasiga Oaivarsititsmusikdireclor Dr. LiSager

> »oaaUgan vielseitigen ThtUgkett auch die DireoUon

tOaaaailbi labnw

trat, habe ich nicht erfahren können. Uebrigen<i erstreckt «ich

die Slellvcrlretung Reinecke's nur auf da.« 19. und 10. Concert,

das tl . und das Pensionsfondsooncert dirigirte er wieder selbst

and freue ich mich, mitlbaüa« an kflnaen, dass sein Fall naci>-

IbaUiia Falfa aUbt bhUariaiaaa wird. — Da ieb dtMi ataMHd

baba lapiM ItaakNH aagelanKi bia, ao aal an^oith orit ar«

«nhnt, daaa atm dia RUfle de« [»hrerpenooals aa hiaalgaa

Conservatorinm mehr oder weniger Mhwer erkrsnkl reap. vaa
iw-liwerer Erkmiikiin({ soclien ^kicdcr herKestelll ist, und daaa

Mich »m Thealer arge (l.ilaniii;<len einer gedeihlichen Bntwidta-

liinR hinrieriich sind. Vnn ilen )>rkrankten Lehrern aalen nam-
haft gemacht: Prof. E. Kr. Richter, der ehrenvoll bakanato

Thomascaotor, Musikdirector S. Jsdaasoho [der Componist dOT

Caaoa Bailaa) aad dar Oaaai^Mwar Harr BabUat.
aia aaaaaOpCwdarNbabMiaa; oaiaaahaaPniabal
Grade aoslrenganda Marpcalalion daa Mbaa (nll i

BOekaa, geknidclan Kniaa and lang harabbtnfaadan Hladaa)

soll ihm ernstlich Sch.iden ^'Iban haben. Auch KrSul. Widl

(Walküre) wei.is ein l.iedrhen von dpn Nibelungen zu singen,

Ihr hübsches Org-m i<l vorlUnliK ruinni , und die T.»){esprosse

ertbeüt ihr den Rath, sich für längere Zeit von der Bühne zu-

Hlckzuiiehen (correcter wire der Rath an die Diredion, Frta-

lain Widl aur Wiadarbacslallang ihrar SliaMna mit vaHar Oaga
iaaiaiadaaaebiakaa}*). ObrraaWWaadiBaMlaabal, ador

Ob dar naaliBd.^ dIa Mibilaaiia aiabia awbr miikm, üa
IVr btor ala aa Ihaaar araObabMa ttbat« wataa lOb vlobil , vrabi

aber, dass sie den Beifall der Tagaspresaa verloren hat und
demntchsl Leipzig verlassen wird. Sie sehen — es i.<il gut,

d.^'S e'i .Sommer wird ! viel schlechtes Wetter können wir ohne

ertMtlicbe Gefiihrdung des I.eipilRer Pre<(»(je» nicht mehr ver-

lragen. Genug davon! — Düluw am H. Mürt iiu Ge-

waodhause die fdnf letzten Claviersonaten Beelhoveo's oespiell

,

es ist das wirklich eine That (er spiella sla bakanntlicb auch in

Frankfart, Otoadaa ale.)> «iabl «a|aa dar «apaodaa Oadiabl

ntarfaMaav dia kaaa vrtU bai Htoar abMHiad aMbrbi Vbp»
wundaniog aalaan, da ar Ja gant Juafa NnviUlaa , dia aiabi

vo« Oeiata ateaa Bealbovan baaaall aind , aas dam OadSelil-

nias apieit , aocb mrtii wpi^ipn der künstlerisch hnrlisiehen-

<len Ausfühmng, sondern .lU |j<><t<;ulivame Kundgebung gegen-

über der immiT riii-hr herw)rlretondi'n Bo-rhiünkung der

IHanisten auf den Vortrag von C.on'-erti'n und brilUnten Vir-

luoaeostttckclien. Man Ihue duoh cinm.^l rmen Blick hinter dia

Caoliaaan dar Coaaarvatorien, ob nicbl oft dia |aoM
daianf binanaBnft, dia Biaven mügNobat bald i

bM dar Watt Baad bi diaAi

ausser ein paar Paradestücken nichts kann I In diesem Sinne

möchte ich BQlow's ProRrarom auslegen , er will das Publikum

daran ennnprn, wi«» selten ihm doch Beelhoven's Ciaviersonaten

zu Gehör Kehmchi werden, die gewiss eine lohnende, freilich

auch schwere .Xofiitaba für den ."^piuler bilden. Das gilt nicht

nur von den •letzten«. Soll denn der Nichtpianisi darauf sa(a»

wie.<en bieiben, von dileliirenden Frtuleins dia PaIhMiqaa ia

I Taaapo aad aaariOiiBttariii

OaaaN laaMMiaMHlBMM
QaaitoUa, Triaa,

nur kaina Ckviaraonalan ; aia BKek auf dia

orKiehi d.is enispr<>chende Paclom, dass die

mögliche schreiben, nur keine Clavieraonaten.

*) Unlerdeasen hat Frl. Widl als Gertrud in

I ainaa anglOekllehaa SpiaaR

MBM
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tMi Neue Musikalien.

InLeipilg.

to.1«. PtrvMaJtar. u
iimmw. Far8aN.diorMd|

Partitur n. jT tt. — . Teilbuch n. 10 Sf.
Mtkcvei, L. TU, Op. «18. OBTirtirc No, < lur Opcr

(FIdello!. Arraog. l\xt zwei PUnoforte tu «chl HttmU-ci von A. G.
Hilter. JK. —.

Ch«ffla, Fr., Op. U. No. 7. IM« ponr PiMO, IrtMcrile p. Vc«lle.

MM MooiDp. d« Piano par A4«l*k*fU«|Mr. # 4, M,
ylt—ilfliB, Wllll•l^ Op. «t. IM IMm ÜHn (in Dmbage

eiiver Quarlei No. ». si^rcnsrtc No J l.piprmann's Lied , No. I.

Scitluniinerlied, fUril«i Vcell n-.il lir>;l. ituiiji tic« Ifle. Jl 1. 71.

ffllMl, ErMt, Op. <i. Ttar lapnaftu flir das fVm. JH.w.
•un«MI,e^ Op. lot. UkMcril. 0p«m4*lL W«gi«r.

~

aliraia pour le Piano. Jl M.
"F-—- '-r- Op. <». MIM
Mr ># 1. —. SliDiilM ^ 4t. —

s

Hu, Ihlli ll^llwll BIr Hte-idf 1 VMliwi—<Im
inBi«Mtaiw MO TKlBdaMMlraMalaadMrrt.KakihllNMI-
ftll, Triangel, Trommel. Tpoiii[M>tr, W»rhl<>l . Partitur —,

Ltet, Frau, tryheas. nipi.iini''< Im- riiohiuni: für ^roMM Orah.
Fllr.4aaPAe. aiiMu ui>«r4(»«t«<i «mi i. fipiro. t —

MMWt, W. 1., Iwel BCüedlcUt »u» <1rn MrsMTi Kdur und Cdur
(ttr Sopran-, All-, Tenor- und Baia-Solo mil Begleiiun( da« PK«.

•dar Harmoalan ba«rb«iiet von paal Araf Waldarta«.
lar «Bd SUmoiMM t. U.— >iwrtor» tu iMuiilifllL T>hIii1ibIh WwiBaJi ! wwt
Acten. Arran«. (ttr lani Ma. aa ttM Madaa Mal Oraf
Wn ldrr«?p uTl. —

.

B«lnp<'l>)', Carl, Üp. 414. AlMBMr. Krugment ausHc-inrich Kleine's

gicictinamigrr Tragodir. Concerl-Arie (Ur Bariton mil Orcheater-
Begleilun«. Text für den Concerlgebrauch n.

Baa^rf, B., Iladar4nvkM'* '»r ^ od"" l Violinen u. Bau
mit Begleitung von 1 Uadar-Instrumenl^n knarre, Kaktri(,NachU-
ali, Triangel. Tromaal, Tronipele, Warlileli. ParUlaradT*. —

.

SckaaMcker, Paal, Op.«. taakMia-OaiMtM la DaiaU Ittr

grtwaaa OrciieaiM'. Arwag. Ifc «aaHaaalhtla ta mtWaiw w>
Componl«ten J ». —

.

8«nmUg«-ltB»U. Um UmIih ?«t knvn lUckca f. d«a pne.

Aua den beruh mteatan Werfcan der Kircbeo- und Inalromental-

k ratkll aad llM««aiia baaiMtat «aa B. Paaar. Zwaiua
Um vhIHall. I Ml «. t. —

.

fliHueh, Jal., Op. 4« 6enatMUi( aoa Trif|ntMitl|il von A ug
u. Orcheaur. ClaitaviarauaaugStibaratein fUr .sopran ^olo, Chor

mit deultchem u iiKU<<'heiii Teil^ 1. U. 8h
üailaart,?., n| ] Vier lAtOtefira

toug dea Pianoforte. Jl t. t5.

Tlartat-ttarcla, Paaltae, Vtaf T««culMta MkkU t. ein« Sing-

ülime aUI B««i«il.alcaPfta., mit daalacheoi u. ItatieolaciiaaiTui

Ma. «. nawllalaetagailaddiaa—«»faa««aattwal>aa.^-.W
• «. Ha Virtiinaa - Cm aaa wlu. Jl— . ••.
- t. Me I>orf!Mi>|<HB — Noo vi maravigllat«. Jl — . IS.
• 4. Bla Unglttckltebe — Povera me ! Jl —. •«.
- s. Doppel-I.irb« — L'innamonla. Jl—. 1t,

Tiol, Will;, üp » tachi 6MlB|a
lung daa Pianoforte. Jl t. it,

0^4t. MriNtalWtnrai
' ' jrt.it,

Mozart't W«rke.
Krltisek darehctiehea« 0«iiaimt««»stbe.

IS«ri«iiA«aaMpkl>o. — Partitor.

i\ CAiMttAMB, l<reiM«a utMi DlTerttant« rur OrclMalfr.
AlitheiluiiK II Divptliniriilc Nr. (.-.— »H Jl ». tt.

Sans XVII. PUaaforte anlaUtt-dBartctte tnui Trlat.

Hb. <— .1 UuilliLl urnl 1 yu.irli'Mi- .// ( ii

101n7.c>IiiuMirnt>e. — Fartttur.

iXW- Caacart« fUr das Pianoforte.

Band II. No. <»-<•. Jl 44. tO.

»9 Glurk. OlT«tir«B. Arr. r. da" Pft z.i vier Händen. Jl 4. tt.

14». Laaiftja, fhtltailw Od fMtairtcfct für daa Plla. Jl t

*"'tÄ w''* Jl \. —.
*' * «nptlaiaioB.

t4t/l44 PlM«rart««HMlk, Clasa. nnd moderne, ta t
Ban.l V und \\ ^ Jl t. —

.

t84 S«hob«rt, Satatai rur ila« INanoforle. «<^. Jl I. —

.

»»7. Tlialb«rir, Plmoforte Werke rj i iijui.n nand 4. Jlk. -.

4SI» n<>ndp|-«iolin, iTSphlBla A moll iip -.r Pnrtiliir S. —

.

Neue Violoncello-CompoutiOBMl
[77' In unsfrni VerlaKf erschienen Mwben:

Ausgewählte Stücke von Franz Schubert,
FVr VklMOell und Pianoforte heartteiM von

Leopold Qrützmacher.
No. I Andant« »US der Clavier-Fantasie. Op, '8 4,15.

No. 1. Menuett« - - - - - 0,76.

No. 3. Allegiwtt«« daatopfwipla«. Op. Ut jM <.i6.

Na. i. ThilHk Htt TbvMhmb aet daa Inprompiut.

No B ILBCt!i*1iBriBBill' 'telivronpl
' Ul'

G. A. Sohaper.

«Ml Bailaiinag daa Oi»
'Kt. nr OlCliatler-Partiliir

.Stimmen 1,99.
fii' \i .'Um ,inj l'fl,., ,M |,t5.

Luckhardt'tciM V«rlag<ha«dtwif.Barlin SW.

Ts In ineuieiii Verlage erscliien:

Goncert (No.3 Cdur) fürPianoforte

r%.^Jl. Waaifcilartaiait T^tt^. Oi
iliiMMn.J. HuMta Haaafcttt t Jtt

Lotp>ig. C; F. Wa Sieger» Mu»ilalienhai

Linn««MM.)

P4 Neuer Verlag voa

«r. JWelW JfB*ui iiMiii in Laipilg i

Zwei leicht ausfOhrliare

f»r

Hopran, .AJt, rFeiior und Bajasi.
Mit besonderer

, BdinlehSre nnd
(»mpoolrt voa

Robert Domheoktttr.
Op. IS.

No. I . aSei getreu bi« in den Tode.

No. I. GnMigondlMrmharaiB in dar Harra.

J. Bieter-Bie<1erinanD in I • ip;!^' und Wi

Bspedllioa: IialiOl(, Uurrairaaae «S. ~
— DfVck Mit) l'iriiV.(ipr HMallB

Ittfadarf Uaakart.
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lakallt Abri.« ciDcr Geschichte dM Mn.ilili ;< ki -. vom hioftaholeo bU lum n.uniohnten Jahrhundert. (FUnFt«. Kapitel : Zidd- und Ziak-

ttlcb.) ;!9ChluM.) — AaieicsD uoU U«urib.ilaii(M (Fttr Ctovier [Carl Heloecks Op. 14S uDd Op. Ufl. ttMUttoeatolM [Emil Uart-
Mon. 8ewB.a» Op.. HortHdw VrtlMMn Oy.»—dl Op. DirTun m4 MiM OmoMoM»wi tad. Va«|. -> •hMIm»
telpttg. (FortoalMng.) — ^lt»r.

AKHu aiiMr flaanhtiihfa <1m '^nmXyAmäAmm vom
ftmfktlmtni UiinmaciiaMluitMiJahxlniailMrt

ISk-hlUM. I

FOoftea Kapilal.

ZINN- t'ND ZtNKSTrCH.
Die Unvollkommf nheit der frulicsltn WuLs« des Miisik-

druckf. X\ l<if;rj|ihit'
i

rief die Erflnduitg der iniisikali-.chen

T\pr>(;rapliir \uT\<jr. tri enger Beziehung lu der ibweidienden
Niii.itioii fiir l..ii]ti' uml Orgel [Tabulatur] entstand MuMk^ticli

«if Kapfor, and aus dar OataUkonoMobaH daaailban daa-

JaMiia fatbimrta ? Wiim , ««kiiM htoto Uianl Waging
giAHiiaa hat and allgiiiiln ab «• teil* Waiia aBgaaahan
wird, io «iMtar Inaft ton Dmak n bringan tat.

Die»« Weise, die wir hier nun zuletzt zu bewhreiboti

haben, besteht uicitt in einer giiazlichea Erneuerung, üoiideru

aar in einer Weilerfiihruag dessen, was die Kupferütccher be-

reila übten. Obwohl sie Mu.sik zunflch.st In derselben Art au.«-

fUulan, in welcher »on.stigp Kupferslicbe hergestellt wurden,

tolhielt docb die Mu«lk m viel aiobch JMecbaniache*, was sich

Imnier und imiiMr wiedsriiolla, daaa aoeli bald Mltlal anooneo
wordau, diaaaa dorcfa maehaalaoba Tantelrtaagaa, aiao in ge-

itigiinr Iah hanaMaOa«. Dia flallaaer, Tai«*lo vmä aaioe

Maehiölger. leiaialaa Marin nicht viel, soodem hiallaa alch an
die ZOge der ilallaniaeiian No(«nhand.<tchHn. Ihr Knpferatlch

erljtiKl<' ilaher nieniaU eine solrhe .^usitelinung und rommer-
Cictlü IVdeulunK, Ja>H er sich mit ihrem Typendnick hiille

meü-ten können, und .Mu'iik in Abschriften bliet> .1 i^jr rii^!i',

Ilalieo im ganzen <7. und 18. Jahrhundert vorwiegend ver-

braiMc.

Pa» TMigw Oagaoaau blano Uafartaa dl* Haiaadar. Oiaae

lehM hmum mä brachten aUw tiT KnplhiplaMaa. ffiarbat

«lliilan aia ainiteh diejenigen NataalbnneB , walehe ihnan fSr

den Stich die bequemsten waren, und die ausserordentlich

•DSgebildeten liandwerkskün^le ihrer vielen Dilderstecher kamen

ancb bald den lliisik<itechern zn st.iti.'ii im 1700, als der

Kupfer-Musikdruck sich in Uolland so sehr erhob . ein bedeu-

leoder Handelszweig, zugleich aber auch ein übject des Neides

od dar Naebahaanng Mr daa Ausland wurde , sagte man , si«

baiMMi atoM biwJan mal, amHM» aeiwaU aarinpfor

m Mmn> ^ wiglMlIg plwlw Mallia Aabrilabawaab*.

laeha BUwIllil haMaa wlMMi anah dia PMuaan, «aoa

tu den Hundertlausaoden von viereckigen Noten, welche Haussen

für Ballard slacb, wUül« er aeUMtvanOadlicb Weriuooge, die

ZIV.

ihm hierbei die beste Hülfe leisteten. Man kann aber annait-

men, daas diese WerkMUge, auch die der Holltnder, rieh

simallieh voa danan der banllgan NetaHaehar dadunh imer
schaidaH, daaa aia alelM dmch aiaan Selill« daaBaman, aoa-
dem mit bloaaer üaadbewegung in die Platte gebradrt, aril

anderen Worten : nicht geschUigen. sondern gaboh rt wurdaa.
Noch uro (8S0 lebte in Leip/it; ih r Sici f-cr T.ipf.'r. welcher

erst in seiner spSleren Lebenszeil vom Kupfurbtich uborge-

gaup;!-'!! w.ir zum Zlnosticb , der sich um < SOO vun Frankreich

nach Deutschland verbreitete. Sein Schüler Kriedr. Weiaaen-
born, ein vorzüglicher Stecher (der Vater meines Stechers für

die ittndalgaaallaoban Hann. Walaaanbani) übarltaai v«a TSpfar

dia Waffcm«« Hr lapIMieh: «aa «am aiabt Slaaval Im

aaaaraa» flaäi, lieht ta»an (engl, poaebai, fraos. poiagiDai),

sondern leb rar. Wa Arbeit ging hlarnril verhlhaSasaalaait

srhni'll, und wir dürfen um so mehr annehmen, dass dieses

il.'j jiteu hollSndischeu Erfindungen waren, weil sie der Natur
ili'-. M ilcriiils entsprechen. Denn Nuli'n srlila^ea kann man in

der Weuse nicht in Kupfer, wie m Zinn ipewler] und Zink.

Dies ist stich der Grund , warum ich die Rintheiluog der

i. und S. Periode iMcb dem Material gemacht habe und
nicht danach, ob die Mosik oit Slampaln oder aus freier üand
auf dia nana gabraobi ial; aia aalehar UnlanaUad Haal aleb

ohnahla aUl daidMbfta, «ai dia nMgkail dar (MaB Ond.
daaOravIraa, bai allar Maalkbaratalloiig dtoaer Art eine Haopt-

sacbe hlML Wia aahr dia nana Waiaa von der Beoatsnag
eines neoa« Malariala abblag, wird dia IMgaada ParHallaag
lehren.

England bildete d.is Hauptabsatzgebiet für die musikalische

Presse der Holländer. Der Bedarf wurde in England von Jahr

zu Jahr bedeutender, namentlich seit Errichtung aiaer Ua-

Uanlaeb-aagUaohan OpanbOhaa i7U. Maaikfarlagar nad
Kep»wn<ibar fwewbrmaiabaohwll. mriJaBakr awHnaÜt
im eigaaa Liait pfOdoeM, «dar doeh aufgeführt wurde, dtato

weniger Itonala dar Import aoa Holland genügen und desto

sUirVer war der Antrieli, nlles selbst m ilnii ken. |i,i-,s es aoch
in London nach eini|^or Zeil Mu-il^;et her aul Kupfer gab, die

sich nach den besten fr.inzrisisclien Mustern gebildet hatten,

zeigt das erste Buch der »Suites de pi^ces pour le Clavecio« von
Uiodel, welches 1710 erschien, von CliMr gestochen. Aber
im Oaaian war dar angliseba Knplarüieh so mtttelmlaaig, wia
der daaullga I^aadninb ta Daolacbland. Wira er iadaaa aaeh

alla ihra^MniiiikSBala aMaraaa Iflanaa, aaia HaapUMdar Mr
England würde docb immer gelMlsiMn sein , dass er zu viele

Zeit in Ansprach aatun. Diaa warda noch ai^l ao i«br (üblbar

M
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ta dM beiden ersten Jahrzehnlen des < 8. Jabrbuodwta. AU
ÜMT I7S0 die Royal ämitmf of Miuik fir Op«r* in Uadon
»Blirt «nds am WtAm tat wUn Irtwdf CompotiMM,
TCQ dm gfBrti» SinBera lud loatnniMDlaliMM atugerobrt,

vom allgeoMlmn Zolaaf und Balbll begleitet : da war der Be-
darf nach neuer Muitik ein so gros.s«r, dass die bisherige Weite,

dieMlb« xum Druck zu bringen, unerträglich wurde.

Der Antrieb , neue Wegs ausfindig zu matlicn , war für

eineo eifrigen, mit aller Kraft cmporslrebenden (ioschäfis-

mana durch die eigeolbümliehen Verhültniase in dm ersten

Jabreo dar Loadoner Operoakademie aocb beaoodera atark.

Riadal nlmlicb macbie Hiene, die Druck« aaiaer Opm dorrii

nimm Pnoad« CopiMaa and CüWumaHir Mmm GM-
fllopli SelnUl Miwr so vwhandaln; loh« Clusr «riiMt ri*

soiB such oad Draok uad war ebenfalls bei dem Vertrieb be-

theiUgt. Qoer war ohne Zweifel damals der beste Stecher in

London, aas diesem Grunde halte HSndel ihn gewühlt. Aber
ein anderer Mann war da

,
Hör auf ihre Verbindung mit gao7

auaaerordenUicbeni Miss\>'rf,inü^eii blickte und über alles be-
alrabt war, den engliscben Musikbandel baopt«3k:hlich in seine

Batkd zu bckomoMo. Die« war John Wals b. An Cluer sah

er, walcb« Tortboik «in (oter Stieb (awlhrta, nadum alrabl«

ar wmmMUk Moh Verbeaaeranga« In diaaar HMobt. Anofa

•aalMa er aleh ob m BMhr mm QMlIon des masikaliacheo

ertiya so «Mhen, waO Ihm dl« Raupiquolle, HXndel,

grOsslentbeUs Tentopit war. Sein Eifer war andauernd und
nach einigen Jahren auch allseitig von Erfolg gekrönt. Die erste

ralto Frucht seiner Plnhiinino büdat «in Wwk, walah«
17t 4 erschien

:

Musica Sacra ; or, Select Aotherns in Score ... Compos'd
by Dr. William Crofl .... Printed for and sold by Jobn
Waish .... [nn.] Kolio.

Ba iat nloht datin, aber da» PrivUegimB IM am 30. Oclobar

1714 ionmmil. Dm mll «aMr FaUiaaliM im llaiiMnMiw
«lim BanodMM «mtogi MMt «H Mhiia dit VBfrtd* dia Com-
poDiilM, «aleh« Mf iwitwOrdIge ond bat aoMmn GeleKen-
hetlen ungewoholc Wilte folgendorroaassen beginnt Wcd
dies die erste VerMhUlKchunf; Kt von enftll«cher Kirrlii>:iniu.sik

in finer neoefl Drockwcise
,

iinlii utip.isscnd er-

scheinen, einige Vorlheilc derselben anzuführen , lUc i<owohl

für die Werke wie für ihre Aufrührung daraus enlslehen, dass

die Musik in einer vollsUndigen ond correclen Partitur er-

acbetot.«*] An alten guten Kirobeostacken fehle et niebt, aber
ato aoiM waaig vaiiirattat awafan daa lUacaia, die «enchie-
daMB Monw faerdeet uiar «iMBdar m plaefraa, wa« bei

deraMaa Orwinraiae nicht möglich war.«**) Mit dieser allen

Wolae meint er den Typendruck und führt die so gedruckte

Partitur von PurrelTs Te Dcum tind Jubilale als abscIircciiTnlos

Bcbpicl von Kehlerti.iftigkeit nn. Die Verbreitung durch

scliririen sei noch immer da.s (ieuiilirilii'lie . .iber dwso mt.iii-

lasse fast noch mehr Kehler. «Aus dieser kurzen .\ngabe der

UebelslSnde, welche durch fehlerhafte Drucke und unkundige
Absobriflen sowie daraoa antaiahen, daat di« Klrobenmuaiic

nicht in Partitur aoodam Uet hl eissalMe Steniaa Bsdrochl

oder flopirt irird, mn« Mthweadlg Mtnii daaa diaaer mm
Wag, aolche Muäk te afaar gadmaklM PkrtHnr der Naehwell
Ml fiberiialem, dieser ICansi im AllgeoNlMn aaihr förderlich

aate moaa— loafeA* mm Kwut des Bruekm derdk äa* uiwr-

•] •nie balBg Iba dfit satay of pnbiiihiag Ckmeh-Moaiet In
England, alter tbe manner o( fwloUag «berein thli performano» Is

done, il may not b« iroproflar lotake noUoeof lome of iho advantages
that may accru« (n (he scIence in cenersl froin llilii inolboj ot

publi»hlng thi-' samr. a% also Ibe briielit aml caM tbat Performcrs In

Ibis way may recclve, In Order to thcir impruveoient In Musick, by
haviag It laid Iwfore them In a complele and correct score.«

*•) afor «aal of Ibe sriof regularly placiog and ranging Ibe Nolas,

* aiaa^ «Mob Ib« oM «aiy of fftnliag «oaM not admtt «f.*

Iii

mUdUdu tmtnhem in g*g*n»oärUg*n VerUgtrt m &tflm»i m
mm oM gHkmm YolUtüwtmmkttt jairaabt M, ob in ipfand

aiMM» fhailt Anpot, derae TiaHbche forlhaOe am baataa aM
dem praktiacbea Gebraueba eraobea werden«*) u. s. w. Dar
würdige Dr. Croft (Uhrt in seiner Redseligkeit fort . diese Vor-

Iheile noch weiter auseinander zu .•«ct/cii und lioFTt. t.;cbi1di>te

Sänger würden fernerhin ihren Part direcl au« drr l'artilur ab-

singen ; auch wünsL-bl er und mll ihm ohne Zweifel der Ver-

leger] , die Werke der früheren Kirchencomponlsten möchten
in dieser selbeo »*ollitomroenen und correclen Weise« zum
Druck gatoegM kteaea, mtaratdlat durch die SabaoripÜM dar

MMaveMer.
Dr. Cralft Werte beiWbM ah* elBantItah nor aot dn

Notenstich im Gegensatze zum Druck mit Typen, ond nur bla-

sicbllich der K i r c h c n musik behauptet er, das» ea das enie

(grossere: Viork dieser Art sei. Dennoch würde man irren,

wenn m:»ri bc/wiiielu wollte, dass durch »die unermüdliche

Tb il.gliiMt« von WaUh danial<( wirklich schon ein neuer Weg
eingeschlagen war. Croft's Anthemtk waren nicht mehr auf

Kupfer gestochen, sondern schon auf der seilhergebräucblichen

MiMbaog von Ziaa and Blei , für welch« die «acUaeba Spracb«

Materials iMHäA Ml dem aileh«rfeMMa. DMMlb« iil swer
noch giozKdi oll fraier Nied oder btemen HflIlWwWtetn der
Kapferslecher bergeslelll, selbst di>' '

, Noten sind ohne Stempel

gemacht : aber die Bcweguti^ .ier Hand in diesen Noten, beson-

der- in den !i'">^i'ii und H,.ilLi_ti, ist so, dass man auf ein wei-

cheres Metall i,cblie^.son ruuüs. Oer Stich ist nicht gleicbmüs-sig,

weil gewiss Mehrere daran gearbeitet bsbeo; pi>. 79— 94 sind

von Kupfervlicb lunm an nateracbeiden , aber die folgeodaa

Seilen wieder aahr. Bogao wie sie s. B. pag. Ilg aksb fioden,

kann dar Steahar ae eor to Pewier to atnam Zug« maehaa,
tobt to Enphr.

Aliea blar AngelUHt« wird durch den spller erschleoeoea

zweiten Band «oo Croft'a Anthcms noch mehr bestSUgt. Wenn
w ir nun den Bewoil Bafern ,

d.iss 7.innplatten d.imals .schon im

fiebrau< be waren, so wird das oben Gesagte wohl nicht mehr
bezweifelt werden Im «eSlirn Jalire mit Crofl's Aiitheins, ,iber

noch mehrere Monate vor ihnen , erschien bei Clucr in einer

zierlichen Octavausgabe ilSndel's neue Oper Julius CSsar. Aoe
den Inseralaa erlahfvo wir das Nihsra. Nach aiear.vorUiiflBah

Anzeige aetoor aRato recblittMgM Aeegilia Im L««ie>teoHl
V. 1 . Hai 1 7t«, aehraibt Ctoer am 6. Imii baaltomder: aCenl-
girt und beaHtort von Hn. ntodePa «%Mr Hand ; daailialb

nehme man aich vor incorrecten Raubdrucken in Acht — auf
grotten Zinn-Platten grmarht T.orrccled and Figur'd by
Mr. Handel s ow n Hand

; llierefore bevv ari' nl mrorrecl piraied

Kdilions— done on Uirgr Pru ier Plates] Die Ausgabe erschien

erst .itn II. Juli, w.is zwei Tage zuvor ani^ekiindi^t wurde:
•The wbole Opera of Julius Cirsar in Score. Conipo.s'd by Iba

celebraled George Frederick Handel of London, Genl. , aod

Corraolad and Figiu'd by bla owo Uaitd ; Pric« I5a.t (Ibe
Lendw Joamal v. <l. Jidi (7I(.}

Dte «greaaea Ziooplattae« aallM bedatHen, daaa, «te eto

Bliek anf d!« BdHkw leigt . zwei gn»an Oetavaeiten aaf eiaar

*J •Crom Ibis tbort vicw, Ihcrefor«. of Ih« mlacbiefs of crroneoas
Mnltagand l^edialaeaTiaeaaribiagoranreh-Mnalek, *nd ibe ia-
oonfenienee« arliing Arne ih« nanaer «f «(Hta|aad prinUng it te
separate Paru and uoi ia Score; 11 noal oaemmfiif Mlow, tbat ihia

new way of convcying tbe samt lo poalerHf, by

p

i leling tt te e eeas-
plelc Score

, will ffreatly tend to the Improvemenl and advsnlatto o(
Mtisick in geneml ; ii liirk art of phnting, by Ihe iniUfatigal,lf Induflr^

of nur preteiU ( ndrrtakrr , u troup*/ In much grraler perferttcm in

EngUtnä , Utan in any other pari of Europe; the inanifold advanlages
whcreof may best b« known, and will b« most aOcctually ezsiained
by Iba aaaaed praaltaa oTIU
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*oa Croft warm also nicht das «rat« Werk, welebM aaf Pewler-

PUtieo e«stocben wurde, wie ein Adikel in den »Priotiog Times«
von (876 bebauptele. Auch kann Wakh hiernach nicht als

der Erfinder dieser folgenreichen Nein-ruiig ;iri^es.eben werden;
das von dem guten Dr. Crofl iliiii ^^e^iH-iKielo LoLi. nach welcliom

er durch unermüdliche» Bestreben den Musikstich in England zu

•inw HA grtaeren Voilkütuuenhait gebracht habe, als denwib*
ia iigMd«iam «aderaLudewar, «In!•Jahn ipUar beerte"

vmA gat wm Draek gebracht zn aeben. Cloer hatte diaee

Neuerung früher als Wal*h i.in;l h.it .uich .i'-, Kachüi irm i rR-n-

bar mehr davon erfunden Die iKiliore» L invliindo sind i:i liutikel

gfihü]It . als A [j^ole^^ciiheit JiT Oftiirin w urdo liie Ssche so sehr

m t Slillscbwoigen behandelt, dass wir ohne die beilüutige An-
gübo III dem einzigen Inserat vom *>. Juni 1714 überhaupt
DicblA davon wüssten. Waren Versuche mit solchen Platten

früher gemacht , so muss Waish sofort dasaelbe

labaa, ala ar v«b Claai'a AMi daa Caaiar
tovlii hl ala ttüto aa balmMaa, daaa Cloar nd

Walab dte tatdaa VaraBalMbitailaB warm, wakbe dieaa Neva-
iwag iaa Weilt aelitea , nod daaa Ibr Weltlanf in den Jahren

ilXi bis 1719, wo riiUT starb und seine Wittwe nur noch

kurze Zelt das Gcm liiift f :risptzie , die l'mwaodlung des alten

Kupferstirht'is in den ni ueren Miislkstirh bewirkte, *

War Cluer der erste, welcher Pewter »lall Kupfer ver-

aachte, so erkannte er doc h Leineswegs den eigeni;it lii ii Werth

das aeoeo Malerial». Biaifa Hönau oaeb Caaaar druckte er Hän-

Ma MMila Opar Amrlaae , nnd auf dem Titel derselben

hl tnMM Letlan aBigrav'd aa Canar flalaa.« (Ta-

I an ff. iaanar I7fl; a. fliadel N. D. 8. IM.)
I7t9 bei Lotbario, der leisten von ibm gestochenen

Oper, bidt er sich an den Kupferstich. Wahrscheinlich machte

der Druck Seil \^ ierigkeiteo, die K.irf;..- klebte, die PI.i:ten er-

hielten bei «nissereii Auflagen Risse
,
w. dun h iniHi kopfsrhuu

wurde, und derKlcicheo. Das Gescliiifl lUiier silieint Walsh
von der Wiltwc gekauft zu hüben

, weniKsleo-s erschienen die

AbdräekeHlndei'icber Opern vonCluer's Platten etwa von 1730
•n in aeineaa Verlage, tad leit diaaer Zeil bdierrscbie er den

Londoner MmikfariBgi HtedairaWaifcB büdaleo bei ihm den

lOttalpnakt, aria dia vaa Uly bal MM. Bn( jetst, bald

aab I7S0, tabraoebla maBlaWaWaOndaSlampel (panebaa),

die mit dem Hammer In die Platte geschlagen wurden , tnaiit

nor für die -Noteaküpfe, bald aber auch für 0- Noten , fflr

den Text, für Instrumente Vim tr.jg!<ibcmerkungen u. dergl. ;

nor die grösseren Ueberschnfieii wurden noch lange Zeil frei

gestochen. Ad der Hand der Original -Ausgaben Händerscber

Opern aus den Jahren 1710— 1740 kann man den ganzen Pro-

voo seinen ersten Versuchen bis zur vollkommnen Aosbil-

I bla varfolsea. Dad war d«a Oaaaa van Kupfoialieh Ua

I hier Goar oad Watab ab die 1

et werden , vargesM Ich aieht , data aabaa ftaea aeeb Vleba rd
He a re s als ein tOobUger Siecher wirkte. In der Blnlellang zu der
maslkallKtie« Abtheilung dei oben erwlbnleo Kataloge* der Catton-
AusülelloDg wird S. KS geMftt: .Richard Mcnreü und John Walsh
produclrten getchlageae utamped) Platten in L':ncl >n um da« Jahr

4710«, olmlich von Pewter. Nun Ist es sehr »alirwheinlich , daaa

sich auch Meeres an dieser Neaerang lebhaft belbetllgla, wie deaa
ttberhanpt die Frage, wer raent aof die Idee kam daa aeae Halarial

a tranaohen , ala ataa oSsne beseiehnet werden mosi. Aber was
Maarif aaleacl, so habe Ich aber seine Prierliai bis Jetst keine B»-

welaa gafiwden nnd welu nur, daaa erim Jahre 471« al« tngesehcaer

Steober oeeb in Kupfer srbeilele , bei welchem Handel damaU .«eine

Oper *IUd»ml»to< itechen lieixi 4uf Kupferplatlen (on cop|»T plates).

Wie der Titel hesagt. Uic Worte «um da» Jahr I710> sind also nicht

•MB worlitcit zu oebmeo; .um 47ie> würde richtiger »ein, namant-

iWk waa laaahlagaae r

sehen will, der muss die von WaUh aus Je

gewihlien, in den Jahren I7S5 bis iH9 in Oaf 1

scbienenett Opafaarfaa,

nehmen.
Aus einem bisher in der Geschichte der Musik uobeacli-

teteu Ncbvü2weige ersehen wir abermals die grosse Bedeutung

dar Londoner italienischen Oper in den Jahren 1710 bis 1718,

Spma Hütdai ataad. SiabUdatai

adiaa VabHkttm fa Vaghnd nad ragM <

findungen und l-'nr*.; -Ii ritte an, dia

noch l,ui^;e K<^'-<^'biuuuiiurt bitten.

Jiibii WaUh, der das Musikgescbüri von seinem Vater

überkam, wurde durch diesen unerwarteten musikalischen Auf-

echwung Englands der grttsste Musikverleger des 18. Jahrhun-

derts und starb 1766 sU ein reicher Mann. Seine Thttigkeit

erdient eine aoafübriichere Schilderung , als ihr hier zu Tbeil

VariaiBwaifca aiad nicht datirt, aber aMt-

dIa
*

aiebar zo beallBBiea W. Mit der labreaiiM wordeo dto i

lischen Miisikdrucke seit 1710 nur ausnahmsweise versehen;

dicsu Unsitte halte ihre Quelle Iheilsini Mii<ik«tich theils im Nach-

druck und wurde, wie so vieles andere, aus llolljiid imporlirl.

Dafür, dass ich im vorigen Kapitel die Meinung zerstOren

rousste , der mu.Hikali$che Kupferstich sei eine enKli.scbe Erfin-

dung, kann ich hier nun Totlen Ersatz bieten mit der durchaus

sicheren Tbatsache , daas die Einführung des Pewter und die

aaf OniBd diaaia Malerials bewirkte OmbUduag dea SUeb-Var-
Miwa la aabHT Yaratatfraf von Stempela uid IMaaa Mab
der Hand anlar den angegebenen YerblltnlMaa la li||aad aa
Sunde kam. Das Verfahren verbreitete sich naeb oad oaeb In

Hie übrigen Under und be^eitii^le die früheren Weisen ; auf

ihm beruht der gesammle nicderne Nolenslich. Die Bedeutung

desselben ist also eine weit ^'ri<ss(.re
. als die des musikalischeu

Kupferstichs, wenn auch eine Erüodung des 18. Jahrhunderts

nicht so hoch antiquarisch klingt, wie eine des sechzehnten.

Dieae Bedeutung dea Notenstichs liegt in seiner SelbsUodigkeit

:

das Verfabren ist nicbt m^r abblngig vom Klderacbnitt , oder

Gmada iat aa etwaa la aieb Vollkommne« nnd stebt da-

her mit Recht an der Spitze derjenigen Praxis , durch welebe

Musik 7uni Druck gebracht werden k inn

Merkwürdiger Weise sind aus der Oftirin vnn Walsh die

Platten \on tnelirereii Werken r.orli sullsiandiK erh.ilti'n und

büdon nun die wicliti^-sie li iriUt, welche von allen Resten des

Musikdruckes auf unsere /eitfikaaMMa bg. Da ilad Mpada
Oaf Hauptwerke von Händel

:

I . Daa ante der KrAnoag^Aathenia, anlbngend «Zadok der

FHaalar» aad ia BgadaTa Sab bafcaaat ala Jblbaei aOad
aava tba kla^ %% I

1. Acia und Galalbea Bf I

3. DetUnger Te Deum ffg
'

4. Judas MakkabHus 108 Platten.

5. Messias 113 Pleiten,

nSmlich 4 88 für das anfängliche W«fc «Bd IB Mrdla
spätereo Zusätze als Appendix.

Ich bebe die Werke so aufgefijhrt , wie sie vermuthlicb der

Reibenfolge nach gaelocben sind. Die Platten vom Anthem und

die von Acit nnd Oalatbea zeigen uns zum Theil den neuen

hl daa Mhaiaa Sladiaa aad waidea bald aaeb 174«
aMtvgrllMaaaaMMi
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im BewU das ] Imim Novello de Co ia London

wm IMO
nklM Mab jMt iM

DtaM BdWon encbien tiatcr folfanten Tll«l. w«ieber abar oiU

Ukreeht babauptel, d«ss die Weite ilmnillic)i su Kinders

LabMile« benatkamen uod von ihm corrigirt wurden —

:

•fWI «•MW «/ IMaTa Worki, priatod tnm Um Orisiaal
^^WA^^^ ^^^^^^^^^^^ ^^aa fiffA ^19^1^^^ K^h^l ^^^kS^^^ ^^^^^^^ ^^^j^^^^^^^Jk
FwieB eagrafM uy ar. wshh, mm wimhi wnv wniwwo
by Hr. HmM bloMrif, Hri pidHiA«l in bis Uretime,

Miaf Nie only Are worfci wMA iMre be«n preserved,

viz. :
—

I The Mcssunti

Price 2.5 i

II. Judas MaccabiPus, Kuli Score. i5$.

III. Acisand Galatea, Füll Score, iii.

IV. Tbe Conmalion Anlbem — »Zadok Hu Prittt; in Füll

Score. 5«. 9d.

y. T>e PeUiagen Te Dfum, in Fn» Score. fWet <ff»

Known aa Walab'a EdiUoD.

Kuli Score, with tbe Appeodix.

«•Orlfhial Platastol
Ii, Sobo, and tl, totlltf.

Auf solche Art kam der moderne Noteaslich in Boglaad su

Sl.in ii i n oiniT Zi il
.
wn in Italien der Musikdruck fast ganz

aufgeliurt h iilo, und v,o durt, wie >n den übrigen musikalifchen

Lindern ,
ihc ^russten Werke, iiamotiiliLli PuriilureD , fast mir

noch durch Abscbreibeo verbreitet wurden; so daaa ee acbien,

als ob ticb die Zaninde «or Brfl*diM( im MtäUrukm in
<5. Jahrbnodart awMwrn «oUlMl.

Um nso vartnitata aleh M$mt Meh ym laslMd nacb

fnaknkch, nd «I« «rM mII 4w laH dort «bob. m verflel

•r In taf^mi. Dar Such u lieb war io Prankreieh aieu ge-

acbmackvoU , weil hier seil langer Zeit die kuI(* .'^rhule der

Nolen-Kupferstecher wirkte; aber der Druck xon Zinii-Pl.illen

stand gegen den Mri;;hsrlieri. wjr er um I7i0 wjr. weil zurück,

was durch den Vergleich ruier Luuduaur iiiiudul !>cbea mit

einer Pariser Gluck'scben Partitur recht ersichlücb wird,

verbleit sieb tbeiloabmJos ; aber ton Krankreicb kam
Notensticb nacb Deutscblaod, zunScbst an den Rheio

(BooB. Cflto) wMl fM dort Mch Laiptig. Wir
''

hiMatitl , dBM dar oaUUMkiiNi
noog den Spuren der grossen Compairiala« toigla ; diea (eachab

dnrcb alle iahrbunderle bis in aoaere Zeit. Seit 70 Jahren

etwa hat Leipzig nun den Vorning. iJie uiu>ikdliM'lieii Ereig-

nisse sowie die technischen Au>bildungen , durch welche jene

iUadelüürtadt eine »olche Sulluiiii; erlangle, künnen hier nicht im

Einzelnen beschheben werden : es spi nur daran erinnerl, dass

Leipziger Stil und Methode in den letzten 15 Jahren nach

Franknlch, Bnglaad oad aalbst nach Ualiaa Tarbrailal liad.

HfMl Preisen , dar «Manr laM alUlttollBh M «id
bawartsielligt wird . daaa Aa Abtüg* vm den Platta* anf das
Stein übertragen werden, was beliebig viele Abdrücke möglich

macht und die Platten Unge conservirt. Diese nuisikalische Litho-

graphie ist jetzt der Kiv il>' uml dns wahre Seilcnstück zu dem
MuMkdruck milbeweglielieu I\pen. Welche vuu beideuüruck-

wci.'tcn die werthTolUte oderunter l'msUnden zweckmüssigsle ist,

hingt zum Tbeil von ZuniUgkaiten ab. liaal sich daher im All-

gemeinen nicht eniacbeidea; vialaa, waa Jätet nach Leipziger

Artdnwh «Ich und Dmck utaa ftain bargialaiW wird, wflida

Aaalaht im Gatwaiid« daa Typaadmokea taaaar

Nor aorial dfirfen wir als feststehend anaebmea,

daaa dar Dfook dinct von den gaatoehenen Platten beiden Ver-

scheint , wesiixalb er auch bei allen Haupt- oder Pracblaa*>

dar Waiha huhb, nai m, m^m^^mimmti
lart's u. A.) aar Anwendung kommt. Die HaralaOang darIkIM
wird neben dem mechanischen Theil zur HSIfte durch Gnvfrm
bewirkt, also durch eine Art mhi kim'^tlerischer TIrltigkeit. und
dieser entspricht der hnx k \ou der Platte, weldier die Arbeil

in aller ihrer Femlieii w ledi. rgiabi» WlS dar

im ICupfer- oder älabUtich.

Beeintrtcbtigt wird dieser Druck bei

nur durch dia Mlnail de

Unian atatbaaM. Hiar irt dte iHiuh du Unit
und Blei ein augeoadiaMHebar PorteelirtK, nd man i

wundern . das.s die-se« Material nicht schon früher und allge-

meiner .mgew.mdt i^t. Ich habt; djis Zink im Juhre 1865 bei

der Herstellung m iu llimdel s \\ erkeii /u. r-l ciiiyefijhrl, ;ils ich

Stecher cngagirte , welche damit berciLs »eit einiger Zeil in

kleinen obacuren .Mu.siksiticken operirt hatten , hauptsächlich

weil ihnen die .Mitti'l fehlleo, die tbeurereo Zinnplatteo zu be-

schafTea , und das Oratorium »Sieg der Zeit und Wahrheit«, Band
XX dar Aiu«nba dar HUndalpcaaliirtialt , M daa ania prUawri
Wacfc, wiMmvMiItniEplBttaniadiiMkliBl.*) SaUJinar TaM
baba iah gegen tanfa% waUara BSnda anf damaalban Matarial

heralellen lassen und bin von seiner Vorzflgtidtkeil mH Jedem
J.ilire nulir überzeug,! wurden. Die Stempel sind in zwölf

J.iliien nicht mehr iliKenuUl , .lU bei Zinn geitcheheo sein

w ürde, die Platten erl.iMben eine sehr grosse Zahl von klaren,

vüllig reiDOQ Abdrücken, ohne zu leiden, uod das härtere Metali

gestattet die Anwendung von feineren Schnrion , alt bei Zian-

plalten der FaU iat. DawhaUi baba icfa bei dar UladalMiicÜM
die scbtaan M^IMMnMriAan (aOM ftylaa)

waa bei Zinn wall wanigar angabt» «bwabl
Jahren angefangen bat aa ondimalunan. In dam Zink I

wir also ein Material , welches gestaltet, im vollen Umfang mit

Ülenipelo zu arbeiten , und welches dabei an Haltbarkeit wie

im Druck dem Kupfer ähnlich ist. Es enipfiehlt sich der emst-

lichen Beachtung und Prüfung Aller, die mit diesem Gescbüfls-

zweige zu thun babea. Iii welchem Umfange es m den nüch-

sten Jahrzehnten Zinn ersetzen wird , hierüber eine Meinung

zu iuasem dürfte überflÜMig sein. Weil das Material birter,

alao rdr den AriMUer anfangs achwem xa bewUtigsn iat, wird

diaaar In onaarar gawarMicb raTolatbwiran Zdt dto Oeligan

heit nicht unbenutzt laaaen , um höhere Preise au erpresaeo

;

und in der Tbat ist dadurch auch schon die Binfübrung des

Zink in Leipziger Dfliclnen um 7i Iki Jahre hiiigeliiilicn. Aber
was die Einsicht nicht \ eriiidg, das vv inl die .Nijlli Ihuu. j3 sie h.il

es bereits gelhan, denn seil einem Jahre ist mit üeiu 'ingclrelcni u

Arbeitsmaogel auch sofort das in die Acht erkUrte Zink in

Leipzig su Gnaden angeoommen. Es wird aich weiter Bahn
broohan nnd wird naban danZinn (9r da^janiga Gabini anrTar-

M; nnd

nH dar Salt domialran. WSra aa oa daa labr fTtQ «B^leb
gewesen, reines Zink für den .Huvsk'^tu h /ti benutzen, so glaube

ich, dass wir niemals von Zinn- und Blei- oder Pewter-IMalten

etwaa gehört haban wMaa. Chr.

• Di.'se Siecher hl

welchen der «rstare

Weissenborn, Reil und Jukscb, von
«rtig an der Htadelauigabe art>el-

I «an Snkllma aaiw Ihl
halJnhNh MrMaial In Ulpaig ain kloiaaa Werk

iMlahraim
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FOr Clavlir.

. lirtifEmden mit Tor-
oagaitaodeii wmtpoadfnBdm FtogerUbaogeii und
xwölf Tanzon für das Pinnofortc. Op. U5. Pr. 7 .ä

.

—— Irel CikTirnticke Aho«o, UavoUe, Schenoj. Nach
den VioloncellattickeD Op. 4«t ' '

'

Dttten. Pr. j§ i. 85.

In Op. IIS zeigt lieh der Coroponisl als aorgcamer und
prakliaeher Lehrer. Zuerst eine kleine FingerflbuDg, dann eine

Blüde und cljr.iiif i>jn Tiiiiz. Alles ini> dciii*olhcii iiiiiMLjli-.i hen

MoliT herausj<pljililel — •ine Idio und riiclit flw .j Irorlen,

•oodern anregend und fi'vvfliid ausgeführt. Die Tiin/e «inii

oiedlicb uod Dicht schwer zu bcwiiltigen. Dm Werli i»t eioe

wiUkommeiM GaJ>e fSr Lehrer wie Leroeode.
Das« auch die in RaiuMlM'« WeiM Torwtafwd liin and

gruifts gehalteoen drd ClkvlMlIdM ViMiids taim
. »ielit tu bMwvifalB. JWI.

ImtruiMnUlM.

Sermde 'Idylle, Romance, BoiMll»4taate)

poorGarincttc '.m Violon im Vinlai ViolonceOaMlIlmo.
Op. 84. Co|>i'iil).i!.Mi<', Wilhelm H.insen.

Bw&efce Telkitiaip für Orchester coniponirt. No. 2.

Alt« ErinnrnitiRen — Menuett, Op. 6». No. 3. Die

Elfenmatlchi'n und die Jager — Scherzo, Op. 6*. Par-

lilur Pr. 7 uf 50 Berlin, W. Carl Simon.

Der Eiodruck , den vorlie^eodi: lustruinenlalwerke des

düaiacheD Co^1)J^^n^l<'ll auf uos machen, ist ein freundlicher.

Der Componiitt (jesullel leicht , schreibt nalürlicb , flieseend,

foringew andt, oboe darauf auszuijehen , uns mit etwas gani
Apartem zu tractiren. Trotzdem er Ükaodinavier iai, llsst er

TM dem nordiachen Toa, dea sein Laodamaaa Oade in seinen

I Warkao aaU baMmdww Oläek aMaUnf, la dar Sar^
1» Hv kartMM alM iBiriaia ndM^a Ua-

r, aoMl lad« «Ir atwat aotsaprl«! Cbarak-
tarMaelHwaMMlalhr. Dar anlaSati, dem ein kurzes Andante
Torau.4gebl, ist ein AHegro (A-dar] , <M\[lex bc/oirhnet. Wir
bitten ibm etwas mehr hervorslecheodr Thcnien ^cw uiiNchl, im

Übrigen klingt er recht freundheb. Ihm folgt cme Homanze
(F-dur) , unterbrochen durch ein kurzes uiadliches Allegrelto

scherzando. Das Ronianzenthcma hätte gleicbfalU eindringlicher

sein können. Das Rondo-Finale (A-moli) fliaaat wiederum g»-
fBlIig und leicht dahin. Das* der Componial de« ScLIasaaaU'in

Mail MUt, wihrand die Mdan vorbargaliaBdaB flUaa ia Dur
Mm» Iii iliHtttaM^ «bwMmimll lOrdMOaam, «lebt

dddn. Pflr owar OalDU Itafl daito al« giwlnii Abfallen. Die

dral ImlnnMila tiad gaadhlcfcl tnd ihrer Nalor eaiaprecbend
behandelt und das ganze Werk ist nicht schwer auszuführen.—
Die uoü in Partitur vorliegenden beiden nordischen Volkstänze

sind betitelt: »Alle Erinnerungen* Menuett) und »Die Elfen-

mikdchen und die Jitger« (Scherzo] . IVApriini^licber in dei Er-
findung als die .Serenade und geMihicLt fur grosaes Orcbmler
gaaaUl, werden aie von guter Wirkung sein und sich i>ald

Praonde erwerbaa. Maa dar baidaa SMkke bat sein Eigeo-

m lalewailria tramaB. Wir adraaairen

I Opai« pm aa OrahailiidhliaalaB iwd
I laehniaebe

Studie.

ob fei^ tbia, Kgl. TtBier und BoAanilelirar.
Krfiirt. Fr H.iriholomliu'i. 187«,' i02 Seilen H.

Vrin ilctii
,

wa.s uiaii un Ijcsonderen Sinne eine »Studie«

nennt, haben wir in dem \ urlii'Kendcn Buche zwar nicht viel

entdecken können, aber ea ist immerbin als ein aahr aalafhal-

teadea und auch manniglMll balabrendaa Opus za

Tfeaaia «aa CaarwinAy dMSib tomer noch eher verdienen, ab
das «aritataaila Werk .

welches den Gegemitand etwas apho-

ri.stiscb and angleirlmi.i>-.iK' behandelt. Auch Ans »Kuitur-
hislori-^rlie" .<:lieiiken wir ji'detii Aulur yiTini gern, sofern bei

geiichicblicheo Besetireibuii^en nur das einfach und ehrlich

Hislorische in Ordnung >-i Wir bemerken dies hanpldiefalich

nur, weil der Herr Yerfas.ier in der Vorrede sagt , daaa er ia

gegenwirti^m Boche adieaen Thai nooaehlicbar Knltor aai
Kanal mit

Wtri
ü da

Worlaa ligaadi aaatt hafcaa aaldaitoa MaaaB. AkHr
aad beelen Bowaie satzea wir den ganzen ersten AbidMill
hierher, der Leser mag dann ortheflen. Er lautet

:

<rrv|irii[in desTanzens. Wenn wir nach dem Cr-

•.prunK des Tanzens fragen, so ist die einfachste Beantwortung

und Frklirang dieser Frage die: das Tanzen ist in der
menschlichen Nator begrüBdat. Sehea wir die klein-

sten BMar la ihren Freodan aiah I

kann draial aafM— graitlaa, acgw
iMIhMB lladaa. DaaaaaadlaaaBi« «naa

I, Ja aaeb der KArperoonalitalion oad \

ieli waMar anabUden, sich gewiaaea Oasetzao <

werfen, ist el>en auch in der menx liln tien Natur bi^-rüodet.

•Da hSllen wir eigentlich Alle«, w a^i dem Ursprung dea

Tanzeus zu sagen wSro.

«Die Frage: War ist der Urheber des Tanzens t ist acbon

vielfach aufgeworfen und untersucht , aber nie richtig tind ge-

nügend beantwortet worden, ioh. von Münalar , der im Jahre

<S9i (auch «673 Baael) iHiar ilB THat : .Tanxfest der Töcfa-

I«. dbar daa TiHttM (MehrMaahal. Mai

Edelmann in DalpU, bai daai ihflia daUl« diararal dM Tan-
zen angefangen haha Anno C. 8671, oder Cnralaa ez Cory-

l>antes Anno .1656 , oder ob Jubal *) , wie der Geigen [Geiger]

uod Pfeifer, also auch des Tanzens Urheber sei ; oder Orpheus,

oder Brato , eino ««a dtü Moian, «dar laaMriat, «dar «aMl
llicro Siculus.'

-Kcnier sollen— nach Lucian — Urheber des Tanzens saiat

,Andron, ein «icilianiacbar Flölaoaptalar, und BlMa, waMa
den PriesteriOBM la

habaaaoU.'

oSätea alla ihaelegMM fltraHaehflflaB. inSeLa dtoTansfraga

erörtern
, gern dem Teufel die Urheberschaft des Tanzens zu-

wenden
, kommen indess in^Kemem zu dem Schlüsse : ,0b ein

besonderer Teufel, mit Namen Schick den Tanz, «Hat
Tanzens Urheber sei, ist auch uogcwiss.'« 'S. t—1.)

Wenn mit einer derartigen Begründung des Ursprunges der

Tin« dem wkseaacbaftlicban Braata Geoüce getban wlre, so

ä») I.B.
(Haa:
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i54 — 187». Mr. 16. — Zeifau«. — 16. ApfB. —
Verfi-^ri hiiimit sich nicht einmal die Mühe, die Druckfcliler

zu verbessern und die ganze Darslellung — wenn man Der-

glaichen Qharhaupl «ioe DarstoUuog neooen »oll — i»t höchst

ehlotterig. Was wll « t. B. baiMM, d«M «in Hüasl«r im

Jahn tm nad aMdi iVIU ttar te IteMt fMcbriabm
iMbtt IN» MdM MIM HtiM «• Mm tOHtaMriw.
«Ma Im» aiaM tßt Inchbitaa vaä hiMicMiili im Tm»>
(M^ectat «nadauernden Autor almliwi' HMrToaa will damit

allerdiiigs ermuthlich oor zwei veraiAtedeae Aaflagen dessel-

ben Buches anführen, aber daa ist doch nicht dip Arl wip iler

«vvisienschafiliche Emst« verfährt. Der Herr Verf.is-iT .trpu he

aL«o die belrefTcadeii Worte in meiner VurrpJe , il.niii iM iilics

gut. Sollen wir dagegen seine Leistung vom SlaDdpuniile era-

8ter WiswDKbafllicbkeil beurtbeileo, m> wird er Kblimm weg-
Wir fl»dao di«M Laiatung io ihren Greocen duroh-

ni wplitlanawerth , aind auch gamiehl wf

rMht|ittBp«M««rat«lien, aar aldit MmMNIM
4m i itlaaeoachaftlichen Bmat« tMtrlfll.

Um vorliegende Buch enthält nun Aphorismen, und

(War durchweg hi>rhst unlcrballendc Aphorismen lur Gc-
•(liirlilc des Tanips, dir in ihrpm Warthe niclils dadurch ver-

lieren, das» jeder Leser, der den Gegenstand s«il einiger Zeit

Un Aoge gehabt bat, sehr leicht Zusütze oder VerbeMerangea

anbringen kann. Weil man von Aobeginn der Walt cataul und
auch Manches darüber nlndaUMchrlabwi hat, M dar «ariM-

) Siaff aia aahr raiebar.

DarYarihMrWkgl. naaarindfuuMnrteBwIio, ar
iBBlchat daa Tm m riA, aiaht ilnatllih 4ao

m n B I k a II s c h e n Tana ; daohuM Ibaralt auf die Mo^ R8ek-
si::)it ^L'tiuiiiiiii'n . m3 dass atiob laill dk's-cr Seite hin die Aus-

beute Dichi unerlu'hlu h ist. Bin »Laxikon der Tünze« füllt über

100 Seiten und bcschüpsst den Band. Es erweist S4ch als sehr

nützlich und wird zur Verbreitung dieses Buches wesentlich

beitragen. Die TXnze sind auch im Lexikon nach den verschie-

NalioDaa galranat. Bin« Vareiaigaag aller noter daa-

Bnloht ans Leipiig.

(Forfaalianf.)

Das Wunderkind Dengreraont hat m iiiplirpren Cuncer-

ten die Leipziger enthusiasmirt ; hoch Rphcii frpiln Ii dip Wo^en
des Enthusiasmu.« hier überhau|it im ht Ipirhi. d.is inilililium ist

zu blasirl. Möchte der kleine Virtuo^ie die Zeit, welche zwi-

schen dem Ende der WunderkindscbafI und der vollen En(-

wickalueg daa Jäa^iaga liegt, weiaa baantaea; wer ao früh

I M, hl den ana ata guter Hoiiiiar atacken —
tt

Sflada, den Manacbeo und Moaiker dem achnSdaa

Liebe verhOmmem zu lassen. — Der Riedel' sehe Terela
h it '.m< wip |pr mit zwpi vortrefTIichen Concertcn bodaclil,

fitiLiu LIeiocren und pinem grösspren. Da.s entere am i. Kehr.

KÜch einer höchst inslruciiien durrh pralilische lieispiele iilu-

-strirtcn Vorlesung über Musikgeischichle. Zwei Festlieder und

ein Choral von J. Eccard, die •bittre Trauerteit« von Wolfgang

Frank, die I laUsiga Motette »Jeau oMine Freudec von J. Seb.

at der Xm. Paalm von 6. M. Qari
•>a * •* '- - flIfiiJLrf aCa<M mnA liWimlii«^ Kttt

che Notizen auf dem ProgrMMB auch den
|

reo Poblikum seiner Bedeutung nach verallndlicht warde.

Dr. W. Musl, Jpr verdiensilirhp Bacli -Editor, zur Zeit Organist

an dar Tbomaakirche und Lehrer »m CooaervaloriiuD, eröffnete

das Concert mit Präludium und Fu«« i'-dur) von Bach und

gab ausserdem noch HlindeFs C moll-^nate für Oboe und Orgel.

Des grosse Concert am I i. MSrz zerfiel in swei M-hlecht za

einander paasende Tbeila: Cbambini'a eqniem and Liaat'a

13. Ftelffl. Wenn aaeh Cbarabtai wUtA taa allen QeMae waa-
dalw «iitt4oah«oaaahiMi liiaMiMBnaiaiiMaaiMrahMri-
aohM OiBiMiohiH «hl WnlwiWir Spra^ aa IMTa alt

allea barmeaiaefaea nad melodiaeheo, (aatraoieatalaa «ad voea-

len Miltein modernster Tonmalerei und acbwelgeodea OalShla-

.iii'^Hruckx ausge.statletem Werke. Letzteres wird in einer

durrh.ius modernen Umgebung, wie sie z. B. die Kirclieocon-

cerlp dt's Allgemeinen deutschen Musiiivereins bieten, ganz an-

ders wirken. Nach dem Requiem von Cherubini hat es zunicliat

etwas durchaus Abstossendes ; die Musik, die wir gewohnt aiad

im Theater za hören, will uns in der Kirche nicht recht munden.
Die Anafühning beider Werke war eine vortroillicho. Dr. Ruat

apiaHaataaFoga *aa C. naltt (Op. I Mo. «} imd aial

aiMvoa W. C. Bait (aataMtOhahn).

oo dea letttea aiobea Gewandhausconeerien
aa «lemlich Jedem eine besondere Physiognomie aufgeprägt, aai

es dass ein Werk oder Wprip p i n p s Mpisler«! den Abend aus-

füllten
, oder das.s ein her\orr.i^pnder Gast das Interesse auf

sich concenirirte. Im IS. »Paradies und Peri' als einzige Num-
mer, im 16. Mendelssohnfeier, im 17. Sauret, im ts. Saint-

Saöns, im 19. die Beethoven'sche. »Neunte«, im 10. Frau

Witt, im ti. eadlicb Beelhovenfeier. Ausser Frau Wilt, die

mit der Wahaainnaarie ans Hamlet (Thomas) und Liedern von

Sehubatt, laaaia, Fraaz beim Piihlikaa Faiara itad hei dar
Kritik Plaih» niaMa (iah nehna ^dk la 4laa«B Faha Bahr
zum Puhliknm), hürlan wir an Siageriaiiaa Praa Scbimoa-
R e g a n , die ateh uns in der aagenehmatea Weiae wieder ia

Ennncruog brachte und zwar im IG- und 17. CoiMert, ia

jenem mit Mendelssohn sehen (ilavierlicdern und Gesingen der
Siiiiiiiipmaehtstraum-Miisik, in diesem mit dor Arip r.^^' u' padttt

aus Idomeneo und Liedern von Schumann und Schubert, beide

Male mit bestem Erfolg, sowie im 18. Concert Frau Waller-
Slrauss [Arie ans «II re paatore* und Lieder von Schobert,

Brahms und Walter), die aber aar eine laue AofaaluBa faad.

! Obfigaa hakaaaa «rir aar DaoMa m hOna, die «ir Uar
iMar hBraa, PH. IWiaanMId aai FH. Sdiolal; aiaflMd (ia

I>aradiea nad l*eri) Fri. Fillaoger , die wir immer gern hOren,

und im 19. Concert In der neunten Symphonie and Brlkttniga

Tii; h!i r Frl Si h.irivpfika, die wir noch nicht kannten, die aber

nur pine m.issipp Mpinunt! von ihrer Leistungsfähigkeit zu er-

wecken vermochte. Im IVnMonsfondsconcert sang Frl. Gips

(Concertane von Mendel^solin und Lieder von Reioecke, Schu-
bert, Brahms zur allgemeinen Zufriedenheil. Die TeaoraoU ia

•Paradies und Fori« vermittelte Herr Dr. Gnna in der vorsilg-

lichsten Weiaa ; den Oluf in Erlkdnigs Tochter, daa RecilatiT ete.

hl dar aaoalaa 8|aaphaala Harr Carl Mayar kaan •faid«r güek^
Höh; aaa war aaa dar TaHralar daa Tiaarpai«a hi dar New-
len, Herr Oscar BrQhl , dar Indaw sn twfaogen war , um eia

Drtheil zu gestatten , wie well er sein offenbar gutes Material

zu beherrschen versteht. — Dip Fra^p , oh von den beiden

neuen G e i pe n heroen S a r a s ,i t p und .^ .i u r e t der eine odpr

der .irnlprp dpr i;ri'H--prp »pi
,

^^ollp!^ \\\r iiniTurlpi 1 l,is>cii
;

beide besitzen eine eiuineut« Technik, beide eiaea bestricken-

den Wohllaut des Tones, Wenn mir Saurel'a Ton etwsa be-
dedcter, etwas weniger strahlend erschien, so mag daa viel-

leicht eine Folge von ZanUigkeiten geweaea aeia. Er apeodäla
Brach'a arataa Coaaarl oad Ballada «ad FahNMiaa toa tiMit-
tempa. Aoatar Uhb «ad »aaerai Coaearlawlaiar Harra 8«hra-
diaek, dar ha Paaaionafondaooaeart daa PiaBioU-Coaoert tob
Bmat vortrefflich spielte , halten wir Sologeiger nicht In den
genannten sieben Gewandhausconeerien lu bewundern — Dia

hervorragendste pian ist lache Leistung anaaer Bülow'a
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t war Saint-SaiinB' Vortrag von B««lhoven'i G moll-

IMitoi« VwiaUoM« im F-dur. Der

ifM Bnid-
Sdiwierig-

8«ma Symphonie in A-moil , welche Herr äaiat-Sji^os Mlbsl

dirigirte, balle dagegen keinen nuBbafleo Erfolg. Das Abwei-

•iiM «on Hergebncblaa M tWMr in vMm FIBra aicbt nur

pOtMM, Mwlarn «oeb fraelitbMr Ahr ü» BoaM; «IMo m kann

diUB libran, dus m den IWnr iNHI. 8» 1^. Der

Ms dw Sympbooie lit ttwi wUt grtair loiiilWirtea

SU Scarlatli's Kai7eiiruge. Da« Thema gebt ttrzen-

b«rab von e bis gu darcb di« gaiue AoMll-Toiurt^
I
•/|-Takt J jdJ^ J . Als Sckralto, als Scherz nuig das pa»-

I : !! dwn ttgrtff ri»r fiymphnnli lini wir aber gewobol

hMt »1 «•rbiodw, bSebttmu laasen wir uns im

Aaeb dar Walnr, wel-

tohnloh im

Scherzo einverleibt hat, acheiot ans in cta syropboniscbes Werk
ntrhl lu gehören ; er i«! ganz nett, aber — tinsympbonitch

.

PerfloUe, .ihor aucti nicht pivsa i.Tii'..-arlif<o letzte S^lz fand

und verdiente den meisten Beifall. Eine iUMerst geschmeidige

Beweglichkeit hl neben genialen pikanten Binftllen das Eigen-

thümlicbe d«a Componisicn Saint-SaiinB ; einen groasen emsl-

hjften lug dagegen, m> cLv.j.« wie Beetboven'tebe Baergi« des

Im i«b «Mfabsw Mibsr ia MtaM Wmkm ge-

WtofnsHdmtHvMM dMb ttmßm <U* mite
BfmfimH» t«a Brshml swar— lIiMkM obiiDl aali bier

I, ich (ssitb« oba. dsss dt» SehaobsH das iwsiien

SaUes anch nseb dsr Aufrabrang im >0. Coocert ifcb mir

nicbt inchlnw hit —, «bar BrahnTselM O
GräbtM, IhMillwIm flichaa wmA dw LBmagwlwrlwlj

idMÜ M
wghrMid Saint-Sstas' PIkaBi«rian , sobald sie oiebt ge-

fallen, abstoaisnd wirken and ans skelettartig angrin.sen. Allein

schon die ki slliche \\'irkung der Hörner in der Bralim^'scheo

Symphonie giessi einen Zauber über das ganze Werk aus, der

unwiderstehlich gefangen nimmt. — Von Novititen ist sonst

nicht viel mehr zu melden. Im PenaiomfondscoBcart dirigirto

Frans Ries eine neue •DramaliafliM 0«««rtlMa,
als «IM gitt gaarbeHet« Onfattäia
gespielt Oaergaa Bital'a
•L AlldriaSMap laiohlf AlMriWb*M mmmm^ <

auch awafc—l tofsln pIlMl. Um NotWI, dia woM aiM
etwas freondlicbere AutallMM «erdient hstte als sie fand, war

Heinrich von Herzogenberg''« >€oncert für sieben Blai>-

inslramenl« mit Bepleilun^; des Sireichorchesters«. Der Name
Cottcerl ist nicht im modernen Sinne zu fassen ; dass dies ge-

schehen, mag die laue Aufnahme mit verschuldet haben. Viel-

leicht bitte die Beseicboung Divertissement oder dergl. siMT
solchen Gefahr begegnen können. Die Compositiea gehört M-
ter dia i o t• MHib, hat MIkh BahrdM Chanklar dar Kaa-
narataalk tk dar OnhaataMalt. — Sar TamiMladk-
guDg dar PragraoMM habe ieh noeh sa arwihMn, daas taD

4 5. Cooeart Frl. Bmma Emery das Heodelaeohn'scbe Conoert

spielte [eine gute, beifltllig aufgenommene Leistung' und dsM
folgende Ouvertüren und Symphonien aufgeführt wurden

:

Ouvertüre zu Alli,ilij iCCom erl!. ;iu Eoryanthe und Zauber-

flolc ( I 7 . ConcertJ , suLodoiska <8. Concert), luLeooore No. <

(10. Coocert), dIa fOUNtadige Musik zu Egmont, der verbin-

dende Text gaapradMa *m UIU (I4. Cencart) ; Syaiphanle

A-dar [Ne. l) «aa lainaeka (17. Gaaearl), C-moU voa f
hovan {tl. Caaaait). Sooaeh Ist der iwalla Thai (

beeaar sariwfta ala dia nogiJaatigao

wartaa Vaiaaa. ia*i^M|i.|

ANZEIGER
Neue MnBikalien

nn \ erläge voo

J. Rieter-Biedermann in lA'ipzig und Winterihur.

Baeh, Jeh. 8eb~ llafsaJa au* dem Oster-Orslorioni. Für 1 PtsDo-

lirfa M • Baads* kiaihiMst vsa Faal Orat «aldarsee

Barth, Bläb, Op. S. UadWVtMkp Mir siM flnptimme mit
Beglelioag des Piaaolbrie. Camptet • Jt. Blaieln:

No. t. •Wort«i nicht knnnen ufteiK, von FHedrieh vofi Oeyn-
hauifn HU J^.

No. 1. «DaiD freuDilllob bild iruK icli im HerieD> , vou dem-
selliea. SO ^.

No. >. Oeioe Blicke die nuclil'Keit«, von demseltten. SO

Ho. 4. iBs erfreut mick In saeaekee Mandeas «oa demselben.

«a. i. .tlshswohl IU I Iii r l i I Tin.TirliaiiWiii
Hb.«. «Als dteh mala Aaga aaaiBnlm «n diMiltiiD

Na. 7. Voiksw. i^e .Ick «aiai sIm hkM Hasa«. voa Mtri
Gi0rtt. St Jt.

ftalBifc Jahiaaaak Op. •«. Walnr ntr das Me.n « Budeii. Fttr

rieeolMe se vier Bfadea, VioUae vnd VMoaoell aietarichtst von
Friedr. nernaoa. i Jl t* Sr.

Op. 41. No. 4. tu Uad im Ism faa FalkMatala raus

L'hlind'f Vo1k»lledern| fur eine Singtlimme mit Beglcilunfi de«
l'uncfurte. Kur Manncrclior und UrrheMer beart>«ilet von Rieh.
Ueuberger. I'arllliir i ^ iirchc^lcrslimmcn * JO .i^, Vio-

line 4, >, Bralüchr, Xi
i d i:

( mtriilxi«* Ä >0
i

Cluvieraus-

am%t Jlit Jt. 84o|uUmmeo i tt j». (Tenor 4, 1, Baas 4, (

h«a#.>

Op.IT. <Mtf. F.

«.tk».«.

aashala—daatHM. WA
PtfT aa Nria am dalaM lala

Brahma,
far eine Singstlma
tiefe Stimme mit

Einzeln

:

No. 4. Von waldum

No. 1. Wenn du nur zuweilen ISebeM. f

0

No. I. Ba träumte mir, ioli sei dir tbsoar. I Jl.
Mo. 4. Aa
Mo. . Ia maiaatlHahli iihaii. 4
No. S. Strahn

No. 7. Die Schaar,
4 uT.

No. t. UobewcKtc 'i>i}<' I nfi, iii ir Kuhe der Nalor. « Ul.— Up. SR. Uadariad Satkaga für eine gtngsttmme mit
long des Pianolbfta. AOMBbe lUr tiefe gHMM Odt
und eagliKbem Test. Bell 1, t S s .Jf.

Einzeln:

No. 4 . Blinde Kah : »lin flostern geh* Ich saehea«. 4 jr.

No. 1. Wahrend de« Repcas: •Voller, dichter tropft OO^
d»., < Jl

No. Die .SprOde »Ich «lie pine Tiji'rin- t Ji.

No. * .0 komme, hohlr SfimiDernacht. i .<f

Mo. S. dchweraath: «Mir ist so weh om's henf. t* jf.
Ma. «. 4a d»«aaai aiah hIMa Moab ladla«aaMi«i^#.
M». t. Vaf«bar: alah Isgia miah «Mar daa Ualiahw 7% S.
No. %. Serenade! »Leise, um dich nicht za wecksaa. 4^W

Derakeekter, Hebert, Op. «i. Xwel leleht aufUlIgn
fttr Sopran, All, Teaar aad Baaa. Mit basoadsrsr Bsrtata
jugendlicher
aanKvercin«.
No < "Si,i getreu bis in den Tod«.

No. s. «Gosdig and bemkenig ist der Herr^
p«,dl. gllmaiaak«B^.
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rieh*, Albert, LMar MralMl
brle. Comp. 1177.

En««« HefL iJlt«^.
tiu rur Meiio- Sopran, Sopran «dar Tmot.

, I. iCt »chaoen dir Blumen «II« nr taMhiMd
•ui., von H. Heine. 50 S^.

, t. «ftn leocblcndeo SomnifrinnrRFn, dl pVM! Ol
, VM H. Mm. tt

Ii OMta Ans «M> flWM. M ^.
No. 4. »Mir Iriumle von einem KMlnfctod «U iimm« blaeMO

WanK^n., von ff. ff«<M. M IfT.

No. S. »Ach warst du mein, et wir' ein ichaa'rM LcbeD«, von

iVic. Lenau. 5« ^.
No. t. Die Um: .Ich bin <llt- Priazftsin Ilse and wobae auf

JlNMlfin«, von H. Heinr { .g

Zweile* Hell, f Jl s» ^r.

iwl tltioitiito Tiftilhtg im ~ ~ ~

fiopraa odär Taaor.

I. OmI 1111« ua Tk«r: 4
Mwtlt Adsa. >•

No. I. Kaab« and Veilebea: .Bltth* kMDaa Yellobea, *U1I anf

grttaer Flnf« M ^.
No. •. lOHMIin : »Es wollt' die JonKfreo Mh ailiUbB, «oUl'

Ii 4m Vaieni Garten gehn.

DritlaaHaA. t M ^.
MMHadff «un .Vir. Lmwm. UrtWBiUi «r AH (HaMMpiM

oder Bariton]

,

No. t »Drüb*n gehl diu .Siiniic «clindcn ond der milde Tag
•alaebliab. — No. 1. .Trllbe wird'a, die Wolken jacen und der

— Mo. •. «Aaf gabolaaon WaldeipCade
I totAbMdadMtaa.— No. 4.ammae mn ntAbMdadMna.— No. 4. MMMsanterfaug.

•Aar d«n TiM, dm n^u^ßimm, dM MoiMlw beUw
Glans».

Oad«, !Tiel» W., Op. i4. MyDm fUr dat Mo. ftr Pianoforte und
Violine b«arbellet von Fripdr Hermann. Compirt I Jl

Einteln

:

No, 4. Im Blaroen(tart<'U. In Ihe l'lowr Garden.) i Uf H Jt.
No. t. Am Bachr iBy thc Brook i Jl SD J^.

No. i. ZugvOKfl Bird* ol pi>»M|i«. i * Jf j^.
No. i. Alirnddammening. lEveninK-TwIllghl.! 1 Jilt 3f.

flllek, Aicaat, Op. t«. Icchs LtoAw für eine Siafallnme mit Be-
gMtaagdaoMoMfNla. Coapl. jr.

KlBüla:
No. I. SlilleOmUKoamkeit: »Do iMiMakh OB Wid koonat nieh

Bichl', von Hoffmamt MO FtlUtriUbm , It ^.
i. An ein v hOne» .Madchsn : »Wie die Ron' in deinem Haare-,

41-1 Vti- /.cnnu r.i)

i. I>er traurige Wandprsmanii »AI« rrfi Abschied nalinn,

von M. Stmrm. *i Jjr.

4. Lied : Waao d^in Auge (rauodlicb In dat meine blickU,

No

No.

MrdBvlir.

. « hl G moll. < jt. No. t In B«dur. i Ji M »
}iiH>ll. ijtt*». No. 4 in Aador. ijittäl.
fmm. tJIMi. Ito.« taAaoN. 4 JTM*.

So. I in

No. S in

lte.f bi

Hecar, Vriodrieb, Op. lo. Dnl OmIik« rdrTaaor«
BaglMUlOg de« fiannfonc Compl. S uT. ElnaalB:

Na. I. Aaasiihnun.' Ah- i-'-i.uMi«ciian brioglMdiah voa JWk.
Woifgatg von tiotthe. i 1» Jfl.

Hb. t. Die MUlo: »Wlo der Mond Im »ilberacbimmer feiernd

durab dia Lifla acbweblU von F. A. vom UtvUm.
4 Tt «.

ÜB. 1. HarMDa-Prtthllag: wrba* diebaifiaMMiTMn.1
«M iWto Ha**. I .# TO ^.

, Op. 41. Ii lalir liltn. (U. lIBitta.) ImI

Mb. 4. Ortdeaer, C.G.P.. Op. 44. No.«. Abeodreiho: »Guteo
Abend, licbrr Monden*chrin von HiJA. MtiUtr.

( ^0

No. I. L e V i , U a rm. , Op. •. No. •. Der leUte Grna« : »leb kam
I WaMa bHBlidiw,m.'.oonJIctoaderf. i^s»^.

Klrchuer, Tfeaador, Op. 4t.

Uoft «. 4 ur, Blnieln

Mo, « hl G moll

0
P
Cdv.

X'itT. WaUMUar. PM
ladaa. Complel 4 4f, MlMlt

No. 4. Jagdta«, iJIttJ». No 1 ITlMwaaMtn. Uli
No. I. IndllalrarSchluehi i Jl»of. ÜB. 4. IMdUyl.
No. S. Einiirdler* Alwndlied. 4

Op. liH. IwcilUiUir-UrMhafttrnaMMaMVIarBBiin.
No. t. l)<-lilirmiir><'li III E>. * Jt.

So. t. Trauermarsch in Cmoll. t Ji.

Paebtler, Wilbelm Maria, Op laaealoM Itldu in Marorka-
torro/ ftir das ClaviiT III »if r lUndi-n Compl IJT,0J[ Einzeln:

No. t In Adur. No. t in Bdur. No. S in Hnmll. Nu. 4 in ¥>%-

moll. No. In Clamoll a 4 te ^.
Op. U. OtaVMtantldtal für daa PMooforlo. Uea t.tjiit^.
la. 1

Na. I. WaldabaankaH. < «• ,f.

t jt ^9 ^. No. I. Dona nobis pae
»uMition \Ji\9^. No. Verl

No. «. Ilumomk«. 4 .JT l« j^.— Op. 44. OkAractmtidln Ii» i'olf«}llr<Hl
• jB, Heft 1. I .4 ^ Binielii

:

Mo. < Liitrr CyprvMipn. i 30 No. t. Sturm BBd I

4 .jr s» j». No. a. Banao oUinato. \ Ji%%M. No. 4.

Iied. 4J^M*. Maut. IIB Miobltad. *Mm. Mb.«.
'

4Jm^. ^
I llr Yhtloooall.

IBBLoipH«. %M.
.W.Op.aw. MIlMtafhiB mrdioOrial. HaHI.

• jr. Höhn. * J. BlBaato:
No I in c d ur. Na. t ia Odar. Mb. 1 ia laAr. Mb. 4 la B dar.
No !t in I dar. Mb.dto«dar. HB.TIa*«ar. Mb.« Ia Idar
k »» j^.

BiasalavagabBa frShar araahiaaanar Warka.
» Mm aa, t»Wa iMf—fcaWMi Wr Orebaaear. Ptrnaaa-

forte zu vlor MaoaB boarbellel von Theodor Kirohnar.
KlaaalB:

No. 4,i'( in Cdur u. Adur, No. 1 In Ddur, So i.S in Bdoraad
E'tdur, No S.T Cdur und E« dur ,

No ^'< Cdur and AAV»
No 14 H In Cdur u. G dar, N». I< In fitdar k *0 ^.— ZwJir leaaattea für i)r.-i)->«t<<r. ParHaaotolBiailarHladaa

bearbeilel von Theodur Kirch ner.
Eioaoia:

No. 4 In Odar, No. t lo Bdur, No. S ia Odar, Mo. 4 Ia Badar,
No. s Ia Cdor. No. • Ia Adar, Na. T ia Ddar. Mb.S Ia Bdor.
No. « Ia Odar. N». 4« Ia Badar, Mb. 41 Ia C4ar. Ha. 4t to
FdarkM,fr.

ZvClf daatMte Tlaia lUr 0<«b«Mor.
Banden t>«arbpil«l von TheodorKircbner.

Einzeln

:

No 1 in Cdur, No 1 in Adur. No I in Fdur, No 4

No. S in E>dur. No « in Gdur, No. 7 in Cdur, No
.\o. » in Kdur, N». I« in Ddur, No 44 in Gdur
No. 4t In Cdor 1 .# so j^.

nilor, rerdlaaad^ Op. isa. lattraMaUUMafea ud Chir» sum
dramauachoB iMroboB aMaa laaMata ima C 4. Mnwr.

Bioaala:

Mo. 4. bkoda-Ov«artafa. « JTTC*.
Maraeb BBd Chor. | "-r^-| T-TlT tTlBlll ]

I 50

EiilK' ii'l U.i> H!ut),;<'liUK.M \ MWkM.
Cbor der Moosieute. 4 .4 5»
VbrwaadlaBt «nd PaaBobBr. 4 ««M j*.
KakaMant. KJtWt^.
Verwandlung aad KaUBBebar. iJinM,
Eolreoct. In doa LUlaB.) I 44 ^.
Zam ScbluM. t Jr4«.'~'

in B dur,

III A dur,

«0

Mo «.

No. i.

No. 4.

Mb. 4.

No. g.

No. 7.

No. ».

No. ».

Ei«lM»l.Li, flnaaa
Bloteln

;

No. «. Fantasie. 4 .dT «• Ma. t. Fog«. 4 M ^.

InLgMi
14«. —

— Druck von BreitkopfA Birld ia L#rig.
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laktlt: Deb«r dl« Co»itltichkeUen in uaMren Op«rnl«xtrn. — MpnnlinI nach Mittheilungen vnn Carolme B«aer uod H. Mar«chn«r. —
AMClgeo ODd Beurttieilungen Ünatrumcntnles o-car Hoif, Ci tu crl < ;i ' J ulius Hontgcn, >cr<;n«de Op. <4, Arrsngcroenl für d«-.

Pianoforto lo vier Haodeo von Eonlbert ROolgeo;. Li«d«r (ur i ini' Mimme Vct<\ vod Lili«DcroD, SechtLMw]- AnrnaflMBMMf fttr

Vkolonotll. Harmooium Md PtMMÜoft« [Aug. B«lDhard, Scencn .iu> Hic htrd Wtgner't Lob«ogiia). IUiMl«r4|BffeaalmPla.4: «MI
Jo». HaydD, No. t: voa B. aombMg)). — LeUlM Wort. — Bcncbl aus Lelpxig jScbluM). — Anulger.

Dtbar4iainiH

Ute «• UMMlehkeitea !
texten.

ttüiohkait dar modemaa Oparamta*,
in jdngitor Zeit enttlaiuleaea 8«9^ siDd, welebe hier ioa

Auge gefasst werden. Wir wShleii .ibcr abMchllicb einen ill-

gemeineren Titel, deon wir iiK'chii'n verhiUru, dass uosere

Worte »lü eine Potemik g»'^;>'ii .Ih'^i' .illeniL-uesten Op«rnlexle

•ufgefasgt werdeo : tie wollen, oboe irgend wtkb« FaindMlig-

k«4t, Diohu Min, aU die unbefangoM Mnebtaag aiaar Lage,

die scfaoQ Mil Magerer Zeit beeUht, aber

meiiMchadUelM Gestalt aDgeooaaMO liat.

i. Dar» ia larito aaabao vertsffent-

Mh bei, oater dem alwea aaffellendeo Titel : «Oeiietzgebun«

anrf Opcrulexl. Eine Schrift für Wüniier.. *) Der bej.ihrle Herr

Verfasser lial ^ich im Laufe der lelitcn Jiibre bereits über aller-

lei mubikalischu Streit- und Tagesfrageii recbt bSufig vernehmen
lassen, uod zwar in jenem erregten und etwas polternden Tone,

wie er alten Leuten «igen zu »eiu pfle^^, wenn sie noch ->io sp«t

•ich oatar die KlaapfBr miacbeo. Viele Freude hat er deesiwlb an

L aaeh aiebt arlabl. viele« Erfolg kann er niebt anf-

(trade weil »i« uni

aiae Menge befUger Angrili bai fan afbe kflaean, davon
bin ich aebr wohl überMOgt; aber in lolcben Plllea bekenne
ich mich schon seit fünfzig Jahren zu dem •chrinsteUeriacben

Grundsatz von Goethe : s« Un);e man mich nicht beschuldigt,

silbeme Löffel gestohlen lu haben, wenle ich schweigen !t

(S. 8.; Kmis. Der erste Angreifer in diesem Kalle w,ir aber

docb Herr Dom, and wenn nun die zuerst AogagriSeaen den-

Goelbe'anhaa Srnndsatz von den silberan LMfcin sich

a wardeo sie ebeofalte MkwalSMi, also ihn

i(rirta>a«aa
aa, nd waasbalb macheB wir biarfibar WorteT Nor deashalb,

daraa tu erinnern, das» e* dem Herrn Verfasser noch im-

nut nicht ^tclunficri ist, Gi-MhitV uiiiJ TjIi .luf scbriftslelle-

rtagbein Gebiete dem früher m der MuMk bewährten gleich zu

Md Opemlatt. (tlna SehrtA Ibr Ittaoer.j

ini. tfiMiB i. S?M4r
"atoikb Dan. Barila, BahliilMir-

av.

Wir
saiM Warta «<

solches schon mehrfach badaoart,

dar ihan la Gabola

Baaaadars im «oriiegendeD FaBe, denn der Gegeastaai

Ist wkbÜB aad dringlich. Aber es wire zu wünschen, da«
der Ver&Mor ibn demgemSss behaikdelt hiitio, nicht etv.a noch

erregter und heftiger ,
wohl aber eingehender und allsouiger.

DjJurtti trst. bihiiuptoii wir, hiitle sich -ein dauernder nach-

hsUi($or Eindruck erzielen, also das von dem Verfasser erstrebte

ZM erreichen lassen. Jetzt werden diejenigen ihm betatim-

MB, welche Ongst danm UberMagt wataa ; auob um% aa i

dsas bin aad wiadar ein

t wivwn wasa aND vvnwnaBT wici
taa,aia wird sieh angagrilTeo (Blilea and bei ihrem aGeschmack«

bebarren. Denn die aWahrbeit* bat Herr Dom ihr wohl geaagt,

.ihor ilii^ Auiipn h.jt er ihr doch eigentlich nicht KCiifTnal, asd
nur das letztere verm(>chte eine Umkehr zu bewirken.

Dies alles ist nicht im Enlfernle.sien geiiu.ssert, um gegen

das Schriftchen zu polemisireo. Wir machen hiermit vielmehr

nur einen Versuch, eine Basis zu finden, auf welcher wir ans

mil dem Herrn Verfasser verstlndigen kdnneo. Was uns data
ermuthigt, aiod di« Sobloasworta desselben, in welchen er ga-

alata: aWir aiad AUa taiiBldit, dia alaa

aadarn dank IMdaa: oed diaiaHn
sieb lnMriainBal% eadja daadUMpr aafdaratoaa SaNa
geduldal wöda, daala IVaober ward« auf dar aadara gehan-

delt.« (S. 8.} bt nun dieses die Wahrheit — was hier nicht

bezweifelt wird — , so müssen wir gemeinsam den Gründen
einer soic hen i"..il,iiiiitlil n.ichspiiren und Jeder mU5s zu M-Mncra

Theile besondere Toleranz üben gegen die Meinung des An-
dern , denn ein rechthaberischer Eigensinn würde m diMMI
Fülle jede Wendung zum Besseren unmöglich machen.

Der Gadaokaagang des Verfassers ist folgooder. Er kaflpH

an die Dafaaltaa iai T
'

ad ftraot aieh dar bat

dieser verinderten StriSmung wünscht er nun auch die Theater

bespült. »Was auf ihnen schon gesündigt worden, und nament-

lich im Gcbielo der Panst r liraiuen und Singspielposiseu, welche

auch unter unseren Landsleulcii heg^iblu Nucliahnior gefun-

den. — das bedarf hier keiuer weiteren AuveiuaDdorselXong
;

jeder Tag bringt neue fr»nz«teiache Laacivilalen, oder Wiadar
AoahdialMir-
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schreitUD« der Greozea des AnsUnd«« Mileos vat«rlSndi«cber

SehattipMdicbtor aoU b»i di«Mr 0«l«e*abeit noch unb«rilbrt

bleib«n, weil ich mich vorwat mr Mif eia spacMlM FeU. aof

«Ha deotnlM 0|wr, iMMigar taM|l: aof dantooke OpmrnMb-
itiBg, bMcMalao «rlH.« (8. l.) Dt «raaM ar Mb ans aa-

fort XU R. Wataar, MlBeai alleo oder vtelmebr fraberen Freaad

und GeQoaaen, am ihn als die Haaptqnelle zu bezeichnen, aus

welcher die Verdorbniss flii^ssl , die dann Andere verführie.

Hierbei drückt der Verfasser sich nicht nur über Wagner selbst,

I auch io nebensScblichen BetrachiunKr-n ungewöhalich

Er schreibt zum Beispiel : »Heuligen Tages fehlt es

1 an Münoern, welche zwar angeblich entrüstet sind über

I pMa VarhaUnav im Kanatwerk , eine VertofiUnni die—
..ahr ahnan alt

aad Waaaaa, namadlcb aneh dar danllalMa Uaba. Et M
beides verdamnteam-erth ; das zweite halte ich Jedoch fQr

stcblimmer , weil es verstanden werden rauss , während das

LT>ii- iirirli int^s'. er>'.,iri:len wfiiit^n liano. Aber gerade an sol-

chen Ausw üchsen « cidi t sali eine Kla»se von Künstlern. Ken-
nern und Kritikern , einer Horde überspannter hysterischer

Weiber nicht zu gedenken.' (S. S.) Dieser erschreckend harte

Attsdrucli Ober die Anblngeriooen der gezeichneten Richtung

Dl

wttrda ar anter fliMa dtaaelba HnnlglhMgkalt aa Vant,
dung und Ch.iral^er bemerlen, v,-ie unter den übrigen Men-

scbeniuoderti, und dauu nicbi mehr von »einer Horde« reden

(Scblusa folgt.)

BMlllDttheOiiiigen von
und H. Marachser.

Za daa ParaOoNehkeltea, weldie ee nnn einiaal grfindlicb

mit der Menge serdorLcti h.itj'-n
,
gehört vor allen der Ritter

Spontini. Der Geschmark hat in den letzten vierzig Jahren

gros'^p WrindUinfTpn erfahren; alle Werke haben neuen Platz

gemacht, wie immer , frühere Lieblinge sind vor noch Sltofea,

die damals vergessen waren, ganz erblichen, und in dar Oper
•fad nnarMita Yariaderuat«» vor stell ga8U|M: abardMi

BrMMt
I «akbe nie-

I te 4araa Aafelegen-

mebeo kann, obne
voa irgead einer Seite larOokgewIesen zu werden. Endlich

wird aber der Tag einer gerechteren Bcurlhoiluns auch für

Spontini kommen. Seine Zeilgcuüsscu, die beiden bcdeulend-

alea Musikgelrhrten ,
welche Berlin damals be.'!.l^s , }i\nr\ iimi

Dehn , waren fast in allen Hauptsachen AoUpodeo , aber darin

itimmtea aia baMndig äbereto, daaa die Bertioer sowohl ge^en

Spaaliara Panan wiaiaiaa aaiaa Waakaaabtaiiaieii aaiMaoht

1*
•aaar, dIaaHlariaaTM «Ana
Arnold Wellmer TerBffeollicht sind (Berlin (176. zweite

Aaflage in zwei Binden), Rodet sich alles erneuert, was Berlin

for SO Jahren an gehlssiger Nachrede über den grouen Com-
ponisten und Dirigeoten su Tage RMerte. Es ist lehrreich,

sich dasselbe zu ^c^gl ^ll^llg^||||Ml, «frUmOM daher dia laopl-
sachen wörtlich mit.

Im ersten Bande der erwtbnlen »Erianeruo^en- erhallen

Briefe bereits Einiges äber Spontini, gleichsam als Vorspeise

zu dam derben Gericht, walohes der zweite Band auftischt.

Die Brierstellerin besetaraibl aloea Basoeh bei der gefeierteo

««Mte Mildar-BaapMMa, «alaba Ha kOkl oad aonickhal-

laadfeni, oadflOntlM:
•Spontini kSnnte als Feadsot zur Milder dienen, waadia

Tbeilnahmloeigkeit , das kstia snrückbaltende Wesen bettUb
Nur muss die Milder mit einer edlen MannorstaHMt lUld 8pOB
tini mit einer Wachsfigur verglichen werden.

»Der italienische Maeslro li il unschöne Züge, gelblich wei'isen

Teint, trügt grosse Vatermörder, immense weisse Halsbinde, in

welche sein Kinn stets zu versinken droht. Die schwarzen

Haara aiad als angawühalidi bober Titus frisirt, die Nase flaeh,

brail. Ma latn« Geelalt sieht vomebn <

äa aar dam fHrigenien-Polt alaht and l

taa daa ktafaMB Stab aehwingt. Spontfal aMit bata I

grosser Gunst — beim Publikum aber fast gamkht. Mar laM
bewundert ihn, wie alles ltalieni.<icbe in Musik und Tanz.

•Frau von Spontini, eine gepMizie Französin, hat das ex-

clusive Wesen ihres Mannas angenuinnien und gleich ihm noch

nicht zehn Wörtchen Deutsch geleriiL -Sie spricht nur '.üu

ihrem Paris — gleich einer unglücklich hieher Verbannten. Sie

bewohnen ein prachtvolles Logis , sind von vielen dieostbaNM

Geistern anMohwirrl uad maehen ei

aSpoaiial lato !!4MB Qiain Mil anf I

tem FnaN— abar ar M aüaiahllg
ten Opera aaeh Miabaa wad wSt grBiaiar

'

Scene s.etzen , hundert PmImb ballen und die Stimmen der

;irmen Sänger und SUngertanaa auf seinen beliebten Ambosse*
langsam zu Blech hUmmcrn .... MiiaBBd darf IBb biMlM>
reden. Der König schützt ihn.

»Des Publikum bat seine letzten SrhijpfdnKen nicht beitillig

aafgenoaunen und wirft ihm mit Hecht Mangel an Melodie nnd

zu massenhafte Orohester-BegloitaBg vor. Freunde Spontini's

darah die Iwararttraada« Aagri» dar Kritik aad

Dass »Die TesUUn«, »Ferdiaand Coriezc zu den
sShien, scheint ihn nicht zu beglücicen. Oraf Brahl liat tM
von seinen PrÄtensionen zu leiden

»Und diesem steinernen Gdsie musste ich bei einem Diner,

von seinen wenigen Verehrom ihm gegeben, gegenübersitzen.—
sogar ein woihrauchdufiiges Gedicht vortragen. Madame Milder,

Madame Schulz — un.Mre Primadonnen — sassen zu seiner

mir. Bei TiMh

kt. Iflhadi— aWtndarl —•<

ZQge Spontini's einen milden Ausdruck annehmen und etwas

wie Thronen in den harten Augen blinken .... Sie brachen

sich aber keine Bahn — diese Gefühl vcrralhcnden, Herz er-

frischenden Tropfen', Der Italiener halle den Augenblick der

Hiilirung leicht überwunden; gefasst, wie %orher berechlMt,

theilto er den Lorberkranz und überreichte die tUIften Nadaoa
Milder und Madame Schulz , io gebrooboMgi OaoilBch hinza«

fSgaad: aSBagwinBao— LoiiMr— eabOlut— mir— Stag —
•Wla garaa hMte ich ihm zogemfen: Nicht

Aagenlilicke kSoneo Sie gemölblich Deutach empBodan, saflist

aleirt im Kreise Ihrer Verehrer — und möchten doch bei Deut-
seben Sympathie erwecken ! — Da wurde es mir klar, dass

Graf Brühl mit dem versteinerten Miieslro viel .lu'^/iistelien hat.

Orsf Brühl, ganz Hingebung und Begeisterung für die könig-
liche Bühne, er, der Goethe und Schiller gekannt,

sischer Dantailoagea in Waimara Glaaapariode
muss sadi~

ila iß. tg«—«gg.)
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m« M aar Jto Oaf«Man. M» DwrtHhta tiad doch gv

geffittthliehe Leut«. Weon «in AoallDder nicht dtutach iprieht

and sich oicbl genau beoimint wie die Eiogebornen, m hat er

kein Gemiiih und da» HJeuUcbe GemUlbc veriangt es, ihn za

Terlacben oder zu verlästern. Spoiitioi könnt« doch bereits

OliiOvicl Deutsch, li.ivi Gr bn einer Huldi);uDg zu sagen

miMUhl«. den Säo^riaoeo gebühre der Krani , da »ie ihm

na wbolten. lo •eioem ganna BcnehiDen wird kein

MliHli««1«Vl
wi Ii «>Ba«—w

Dia

dte danl« am I

•ebaft kam ; wta sie baaehraibt. aisd lantor AaMUarfiilaa «sd
ante Bakannlachallen. fhre Worte geben nicht eigne Beobach-

longeo, zn denen ihr in diesem Kalle die Fähigkeit mangelte,

londern Berliner Vorurlheiie und den weltbekannten Geeell-

(chaflsklalwh jeneiw Metropolis. Dem »Italiener« gegenüber

wurde die »deutsche« Musik auf den Schild gehoben, und unter

diaaaoi Feldruf hielt Alles zusammen , wenn et gegen Spoo-

tW giaSf iher sonst bunt durcbeinaoder und krakahlt«

Ali Scbanapialarte gahSrta CaraHaa

Oraiie BrflhI , waa die Laaer bei dar folgendan SehOdarang

Bichl Tergaaien mOaaen. Dnd ferner ist tu bedenken , dass

dioM Schilderung durch den Herausgeber und Miiarbciior

Arnold Wellroer erhebhch ausKCweilet und aufgeputzi i^t. Aber

im Ganzen ist dieaellM deoDoch . wus die damaligeo uiusikali.sch-

tbeatnlischen Verhiltniase Berlins bolrilll, als Ireu anzusehen

nnd aas diasam Grande wird sie hier mitgetbeilt. Bauer &
' Cibraii alao im iwailaa Bande bei der Baspraebung

Mosikdirector — Laigi Gasparo Paeifloo Ritler voa Spontini.

>\l>lhrend der gUnzeoden Stegesfeste zu Paris hatte Kftnig

Fneiinrh Wilhelm an der r.nisrbrmien Musik und ilerii sinii-

v«r\« irrenden Pomp »on S()omini s üpern : »Vestalin' . »Ferdi-

nand Cortez« und der neuesten (jelegenheitsoper : iPeUge. ou

le roi et La paix* (i 8< i) so grmitts WobigaftUaa (afundan, daas

ar dam Componisten in Bertia aina hammtMÜt IMBh( wrf
«iM badauundao Oahal» «rtot.

imlMmJlHM"ab OnfMWMiMMT Dwl-
laala ja dar Marii Aao—a Ba*.wrw MwipMIitiB Ofcai-

aa nna Maaiar artngaa. Sein groaaa* aaMilanadiaa TMani
regle sich aber friib, so dass er der Kirche enilief, sirh ganz

der Muiuk zuwandte und uacli gründlicher Ausbildung au Con-

senratorium zu Nt';i|ifl x-hon mit zweiundzwanzig Jahren aeinc

ante Oper schrieb, der m den nächsten vier Jahren nicht we-
als vierzehn andere folgten — leichte flüchtige Waare

1 voos Winde fSr Immer verweht. Aber damals fanden sie

M Moblblfitigen Italienern so gro«sen Beifall, dass dieser

I ÜHfaia ia dar InM daa Jnagaa CaaaponiataD

i fta UaanaMab aaOk dar ^n-
Waliatadt Paria nalar dam aaaae Kalaarraidi seines

GMefces und seine« Ruhmas Flügel so versnclian. Ond es ge-

lang! Spontini wiirilo .Mcisilflircctor der Kaiserin Josephine,

deren Gunst es itini eriiiuRlicliie, nachdem drei seiner kleineren

Opern ziemlich spurlo- m l<>!i Partsern vorübergegangen waren,

Ende tS07 seine ncuu liLTOische Oper: »Die Vestaiim — in

dar ar aeinen nächtigen italienischen Tänzelschritt aufgab und
Glaefc's arastan Spuren folgte — in der Ordaaen Oper zur Auf-

(Gbrang la biiaiaa. mi feaiaaMhaadam Brfolgal Der Kaiser

Mala dia Opar aagw aiaia traiaa. ^Miiai'a alabau
maaOpar: afarttMBdCartaaaatMhlaaaraitlnalaaB Raha.

Aber markw^rdlf, M* JaUt an ging's wieder abwIHs mit dar

Caaipaaitiaa nad dM iMm, nbglaioh Spontini kaam fOaftiad-

iilklla. akardaaCarlaa

ifakevolle Herraduachl schon nach swei Jahren als Director

dar Italienischen Oper ond bald auch in den hervorragenden

musikalischen Kreisen von Paris unm(»i<licli gemacht hatte —
— und so folgte er t8J0 den wiederbollen und immer glln-

zenderen Anerbielungen des K(jnigs nach Berlin als Geoeral-

Mnsikdirector und UoflcapallmaiBlar. Und da war'a mit Rai»
und Frieden i

»Eine Cnterordnung unter den Geoeral-Inten<!;in;e:i . wie

es doch die Ordnung und das Gedeihen des Kau/mi Kunhtiiisti-

tuts erforderte, war von dem HolIiiijuiIi und der Herrschsucht

eines Spontini von vombcroia nicht zu erwarten. Der gute

KSnig wünschte ein freundliches Nel>eneioanderwirkeD der

Opar unter Spontini und des SchaospieU unter Brühl— wollta

aber beide Institute nicht votlsUndig von einander

IfaNMaaMdoohOpari
laalaaaiHaawlMlMMMaiklaaah spttar noeh lamTlnaHlt
denaa!banDacorall«BaB,Coi(iiaanandDaia(aUarn. Tiela8dbaa>

Spieler wirkten aneh ia der Oper mit nnd die Statisten den
.Schauspiels bildeten den Chor der Oper. Da fand ein Spontini

liiglicb Gelegenheil, sich mit dem General-Intendanten zu rei-

ben und ihn zu chicaoireo. So kam es vor, dass wShrend
MiUlner 1810 die Proben zu seiner >All>anaaerin« abliieU, ihm
plötzlich die Statisten forlUefea, weil sie von Harra fl^oaliai aa
Opemproben erwariet wurden. Uad gegen

der gekrtnkte und rachsüchtige aiUe Diditer

'FadaraaiaasYiafaadswaaiigplilader«loat Mlahli

inalkdiraelar — oodam gegen
Intendanten, als hOcbste Tbeaterspttia.

>, Sparen! Sparen! Sparen 1' — bekam Graf Brühl trotz

jenes Hardeiiberg'.scben Worts immer wieder von der obersten

Kinanzbebörde und von dem sp.irs.impn Kijni^e zu hören, wenn
sich beim Jahresabschhiss i>i[i heiii ii m de r Tli-Mierkasse fand . . .

Und doch durfte Graf Brühl es nicht bindern , wann Spontini

Opern mit verschwenderisebar Piatlbl. dIa
~

varaoUaag, ial

Moiart, Glaeik lulialiBiilwfc «anfeilt nd i

gehabt hatte, aadi aaaaraa daBUBfeaadaapcatilaa aaiaeOpan-
biibne ermutbigeod zu dffnen, — jetzt zu sehpn Spontini

Kute deutsche Mtisik und junge deutsche Cumpciiii>tieu , die

seinem Opemruhiu ^enihrlich werden könnten
,

geflissentlich

vom Berliner Opernhaus« fern hielt. Das bat be.sonders der

arme Weber erfahren.

•Nach vieler Mühe twtun Weber und Graf Brühl es er-

reicht, dass sDot FreiacbStsa zur Feier des Siegestages «aa
iaUaiAlltaaaa am Ig. Jaal Utl iaBariianrAaflübniagkaB.
DapCoaipiala dawi
lioer Opar Ifaaikdiraelor su wardM, ^aawuawii te <

geordoeien Stellang zu Spoalial. fliaf BHHil varapracb ihm
zur Erfüll'ing Jh scs Wunschaa aafeHa ganzen Eiofluss beim

KoniK' .^.l(^li^^<>ndcn : wenn >Der Prsisobfiiz« dem Hofe und
dem l'iih: kiim gelicle. Spontini hüllte sieb hl llB VaiaifeMa
Achselzucken: Nous verrons, Monsieur

t

»Und ob »Der Freischütz« geHel ! Er versetzte gans Berlin

in einen Rausch des Entzückens. Das Haus jubsite dem diri-

gireoden Componisten nach jader zündenden Mustknummer an
nad Wabar'aAgtMflnfellaa: lebbabaiaaiagtl lah<waMaia

oll aa dbm lhBlkp«ila «ad trar dia-

daakbaraa Poblikaat dirigiraa. Dnd waa warda Iah i

Mbafn— weit Uöberea, Bdlaraa, ala i

Ml Mal _
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luriK erreicht habe .... Da rauschten, wie es damal» in dem
kuEul begeisterten Berlin bei fE-.lliclicn Gelegenheileii Sille war.

voo den oberen Logen lo$e bunte Uedichtbliiiier nieder —
wmrme Huldigungen für den ScbSpfer des •Preiscbütt« — mit

chaifea MUobieba« geg«i Spontini, beMnders selten den

lIiMikllfiB aad wahmtonigMi Pomp in deuen kürxlirb lufge-

I T«ne des Gedichts

:

«Dein Ziel keinem plumpen Elepbioteo gilt,

Freischütx jagt sich ein edler«« Wild !•

irhmr dimm CMiehla ww Prtedrioli Fdntar. IMm«
—MidwIriMArMiMr ^bM •terWtbar't
den TodeMiHi. QkMMl tanllWgto * iM vor

dam ttoMitigen Sponilal ml twWfcBWelm am tiielntaB Tage

!• Berliner Zeitungen folgende ErkllninF;

»Nicht versagen kann ich es meinem ticfergriUvaeii iJemüthe,

deD iu:igsten Dank auszusprechen, den die mit walirh ift über-

•ehweoglicher Uüte und Nechciclil gespendete Theilnahme der

•dien Bewohner Berliu bei der Aanübruog meiner Oper : »Der

VtainhlUi ia aata- wwMkt. Toa >mim Herw mite kk den

ftwdlg MhalilUB Tribut ttom fci tUn ThälMi ao TcMIm—mn
•bgenmdalM DanteOuaf oad d«B «ahitefl iMnIlohm Bitar,

deo aowohl die Terehrlae SolortneertoMD and Slngtr, ds dto

treffliche Kapelle und .las Ihätige Chorpersonal beseelte, so wie

auch die geschm.-irl. volle Ausslattutig von Seilen de» Herrn

Grafen Brühl und die Wirkung der sceaüichen Anordnungen

nicht vergeaseo werden darf. Stets werde ich eingedenk .«ein,

daa* alias dieses mir nur doppelt die Pflicbt auferlegt, mit reinem

i ««itor asf dar Kmalhahn Bkli tu veraacben. Je mehr
liBlMlt maiBat Slnbans bewuaat bin, je

> mit im alMin hüliw Xfoplia aal«, darin

niobt verdieoan, weon iah nicht hoch su ehren

1 hoch 10 ehren ist. Ein WHzspiel, das einem be-

I Manne laiiui rill NMiK-l>ti< h svlu kann, muss, in dieser

Weise fBr roirh gesfirochrn, mich seibsl mehr verwunden, als

ein Dolchstich, l'nd wahrlich ,
bei der Veriileirhiinij mit dem

Blaphanlea ItOnotan meiM armen Eulen uod anderen bannUiaaa

Spectacula der Sponlini'^hen Opern. Weber reist« nach der

dritten Aufführung des »FreiM-hUtzi nach Dresden zurück, mit

dem traurigen Bowussl^in, das-s der Herr Geoeral-MiiNAdirec-

lor sein ewiger geacbwomer Feind und eine Anstcllunji bei der

' Oper ein schöner — Traum.

I aafar barla KUnpIa, durob-

I •BWfaollw« to BiHMliw «IM bn
BarUaar Opandiaase tur Atiflllknmf kaai, Makiaa sie in

WiM bereiu Triumphe gefeiert batta. SpodiW balla die Oper

lurückgew lesen, wie ,1111 Ii •pÄIer den (Oberon« Seine Feind-

schaft gegen den Coniponisten ging noch über dessen frühes

Grab in englischer Erde hinaus. Das wu'--ie Weher nur zu

gut, denn er schrieb noch kurx vor seiner englischen Bei»« und

aaiiaBB Tode an seinen Praund GubiU nach Beriin : »Ich wSre

gara aoeii omI wiadar ta Bach gamiactat , ao langa aber dar

idiBiobt. Ich möchte nicht gern

liali äbaraiaMan aahata hriM, ai * MTa
Uaibt weg.«

aOb Weber der Kunst nicht aneh linger erbalten wlre,

der Vpsilon-Ritler ihra ein friedlii Ii Pllitileiii in Berlin

I, 80 desa der kranke Compooist nicht im Winter nach

London »ein gut Stück Geld ta erwerben , denn daa Ida kb
meiner Familie schuldig!« —

t

•Die Antwort wohnt über den Sternen!

»Seil» erlich liiiite Grif Brühl eine Aufführung des >Oberon«

durchgcMtzl , wenn nicht das > KönigsUldtische Theater* die

Oper berats für 800 Thir. und eine Tantieme an Waber'a
Erben angekauft bütte. So erklärte der König aaibar aa He afaa

Ebrenpflicfat, dasa dar •Obenw« in ^

ilbar dia ktalglieba BOhaa gaha. Di«a Opar aK
Olaat ia Seaha n aalaaa, war Ia PHHiltag Ittl daa Orafca
Brühl letxte schöne lalendantenthat.

»Der kostbare Blephant der lOlympia« ist lingst vermodert

und vergessen — die «:irnien Killen lind anderen harmlosen

Gescböpfchen« des FreJscbütz« flattern aber iMch ixnmar fröh-

lich über alte Bühnen. Daa MMftaBM BanaaUig aad<
ist auch ein Weltgericht I

•Der Ypsilon -RiMar von Spontini verrtaad

lad dia Hartaa dar

bohaa Oravallaa , dia ntr Jaaala la Oaaiebt

Iclopfto eben Vein gewinnendes Herz In »einem Ambos-
getijuituer und Taiiitamgetöse, noch hinter der prkchtigen Brtt-

lanlbuscnnadel, die mit daa Htailf

in die WetI« (unkelle.

und

InsfaraMMtalM.

•atarBalf. CaactH Ibr ClaTier iiDd On!lieal«r. Op. 4. Pttr

Ciavier allein Pr. i Jf. l^ipxig, Brpitkopf und Härtel.

AU Opus < ein Clavierconcert — allen Respecl ! Ja, wir

respectiren den Pleiaa, daa tdebUga Siraben, die solide Factor,

finden das Coocart partkaaweiaa aooh recht bübaeä und siblaa

ia Werk
taH hma Im Pak rahaa iaaaaa, gnia AMadaniagt-

gedanken abwartend. Daas er aalaa Ideen nkkt Tom Himmel
heruntergeholl hat, machen wir Ihm nicht zum Vorwurf, aber

er hSIte bezüglich der Molive metirf,irh wühlerischer M?in und

uns ein wenig mehr Neue-; liefern kimnen. An ein derartiges

Werk ist man berechtigt in die^^er Hezieiinng höhere Anforde-

rvagaa la atellaa. AUaa in allea finden wir daa Coacart aiolu

Mir, abar aafenaagmarth, MHMlA Opaa 1.

für BUsiDatmmeate (Flöie, Oba«^
Clariaette, iwei Börner, iwei Fagotte). Op. 14. Äl^
raagemaot itir das Fiaonfnrta wa vier

lillKMKpai Pr.^ 7,M. Mpiii
Hlrtal.

Durch die Streichinstrumente und das Ciavier sinil die Blas-

instrumente mehr und mehr in den Hintergrund gedrängt und
nur auanahsisweiae bört man nach aia Flöten-, Oboe-, Claii>

nettenooneerl, vom Fagott und Hera gar aielit sa radaa. laa
sollte regelmässig von Zeit ta Zeit aueh dia BMaar la Wait

iB Toa kaaoM laaaaa, ämm ila wollen uad
babaa, Ibra Baaalfertigkeit sa

zeigen und was man ihnen In dieser Beziehung gewährt,

kommt dem Orchester zu gute. So ist e« such dankenswerlh.
wenn der Componml >.!< h ihrer .inninirol und für sie schreibt.

Hier haben wir eine CompoMtion für oben genannte Btasinslra-

I

I
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bestehend aus vierSHIzen: Allegro. Scherzo, Andaote. Allefiro

visace. I)pr iii.ir.iktiTi-ili'-rli<', fr<Miii(tlirlie iiriil n.u\i' Ton iler-

««Ibcn hal iin'^ •^i-hr .<iiKoi>riPchen und >o»eii .ich nach dem
Amn^einent für CLivirr ütiheileo ttasl. iniKt sie der Etgen-

IbQmiicbkeit eioe» jedeo InütrutneaU gebührend Rechauog und

i«t dankbar fOr die lostrumeale. Die betreffenden BlSser wer-

W«rfc am

UMitr für eine Stimmt.

lr«ineSiii«tiiDine

mi» J«|Mt>Bg det FiUMfNlt. fr. un^tt. Idlltii;

IfdikiffaDdHilrtel.

AMte LMwa itolM aod Mrt mn teM hmm. im ihr

TtrhHtr itail n tat Comfeaimii «o» Fach teMrt. Sie

U«iM S«tzf«bler nicht in Recbnong gebndil. Zn dem AHon
liefert naAenUieh das letzte Lied Belege. Doch ist den Liedern

rine gi>wi^'i<' Niiblesse und StiromuDK nicht abzusprechen, aocb

finden ii geiungene Einzelheilen. Itifi Streben des Verfas-

era, elwÄ* (iules zu bieten und ijber.ili liiMi Ausdruck natür-

Holmr BmpQndung xu erzi«l«o, ist jcdenblis uoveriwiuibcr.

tefut ReiibaH. Strnea aus lichard Wafner*! Lehea^a
für Violoncell (oder Violine' , Harmonium und Piano-

fort« bearbeitet. Op. 17. Hcfi 1 Pr. Jl 3,60. Heft 2

Pr. Jf 4,50. Leipii;, Breilkopf und BUtaL

Baflondm HanDooitiaiapieler werdaa dltM Bearbeiiuofien

IWldiK bci;rüvvi ii und Verleger und Bi'arbcilcr dankbar sein,

daas sie .IUI Ii iliri r einmal »ich angcuoiuraoD haben. Uic Sachen

Kind mit iiss, hicl iicrwL'^U'llt. von MfMMbmtr Klangwirkung

und nicbt schwer zu execuiiren. Frdk.

Uli. — No. i

No. I : von Ja«, layds. Partitur Vvis

von B. lambarg. Pftrtitnr Pr. J( 3.

wilk«pr«dBMeL (l«7f.)

NachJeiii liisr friilifr von iticsor cuMjon Ausgabe die Parte

für die einzelnen lnslruni«?nte angeüpi^l sin<i !s. Nr. 1 Sp. 19j,

theilen wir nun noch mit , di,s.s ilu^ hi-iil.'n .sindc jetzt

anch io vollaUindtger ParUtur vorliegen. Hoffentlich werden
Compoaitionen fortfabreo. All und Jung zu ver-

fBr «ine osabaebban Zait. FniUeb, WM« w
I msanwlrtiger ttnaUiMlMr gtaft, M

dann dto Aogrili» auf Tatar

Haydn sind aus gewissen Gründen schon weit waniger ai^-
flUiriieb. Aber auf Romberg müg nach Herxenslost geachimpft

werden. lller»on bat vielleictn nuch Nn in.inil einen >o aus-

giebiKen Gebrauch gemacht. aU unKiu^st Herr II Krigar in

Liiuiau •Ge(;enwar1 > Nr. 9 vom (, M,ir/. d. J.' . Durt wird

beneblet, dass M. Bruch Schillers Lied von der Glocke neu

oaMfKMrfrt habe, das Stück also, dareb daaiao Mnsilc Romborg s

Naaaa Mieh beute bauptaicblicb einer grSaaerao Monge bekannt

iat. Rombarg alabt Jettt dem nanan Compooialen im

darMandwak dan Lob«adn«r daMallMa aitf Mp
I WaiM Msabnalil. allMl inr da« sawaci

Tait ia

gesetzt XU haben, ist Bruchs Verdienst, sondern ein ubeufall»

nicht zu uoterschstzendes , die alt« bau^bal kene Composition

Homberg' s, jenes bequem« Aushüngescliild für Gesangveraino
kleinerer Städte und für (^cu hnuckiose Gs lutiasial-Chorragan-

ten, das nun der Wurm volUländig zu Staub xemagao
wohl für alle Zeiten in Ihr Nichts befOfdart mbabas.«
hak dar l)ra*e Mann aicb aber aooh nk

Daberiaaan aataar mHm Varti, dl»

avakteMlMiM, fMM arlaWilll ud
ab» fbri: aleh wlida kaln Wart flbar JasM «itriMa Macb-
werk verllerea , wenn ihm nicbt ein« klataMbgariksbe, aber

doch aebr herausfordernde PrStension anbaftato, die durch
eine kenntoisslose und zugleich aufdringliche AnhSngerschaft
nur noch uoau!«stehlicher wird. Es ist ein dummes, freches

W L<rl. das »eine Commissmelodien und -Harmonien mit dam
drei.sten Grilfe gei<itiger Impotenz aus den Ceberbleibseln einaa

Uog.st abgeihanen Zopfes recrutirte, obgleich der damals scIkw
vollständig varataadaoa Mozart da» muikaliHka Labaa dorab-
palite, mi dia hdbana Bpimk» BiMliQw'a di«
b««inflaaaen bagaan. Ua mbarg'aefaa Muailt

der Spiegel d«r damaligaa HlMlIehkait, Jaoer i

teman ZimmaraiaikbUing der Zeil Anfangs dJaaaa

derts, wo man sieh auf sandbestrealen Dielen knlraobeed ai^
gin){, wi> liOi lihoinif;* birkene Mubol die senkrechte Wand in

Abredo .sIcUlcii. die (<riiri anseslrichene HKirherbüste jede Mi-
iiLite von der ichiL'li'u Kbonc ihres hohen L nlcrKe^teUs XU (allen

<lroliie. wu sciiiecbte Gcroiiilde mit dem Karbenongeacbmack
der Wände wetteiferten, wo der vere^nxelle Reaedatopf auf

dem vergilbian Faaatarbfatta in dar ai

Soaoa auobl« OMldaiMaakMaahaDartai]

jadargaiir

baiTta« tt. s. w. (S. tSt— 140.} Ba ist wob! kein schlim-

meres Zeichen fOr ein nenea Werk dankbar, als dieses, dass

der n.itüriit lic. bisher in .\uit und Ehren gestandene Yorgiiriger

umgebracht »iTden umss
, uni Raum zu schaffen. Sind wir

schon soweit gekuiumeii'' lluclist bedenklich. ¥.s erinnert das

ja an die barbarischen Dynastien, wo, wenn ein neuer Her^
scher auf den Thron kommt, alle Concarrantea i

werden. Herr Krigar bitte vieUeiobt beaaar galtaan, alatt i

ItritiHibaa Laialaa« dia Fehlar aaiaaa Ma

WortaWariMiraHainlilaiM dar HÜ fflr

reo. Anf waaaao Satta dia Owanbeit und die Frechheit liegt,

auf dar Raadiaii'adiaa adar nf der Krigar'acban, werden die

AitfBam UaakbiaiaKa Ardkai in Nr. 1$ 4. Hl.
waaig awbr ni antworten. Soweit dtaaar den Inhalt

ersten Abhandlang wiedergiebt, Terwalse ich auf meine Ba-
sprcchung in Nr. I zurück, wo die Widersprüche und Inconse-

qucnzen derselben, wie ich meine, klar dargelegt sind. Nur
insofern Herr Hisrhhu'tpr in dem .\rtikel s,.|b>t einige neue

Widersprüche zu Tage f irderi und inaolern er einige Stixe

meiner Besprechung verkehrt ausgalagt bat, aMHH Iah batfcll

tigend einige Bemerkungen machen.
«. Zu Spalte 133 Z. II v. u. und Sp. ISi S. t V.tt.

jaaiibiaiar balraalMat >im abalra«!
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TSm C and Fin dar C-MoIHoo«rt als negative QuiDtiOn«. Dor
•ioe betont, daw in ^ e f das Terzintervall negativ ixt [c £], to

CeG dageigeo positiv [Cf]; der andere betont. da:ss m C'fsGdu
QoiotiDtervall CG negativ ist (II : I . \(\ C e G dagegtri pü^itis

(I : II), Beklea nach Rischbieler •im abstract lbeorcti5chea

Sinne«. D»m derselbe durch dieMn fatalen Zusatx zu beiden
seine BeweisfQbrang selbst Ober den Hentai warfen konnte,

scheint mir nur durch eine Ubereille AbCMMli^ aaiaar »Aiiti-

tarWk« arUMiab.

t. Za8p.t3S, twailer AbaaU. Dia Brrabrnng inaOa-
fidit tn nibreo, steht Herrn BiacbUeler in dfeaem Falle nicht

zu ; das seine Aufsletluttgen die Erfabraog voraussetzen, ver-

steht &icli von selbHl, dieselbe kann aber nicht für eine dialek-

tische BewcLsfiilirmiii; lipr3iit;p/.of.'en wordt'n- l'oliriRen-s ist

gerade diese Krfabrung eine sehr zweifelh.ifle Knnnert sich

vielleicht Herr Rischbieler, wie die beldiii rmisiL.ili-cheslen

Cooponistcn Mourl und Schubert die gleichnamig Dar- und
Mnllloaart verloschen, so unmerklich und
ariUaltt BriDiMrt or a

iiHHinpiil iHit Ta*|aaBMaii«aa U,
miiiipMinii

art ai aabalrt , nielrt aber In dar ftralTdIonrtt C-noll M all

C-dar nSh er verwandt al-; A-moll , nbcr sn nahe, dass wir

den Tonartwecbsel kaum mehr aU i^olchen raiptiudea, vielmehr

leicht Gefahr laufen, das statt « eintretende e.i für eine zufU-

lige Trübung, Verstimmung zu halten (dieser Mangel an Enl-

«cbiedenbeit, dieser Zweifel ist es, was als Querstand ent-

pfnndao wird ; bei den Folgen c,t,§— «, gu, h oder c,e,g—
M, 0, «• in eine Qaerstandswli^mi( aiu ibniichen Gründen

alekt n fOroMM)» Dt» ToMrl«nc«blode dea Herrn
WHhMilMr wWm—wuhaiHi« TwMtH». alptr Umtm-
ramille alaBiibimiiaf dieMa. (Odarms mH «• MOMt da»

frate ich.) BoMw «rraadl« alod abar doeb woU dictfeniBeB,

welche fSr einander eintreten, wie ich es von C-dor und C-rooll

erwlhole. Nach Rischbieter sollen aber alle die Tonarten mit

C-dor in tnni'm bf-ondcr-, innigeo Verhlillnisse »tehaO« 4ano
iTtnimhir Accord fiesUndibeil der C-Dortonart ist

:

I II >l I

4f »ve h D
er h;itte nur einfach gesteben sollen, dass d»g der leitende Ge-
danke war. Br vaf||ait dabei fraiUeb. dMa oaeh aaiaar (Hanpt-

mann'a] LabnIIpPccta MmMartarDNftiiV M. Wm te

C-te nd ft-aell ata C-dtor md C-noOt — Mm |MM
Herr Rischbieler schuld, Ich sei gegen alM TaraahMlmt
(T soll wohl heissen nahe Verwandtschaft Y) dar ParanattoB'-

artt'u. Bin ich es denn aber nicht gerade, der die vollstSn-
digo Parallelität der Pi^ralleltonarten behauptet durch For-

derung der Molloberdotii ii^ritL' neben der Duroberdominante in

Moll? Dagegen betont Herr Rischbieter ausdrücklicb , dass die

Paratleltonarten nicht dar ParallaUiat wegen (wie er sagt : nicht

weil beide keine Vorxelchen haben} tusammeo gehOren, son-

dern etc. (f. oben I .). Zum beecera« Nwaiaa, daaa iob wirk-

Heh «iMT VafMhoMlnni (l)

ii varwama m navni

<t Saitan Ober Modttlation, daa fab f«r alwa vtar Jahiwi f«^
tffiraUidit habe ; da er mich kennl, wird ar'a n faden wtaMBt
Die Rcdnctioo wird {^p^en eine Besprechung desselben dorch

Herrn Ki-rhbipler gewiss nirhu einzuwenden haben '1

3. Zu Sfi i13, letzter S;<1/, Der Satz ist fal-ch, ' . kann

ebenso gut den A-Mollaccord repräsentiren, wie C G den C-

Doraccord. Oder nichtt welchen Sinn hat dann die Bezeich-

;
dee Mollaccordes als II ; III : I? Wenn für den Häupt-

er das Charakteristische des Mollaccordes die kleine
Tart in, daoa bat er daa

entwedersMitvaraUadea, oder er ffireblel aleb vor iilnia Cea-
sequenzen. Die Halbheit mass ein Ende h^bfn ' Der Streit, ob
Molloberdominanle oder nicht

,
mag aus dem Spiele bleiben,

aber darüber mÜ!>sea sich die H au p t ma n n i a ner
endlich einmal klar werden, ob sie den Moll-
accord für die Umkehrung desDuraccords halten
oder nicht? Halten sie ihn dafür, so miiaaeo aia dia Coasa
qoeoian dieaar Aufsiellun« auch aaeapüraa; ballaa aia üia

ataht MHr, m aliiaa aia dia Lahn Hliaa IkMan «alaMaa

8eb(Dar duicfa dia (aialraicba AaCHailang des polarea Oegea-
satzes der Dnr- und Molleonsonani tu impumron, danach aber
nach dem alten Schema zu unterrichten und die eine Seite der

dualen Hotwickelung elend > erkiimiiiern zu lassen — wie soll

man das nennen? Die Herren haben zweierlei Theorien zur

Hand, die »abstract Ibeoreliscbe« und wahrscheinlich die *con-

crei praktische« ; dass die eine aua der andern berrorgegangea

oder die eine im Sinne der andern eiogerichlet sein mäaaa,

diese Nolbwendigkail scheint ihnen nicht aallgefiuaan xu i

«. In Sp. «14. Harr Uaohbiat«

tbniaMiAia iaanliaadai

la laiHMBlüa faaartaa aa wenig Baaebtaat gaachaaki
labe. Wla lob adma la Mhiar Baapredmag (Nr. I) geaagt,

bitte Herr Rischbieler seine Studie richtiger «Ceber Tooart-

verwandlscbaft« genannt. Denn wenn dieselbe eine Darlegung

der M i t te I d e r Mod ula t io n sein sollte, müssle ich mc für

noch viel unzulänglicher erklSren , als ich getban habe. Es

wire schliiuiii, wenn es für die Modulation aus einer Tonart in

die andere immer nur ein Mittel gSbe (Rischbieter giebt für

Jeden Fall ein, höchstens zwei Beispiele). Das meint Riach>

btalar fraOM» aleht ; abar ar giabl aaeb ia Maar Waiaa ali|a-

Mi aha hi dar Tbat aaf dieToBart^atwaadfebaft,
Ii »r« ~ ^

Berührung von solchen ersten Grades als Regel aufstellt . die

jedoch nicht streng bindend sei. Damit ist er aber auch am
Ende S. J7( : »Sobald wir über den zweileti Yerw.iiuHschaflg-

grad hinausKeheo
,

geralhen wir in d.T^ enilloHC Gebiet des
Unbestiininten . - licselzt .lurh den K;ill, wir hSlten den
dritten VerwandlschaTts^rad ermittelt, beim Aufsuchen daa
vierten verlören wir jeglichen Anhalt. — Wir lassen jetzt noch
BMiirare acbnaila Uabargloga (d. b. solcbe, bei walebaa dag

wird) io aollemt iiagaada tum-
ta waiehaai TanraaitaabMapada
I.« SoWa M aaa etaBatakl la dar

Ihon , was Herr Rischbieler selbst tn thnn für

Taiioreoe Liebesmüh und i>apienrergeodung hielt, nlmlich die

einielnen Beispielo erklären* Dazu sind >ie mir wirklich zu
willkürlich Kewähli. ohne jeden Versuch der Schematisirung.

Ans ,i,>n wenigen erklürenden Bemerkungen, die er noch fol-

gen lasst, will ich nur eine herausbeben (S. 3t tn der Har-
moniefolge e, C, e in der Appassionata, erster Satt) : tDnreh
das lange Vorhandensein des Dominantseplimenaocordea GikJ>JF
ist die Existenz der E-Molltonart unserro GedScbtBiaaa «oUaHa-

tat

Barr Rischbieler

ari< Sebnberf'a dlfHW Uabargaage von B-moll nach C-moU
an, in dem Liede •Anfenihalt« auf die Worte »rauschaiadar

Fels!«? Wahrscheinlich wird da das Auftreten des C-MoH-
aocordes das E-rooll »vergessen machenn '

* Lassen wir genug
sein des grausamen Spiels '. Wenn din Leser sich zusammen-
rechnen, was ich ihnen alles zu Zweifeln Berechtigendea ans
der Broschüre Herrn Rischbieter'« aufgeikhlt hal>e, ao kommt
ein erkleckliches Sümmchen heraus. Uabrigens iat «laa Heftoban

bdlig (ma tab Dtabt. 1 •# odar l S« 4^} — «rar atali i
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inl«r«sMrt, kaoa Mltxl «Urio Mudiraa. D«r Teriacer wird dann

dfeidifir«

Btiieht tau Ldpsig.

(Beblua.)

Eulerpe brachte im acbleo Conceri üuverlüre

I Angelo« von Gada, Bdur-Symphonie von Beethoven,

b's Trauer* aus Bruch't Odysseus und Lieder von

Bnhnu, Schumuo, Scbobart (Fri.HobMMcbild), Violioconcerl

So. 9 [D-molI) TOB flptbr ißmt Bwk, Concertmeislcr der

Balwp«) i ta BHalM CoMNli Lumm PumOn No. <,

Cwwii BwMJt fw MiMoli«, Oaoll-8|vplM«tovMM«nrt,
Clavierconoert C-rnoH von Raff and Stöcke von Erdmannsddr-
fer, Chopin (Frau ErdmaonadOrfer-Piebloer) ; im xebalen Con-
ceri Ouvertüre »Sturm and Drangt vonOacarBoIck, Sympboole
C-moll [No. t von Gade. Violinconcert von Beelhoven, Reci-

laliv und Aiiajiiu von Spohr Coucerliucislcr Potri aus SDriiicrs-

bauMoj . Das loatitut hat sich auch diesen Winter wieder gul

bewtbrt, und wenn aacb besoodera die Orchealmteialangea

iak nioht hm warn Mitraa« dar da

«•
IHMlamirdia

Boiwp« Mteb OMbr Ihne BObwarpmkt auf dl* ToHUinin« von

NovitiiiPH verlegen, welche das Gewandhaus erst nach jahre-

langer ^)üarantäne zulüsst. — Die Kammermusik-Abende des

Gewandhauses unter alternirendcr Leitung der Ik-rren (".oncerl-

meistcr Röntgen und Schradieck haben un.<i viel Schünes und

Gutes geboten und haben wir aocfa bierfür uosero Dank tu

aagan. Die letzte Soirte war noch beaooder« dadurch ialor-

aanni, da-ss Edward Grieg seine Viollnaonaia in P-dor la

tftionen. Waa aicb darf« aMtprldil, iai reiche PtuaiMie, warme
Empfindong und natfirKeba Erfindung, weniger, was man Ar-

beit nennt, die von guter Schule Zeugniss ablegt. Wenn Bülow

Grieg einen Tonpoeten nennt, so unlerschreihe ich das gern,

al.'or nur in drni .Sinne, dass er Ivrlschcr Dichter i^t . für

grus.Nerc Gestattungeo scheint ihm die ilerrM:hari libur den

Stoff zu fehlen. — Auch einer Opemnoviuti mnss ich gedenken,

lata aaaiM oiobl dia Nibalaogan (oder wollen Sie daräber etwas

aw «taMB ug «atenlaa Wagner-Preinde hSraat), aoodan
ito aKatt«BflBt«r vaaBa meint trsB Tigiar B. NMar,
waldiar mn tum adUnlMa aufgerührt wotdM lal. Dar Stoff

ist WollTs glpirhnamigor Aveotiure nachgearbeitet, Iridcr mit

nicht viel Geschick. Wenn die Oper keine Zukunft liat, »o ist's

die Schuld |des Dichters [Fr. llorni;iriii . Die Oper ist erstens

so lang : statt fünf Acte dürfte sie aur drei haben. Zweitens

iat sie überladen mit Tableaux (Raihssitiung , Tanz in der

Schenke, klausner»cene [überflussig] ä la Templer und Jüdin,

Ratleobeschwöning, Hochieitsschmaus [überflüaalg], Zog tnr

Unli*,Kiiid«raalliUiniac). ViillallBdwfiboliiaaaigiatdMsarail*

•iabl ; dia rateoado PMco vom OhronkliDgee ktaoto aabr gut

aidi zwischen der Heldin (Gartrad) nnd einer Praondin al»-

spielen. Eine vollslUndige Umarbeituug des Texte* könnte

wirklich eine Bepertoireoper daraus machen. Die Musik ist

zum Theil sogar sehr inlori.-Nijinl, durchweg gul. Wenn ein gul

Tbeil eotbehriiches Beiwerk weggeschalfl wird, rouss die Partie

des Rattenningers auch noch viel mehr heraustrelen. Schelper

Iwt dieaallM la oioer Waiaa crairt, daaa es einem wirklieh leid

a, wenn aie iibora Jabr sgoweaeo« wlra. Bina groaaa

ist. Das Streben möglichst viel zu geben ist aobr idblicb, aber

a* kann gar leicht des Guten zu viel warft; klvlifsn
viel. — Fast bvtta iah daa Baobvoroia« Tinima. Bm^
aotba hat iwal fflrnhamniBOimmÄm i MB Id. Pabrav aad
in Min. (IIa ala rodii jiioi^ im tniaiohaiia rtQj, wiao wob
dem Chor elaa atMora Baaaiwwt sa mtmdtm istra; aaeb
Wörde eine gründliche Aufbesserung der Tbomaskirebeoorgd

and ihnlicbcn Concerlen eine höhere Weihe geben. Der
hol (unter Leitung HerzogenljrrK s dio Canlaten i-Bricb

den Hungrigen dein Brod> und »Dazu i.st erschienen Gotles

SuhuL, den Chor >0 ewiges Feuer«, Recitativ und Arie aas der

Matlhüuspassion (die hier gewöhnlich aasgelasaene letxta:

«Mache dich mofai Harxe reint , Herr Schelper} ; im iweilaa

Conoart dio Gaalataa: aOa wabnr OoM uad OovidiiobBi md
.Alao bat Oott dIo WaN «aliiMa, DbM («Wir dioa iril Mb««-
eben dodi omaigon SehrMaai) au« dar Oaalalo alaaa, dar da
meine Seelet (Prao LissnannJSotsa^boefa nnd Pifnl. Uwj),
Chor: "Lobe den Herrn meine Seel<" und Clioral iIllflHB von
uns Herr, du treuer Gott'. Die ciuteilendeu und zwiseiMi^

gefüsleii Orgelwerke (ebenfalls sümmtlich von Bai-hi trug Harr
Dr. W. H u s t geschmackvoll und in meist glücklichem Kampf
gegen die Defecta der Orgel vor.

Naob Baoodlgaog oMisaa Boriohloa kam oiaoTniiarinudo:
ProlMar l. Pr. Rlohtor,
iat a« t. AprO anah Mineral
ala HoBadi abian boUabt, wio alt noaretlkor boob saaeblM.
Sein sanftes, Arauadliches Weaeo muaale ihm allerseits nur
Freunde erwerben. Richter war am t(. Oct. 1808 zu Gro«s-
sclii.iniii hi>j Zittau gehören, üb'iülvirte das Gymnasium zu Zit-

tau, !>tuLiirie in Leipzig Philosophie und Theologie und unter

Weiollg Musik. Bald nach Gründung des Leipziger Concerva-

toriums (<8t3) wurde er als L«brer an demselben angestellt,

wurde <85l Organist an der Peterskirche, 1861 an der Neu-
Urabo aad oaob aiaifar Zait aa dor Mieoiaikilflba. <«6», aia

rOelcta ala wlirdigaa Oilad in die Kotto bedoolaoder Mlnnar ein,

welche seil Jahrhunderten diesen Posten bekleidet haben.

Hichier'.s griissic BedecituriR l.ig in seiner praktischen Thiitigkeit

.Iis I.eiirer der li.irniome Die Itcsullate seiner Lebrererfahruug

h;it er in seinen Leliriiüclieru der liarmonielebre, des einfachen

und doppellen Cootrapuni^t«, de» Canons und der Page nieder-

gelegt, welche zahlreiche Auflagen erlebt haboo and tan Thafl

in andiiartiar und mariaciier Sprache

ttndiocbea Scboloa oingeföhrt sind.

dass ihm auch ein freierer Stil nicht fremd war. Das Begrlb-
nisü des allgemein geehrten Mannes fand unter grosser Bethei-

hpuri^ ,1111 ('.h.irfreitJK ; die wie alljiilirlich auch diesmal

sLillHndende I'as.sions.iurfiihrung in der Tliomaskirche (Mal-

thäuspassion] konnte als eine würdige Feier gellen, bei der des

VersloriMnen in weihevoller Stimmung gedacht wurde. Ueber

dio recht gelungene Aufführung will ich nur sagen, dass dia

Zeit aieht OMhr fem aaia kann, wo Profaaa«

dia Phrtio MaaerordentUebe MObo oiacht«. Raioaeka dirigirta,

Pran Uataiano-Gatzschbach , Prtuleln SchSmack , die Herren
Schelper und Kleber alle vier vorzüglich] sangen die übrigen

.Solopirle , und Concerlmoisler Rönlgoo spielte ganz ent-

zürkenil die oblipiUe Viohne zu der Arie 'Erbarme dicbf.

Unter den Zubi>rern hatte sich auch der Altmeister Praai Lisit

eingefunden, der aogenscbeinlich daa baaloi

erfroot uad viol beaaar aaaiiobt ala im n/htm Jabr».
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Elnfflhfum d— HrtuKlirtifcMitorTWrti »a di« Schalt.

tu] 8o»b»n mMmt. <nfc laefc» wmäMmUmaOm^m

Breitkopf nnd Härtel's Notensohreibhefte.
Haft I. Imil Bnatoof's NolMMkraibMiial«. L
IMII. BmllBrMlaai'cNetonwbraUNeligl«. II.

il«ft 1. NetoallDtolafM nU idtragm m««o BUMMm.
Haft t. NotoBlIalataraa oitl lekivcaa mlUalwaMas HIMM
Baft s. NoUnliBiaturae mit achragcB weiten HilMIaica.
all t. Noleoliolataraa ohne «ciirkge Ullblint«n.

Ha(l4biiS. Preis jedes Hede» 4S J^.

Zweck« EiofUbniDg stetieo die beiden ersten Heda i

Variaafta Jadaaa Lahrar aaaatgaiUieh aar Varfttgaag.

LalFtlc. April mt.

im llMirT«ili«iw

J. RMr-BlederiMiM io Leipdg and

IMfCljIttTftCtg
Mr Ctavier

von

Theodor Kirehner.
0^48.

E I n xeln

:

Itok 4 Ii Omoll. .^ri —
i

No. s in Fmoll. uT t. 51.

Vo. i In B*dur. t 8».

No. I in Gmoll. i . »C.

No. t In Andur. Jt i. t».

No.«taAgMU.
Ma^ T ta C4ar.

^4.1
.«4.(

Frttber «ncbiencD voa damialbcn Compoaialaa

:

t. Zeka CUTl«rstl(&«. Haft 4 . ^ fl. •«. HafI t. Jt t. St.
AJbDinblltt«>r. Neun kleine ClivtaratUcke. Jl t. S«.

S<-liprio 'i:r iliKi l'intu.ifdrif. .# i. 50.

FrälQdlcn für CItvier. Haft 4. •. H. Baftt. .# I,

Zwei Könifc. Da I lad»wa ILMM;
(orte. .4 « . S».

Op.
Op- 7

Op. h

Op. «.

Op.4*.

011.1«.
aaha'agawMMl.) jgt.—.

Op.44. iHtailaatIcka ftir PlaBoforta.

Haft 4. llancb. Alburoblslt. Capriccioso. Jtl. —

.

H«n I. Noctornc. Präludium. Novelletle. Jl t. —

.

Hefl I. Stndie. horm foloDaise. ». —

.

Op. 14. 8UU lad kawaft. Clavi«r»iacka. Haft i.Jl».—. Heft t.

jri. —

.

Op. U. Haala. ClavtafaMafea. IM 4. JTt. at. IWM foiiaaaiit.)

«^•4. WateMrCtoatoiv Mll. jr4.-<. liRt.,jr4.—

w

Na. «la
Ko. 1 In Atdnr.
No. I In Cmoll.
No. 4 la Advr.

J%. —

.

Jl I. M.

Ma. «la Dia4ar. ^«.«a.
Ma.«laBaM>. .tfl.««.
lf».YIaMar. Jt%,—.

\ Vvtage erschieo so«b«n ;

Ejsip^i*Alice«
(Hoffnungs-Walzer.)

YALSE POUR PIANO
OlMerHetra.

Rrels .i 1,50.

arllB. Ed. Bote * O. Book.
, HaAMalkkaadta«

[•M Fttr Kirchen-CliOre.
la Miaaa Variaga ataeMaa:

Stabat mator
fflr Solo- iHd GhorBtimBOB

Ernst Friedrioh Biehter.
Op. 47.

PartUur Pr*i5 1. — . Die « Sllinmen k 60 Sf'> Preis ».

Stimmen tind la jeder beiiebiiicn \uzahl cmtrln iii hat>rn.

Leipzig. C. F. W. Siegel» Musikjilif>nli3ndlu[]g.

lÄ. Linnerruitm
'

m Jade Buch- und MoiikttienlundiuDf

:

litili«m*tkiMlimk
Ton

Adolf KlauweU.
liO Saitan Qaer-Octav. Zweit« AufUg«. Preis 1 J(.

DIeaes Cboralbucb unlancheidet sich von anderen derarlifea
Werken wesfiiiliob dadurch, da** «»mmtlichr Choräle — tat an dar
Zahl — wirklieh clavlermastig gesellt sind , so dass sie auf
dam Clavtara adar dem Harmonium gebunden , also ohne Arpeggi-
raa, nipialt Warden koaaea. Oer davlermatalge Sau mll batfeftt»-
lem Üriesi te maiaat, daalMefcaai Oraek naehaa daaCtamkacB
baioDdertmm Qalimah bat BaaaandaeMa« seelcaet. Di abar aaäk
NaoM, Staad, Gebarte- and Sterbejahr der Compoaiatea aad
Olchler, sowie die Anubl der Strophen der Lieder nod dia
Nummern, unter drnni dicelben im Leipziger, DrMdner oder
Freibergcr tji san^l u -h uufzusi liUgen, aogegeben sind, so kann das
Klcawell'tcbe Taschen -Cboralbuch den aagahenden Leh-
rern «üaaltoBBNhtl
Or
«aliiakt'i

Laipsi|.
WiaU. «.-«. itaailiiWiaaaiaaB

Ja Curl Esehnumn.
«1. Talk*.Aiicae. s Ji.

Aaerfcanat beala ClavIarKkala.

100 AphoriSDUIDa gootaa, Aon«M«aa aia la
Stjahrigen Clavlerlabrarpmla. Eleg. gab. tJT?«^. bi«ab.a.#.

7wÄlf StnHiAn •••»*••« <•« A««dni«to B.4.1liaafll-
ZiWOlI ObUOien rang Im Pfta. -Spiel. Neue var«t. Aoipba.

Op. 4«. Heft I. tJiitSf. Heft U. und UL k I .« *t

A W-n-,^ Op- II- MMlUMcr. Zwölf lyriacfae Tonsttteka Mr
AlDUin. |>fte. IHaaitoWgabe. 4 Jl.

Bariin SW. Luckhardt'scba

m Vertag voa

I. Blotor-Bioior»BBB la LalpriK aad

ZWEI ANDANTE
fOr Orgel

cum Concertgebrauoh«
i:omponirl von

CSastav MerkcL
Op.128.

Na.«laAadar. Pr. l.««*^. Na.« taAM«. rr.4.#««^

TerJeger : J. Rieler-Biedensaiui in Letpsig i I malarthnr. — Druck von BroiÜMpf 4 Härtel io Letpsig.
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Um rxitiB;!« «4» i*nm lUacc M FL
•riete u4 U*Uu ww4m truM wM«a.

Mnsikalisclie Zeitung.
» « « » « ^ . j-

Leipzig, 30. April 1879. Nr. 18. XIY. Jahrgang.

laball: Cter dt« OlllltUiohk«ll«o in uoMran Operntait«n i'FortsrLiuoK — Spontini nach MiUheilaOflMVMCarollne Bauer um) H. Mimchow.
(ForlMlSaaf.) — AnieigcD und Beurlhellungen i Üui-tli* V.ti lliUt-

,

FunfunJiwanzig Lteder Op. 4t]. Arnngemenls [ ir Clnv er zu zw.i.

War uod «dtl Hlod.n (SigiimuDd Blutnoer Ou^orturo zur i<t. CaiiUt« voo J. ü. B*ch «öd PlMnlatl« von Fraaz !>cfaub«rl , C«rl

BaiMck«: Ou*«rtUra la der Omt .König Mao fr« <!• iip V3, AininK«iuenlvon Friedr. HermaDo, ood FMl-Oyv*riara Op. <tl, Arranf«-
' ~ ' ' ~

' OrekMtor IJoMpb BolMr. SkBfeol* No. tMt VM* CompoolsUa. tk, Wthr: SomI« Od. U, Amogamaal vom CompookltoBl. ttkt Or
^^^^ ^^9^ jhab^vp ^^miifcmB^ (^^jS^f^^ ^l^Kkid^i Aitflds^ ^^^^ ^ib^p

Ute dto HiuitfUehkeiten in

taizten.

I DUO BMhrai«

4to •tagetcblAgeo«

Biehtang recht gr«ll zu illustriren. Diese EinzeinUe »iod ziem-

lich all((emein belMool und achoa oft beisprocheo oder ver-

ortheilt ; was der Verfajeer darüber s.tjiii , i$t aber iminerttii

Doch werlb, gehört zu werden. B«i der näcbUicbeD Zosam-
Bankaofl twiacben der Königin and Tristan ändel er die be-

denUicbe Steigefiing, zo welcher Wagoer die Scene treibt,

onnölbig, woU dar dramaliacbe Effect sich sehr wohl mit ao-

ad Iber ibrM
im Stob cabradM*. Mm in aiMtb Aa 8mm , w«l«b« das aD-

flMaiaa siltlicbe BewuMtsein nie und nimmer giilhpis^en wird.

Daaaelbe bebaupleo wir von der neuesten R<>.-trb<^iiiinK <l^4

Venusberges, im Tanobluter . welche Herr Dorti hierauf er-

wtbnt als ein Beispiel der sich steigernden mnolictieo Richtung

dM Dichter». Eine gewiss« CngeOhrUchkeit liegt bei allen sol-

chen scenischco Experimenten indeaa darin, dsas Ida« and

AttsfübruDg sich niemals recht decken woUen. Die Attsfiibraa-

TOfMllrflt VI

mag zu Ende des ersten AcIh der Walküre immerhin seine

Pflicht Ibua, lodern er den Vorhang recht »schnell» fallen iSsst:

aber da» Sängcrvaar wird der Weisung, uiiit w ullii-iKifr Gluth«

nod Moit einem Scliroi« zusammen zu fallen , iiiirtier nur sehr

nngeafigend nachkonuneti. Das ist nicht allein bei diesen Opern

Wagoer's, sondern bei allen derartigen Sceoen auf der Bühne

dar Fall. Es ist eioe dnrcbaos sllgemeine Erfahrung, daas sa-

I aaf dar ühaa b«i wtkUm aleU m graU bar-

TUM fcliHwfcW MM. Dar la-
> arflibrt gar bald— MfMiM sa MlMT ürtnilftlll

oad BmbiguDg — , dasatfiaalatla nad DanMIanc inalarW
I tat so schlimm nirht wie mnn sieh vnrslellle

; ja es er-

gtr nicht selten, das» das, was nach dem Buche ein

höchst bedenklicher CulminatioaipMkt aa nia aoMal, bat der

OaralaUaat voUattadig abOUt.

das« das AnslÖasige oder Unsittliche solcher Stellen wosentlicb

nur auf EiDbiidang beruhe
,
m der Wirkliebkeil d. h. bei dar

MbaaadanlalhnB abar luom Torfaaadaa aai, vimI Manobar

die aiatig ricMlia I

aacbe gezogoa <

tigung der Auloiaa IQr solche Scenen geht OberelnsUmiiMal

Immer dahin, daaa dl« dramaliache Entwicklung und voilalla-

dige Klarl«gang des Gegenstandes eine derartige Gealaltong ge-

bieterisch verlange , falls überhaupt der betreffende Stoff zor

Darstelluux kumniea solle. Und da hier bauptslcblich von

Wagner die Hede ist , so wollen wir nicht vergesaao daran zu

erinnern, dasa sein« Praxis mit einer derartigen Tbaori« durcb-

ia(

Teranlassung dazu

daas Wagner sachgeroliaa varMbrt, WM «la glOMW oad aaf

dramatischem Gebiete seltener Vorzug ist; der Vorwurf, da.is

er eine allgemein sinnliche Richtung verfolge , könnte ihm nur

dann gemacht werden, wenn sich ein Hineintrjigen stereotyper

sinnlicher Sceoen in alle von ihm behsndelien Stoffe nachwei-

sen liease. Herr Dorn wird zugeben, das> die sonstigen in

a«inea> Schriflcbea angeführten üpemiexte eine Abacbttzung

nadi derartigem Maaase viel wemi^orehrenhafl l>est«b«n werden.

Wla liaf Habt daeifaa s. B. die OOmbaobiMla — olBiUab dia

fciMBwa— la dw 1

Dta aagefSbrtel

Tfatar des jeweiligea SMflto bergalaMMM , trifll i

Kern der Sache Die Anwendung derselben .luf den

Kali wird uns daher geradeswegs zum Ziele führen.

Mittheilnngen Ton
und H. Maraohner.

•Wohl nie hat ein Compoaiat die schBrfsle Krilik und den
geflügelten beisseoden Witz der Berliner so heraasgefordert,

wie Hitler von Spontini und seine Composiiiunen. Ihr enUcbie-

denater Gegner war dar alte ebriicbe Zelter. Schon 4 814

der »Vestolaa aa
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«Ii ^ I879. Nr. IS. — SO. ApriL —
Goethe : »Eodlich h»be ich auch die neu f;ekrön(e Pjriser Opi^r

uod gehört. Damit ist es eio rechter Weltspess, uod
I CoDMnratoriaiBs zu Paris , welche Bichl einig

TMtw«! lOebliiMi LmMb Ii« 4m

BanH, da« der Ealnr aidl In die Sedhe B^taditoi — (rich-

liger wohl die Kaiserin Joscphinp . SponUni"? Gönoerin!) —
•aod den Preis eioetn jungen KunsiltT zucrkaimie, aus dem
(wenn er Ober 15 Jahre alt ist) niemals was Ordentliches wer-

den wird. Das Gedicht ist für eine Oper locker genug gelegt

«od hat Raum für Musik. Dies hat der Herr Spontioi denn auch

wie ein Knabe , d«D tun ersten Mai die

flberali mit

»Die Berliner aber witielten: .Gut, das« lur Zeit der

.Veetalio' da* PnlTer noch nicht erfanden war, denn sonst

kämen neben den Ambossen sicher auch einige Schctck K.inonen-

schime drin vor.' Und dann, aU Sponlini schon in Berlin war
und Mine Gegner nach Noten zlhlen konnte, lief Ober den Ur-

sprung der .Vestalin' and des .Ferdinand Corte» " eine blutige

Schauergeschichte von Mund su Mond, die nur tu viel gUubige

(NmnndHtmnted. Wardoebder
tmhMm dtai Mkma Opera

Oifcill, iä 4«r §mw&a KTtft und Kuatt der Coopositlon ein eo

«lInmIieiMr, daes nao sie eigentlich gar nicht mit einander

vergleichen konnte. So lolal waren sie vod einander verschie-

den 1 Uod ebenso blieben alle späteren Arboilon des Mao^l^o,

wenn <\e auch den Stil der .Vestalin' beizubchaltm F.treblen

and die Maasenhafligkeit der Instrumentation durch hohlen

MaBiknirm, Paakea- nnd Trompelenspeclakel womöglich noch

n «bwWalM imMmi, mit UaMr d«B .Cortu' nuteli. De-

) Oper tn Paris hatte dem
vorgelegt. SpooÜni

hatte da.s gro.sse Mnt tOfftUh ericaOBt uod zu — bcuutzeo

verstanden, indem er dem armen Violinisten don Vürschlag

machte, gemeinsam mit ihm einige Opern zu r rn) ii ron l)ir<s«

Hitarbeiterschafl müsse aber sunichsl vor aller Well ein üe-
heimniss bleiben — bis nach der Aufführung und dem Erfolge

der WeriM. Dem woliira aia sieb itiedlich in die goldoe Ernte

hA4n Loikwr tttSw . . . . flo waren denn in eineB Tnt
«M iMf dto ,TMtolB< wd bdd duMtf dw .Fnnliuad Coriex'

ia irVMler •iatlleliMl «aMaade«. hat alMn *« den Jangen

Violinlslen componirt, indem Spnntini nur seine Bühnenerfah-

rung und die IXrmenden Orcheslcreffecle d.izu gelhan

Kurx vor der AuffShrung der , Vestalin' war aber der arme

Violinist spurlos verschwunden — und Spootim's Gesicht zeigte

Mit der Zeit die unheimlich lodtenharie Wachsfarbe

aOne ist die blutige Historie von dem Ursprünge der ,Voele-

ÜB* Siite .Cortez'. die mir in Berlin besonders von mtntma

«oHn. lüMladMlirtolpoMWalldw.Olympta*«
in Gold and Parpar aehilleraden Blephaoten und dreissig Trom-
peten und einem Dolzend Tamtams und belaubenden Rieeen-

pauken. Ein Zuhörer konnte den Lärm nicht ISnger aushallen

und lief ins Freie, und als er bei der neuen Wacbe ankam und

den abendlichen Zapfenstreich trommeln hörte , blieb er enl-

sfleia «Mm nnd athaeta tief auf: Wia wohl tbiU aacb der

*) Bs war Zelter, der dem Slone nach iolelies lasserte; aber
diMer Berichi Ist nichts als eine »Ihem« UebertrelbaBg and ksen
Mr den tlialaaehlieliea Ctbalt obiger BriaJilengen al» Beia^el dieeen.

'Hin Kritiker roachle den Vorschlag: Die .Olympia" doch

m.il in dem neuen SohaoipielliaaBe auITübrao in laawn, um die

prOtea n laaaaa.

iarfii*-

.hohlen Um* and warf dem Coopoaiatan daa .aaaralltlldMa

Gebrauch di's Tamtams' vor. Er schrieb : ,Von jeher haben

wir dies Werk SpODlini's als den Scheideweg seiner kiinstlen-

»chen Laufbahn betrachtet, d. h. als dasjenige, in welchem
der Kampf zwischen den höheren Intentionen der Kunst und
denen, die nur durch iuasereo Schein und falsoboa Sofamaok

gllnsen wotleo, am sehSrfMen hervortritt. . . . Wana wir dia

Piaebl daa Orohealara liinwagaahmaa, ao iol oft aar oiM

Dnnli dia HlntaiB dar Ibaaaa oad Mnwala wM daa Ohr
physisch gefoltert nnd endlich beUubt. ... So ist es der hohle

LXrm, der uns angreift, ermüdet, zuletzt völlig abstumpft ; wir

Wörden ihn leichler ertragen, wenn die Grösse des Gedankens

diese leeren Coloase der Formen zu sättigen, zu durchdringen,

zu hieben wSaste. Schon in dieser Oper, und noch mehr in

den folgenden hat es Spontini ganz vergessen, dass die Haupt-

wirkung im Maaas besieht. . .

»Im Mai ISU,

Spootinrs neue Faatoper: ,Nnfmalial oder das Roeenfest an
Kaschemir' zur AuffShrung. Da er das Bachanal in dieser Oper
einer seiner ülleren Pariser Composilionen entnommen hatte,

so nannte der nicht immer ganz feine Berliner Wortwitz die

Oper: .Nur nicht noch mal oder der Ho^-oresl von Kasemir,

Flickwerk von Sponlini.' Und die furchtbare Arie, die nur das

eherne Organ der Singerin Schultz erlragen konnte , hieas —
arit AaqMu« «nf ^ Flabarlaft dar Paatinlaakaa Sdaipfe:

iDia FaaiHalatiha aifa callva'. ~~ Daiaalba Wartwüif dav db

dem Titel : .Des '.

menen Sie des t — I wia gemeen is des I

'

»Auch Sponlini's neue, im Mai mil versrhwcndc-

rischer Pracht aufgefiibrle ,Zauberoper AlciJor' entging dieeem
Berliner Witze nicht. Dar vergessene Inhalt ist: Zwei Zaubar-
fürsten suchen aiaaadar an fibertreffen — durch

Olam «ad
laaavia bai gadrtaki ^

dar Hitsa vier voHa ftandaa. Voa dar
gleich 1050 Thaler in Spontini's stets offene weite Tasche. Da

conrsirte denn «tchon am Abend das geflügelte Wort im ganzen

Hause: Ypsilon-Ritter von Spontmi nimmt bei seiner Zaudei^
oper Allzudoll Hichlig ein — und wir müssen schwitzen.

•Ebenso wurde die Geburtsgeschichie des Textes zu dieser

deutaohen Original-Oper viel bespöttelt. Da Spontini keia

Deulaeh verstand und auch %a vonieluB war, es xu lerne«, aa
ta dam Fraawaaa TMaalaa daa Tait

sein französischer Dichter auf kSniglichp Kosten in Berlin tebla.

Dann wurde der Text für die Aufführung von Herclols in'a

Deutsche übersetzt. Zeller schreibt darüber: ,So besitzen wir

endlich eine Berliner Originaloper — d. h. ein neues Kleid ge-

wendet. . . Die Musik ist eine gani erstaunliche Arbeit, ein

Chaos von den rarsten EfTecten.' — Zur Einstudirnng liialt

Spoatini zehn Wochen lang ISglicfa Proben ab nad
Hiagar, MaailBV aad daa Orafaa Brthl sur TarwraUjnt

•Ana dar Praka wnrda
llssl verxwoiaaagavall daa Bognn sinken und aanfzt tief auf:

.Ach , wie ist mir dar Arm mfldal' Spontini hlirt daa latath

War» na
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lU-

spiele Mhweigeo muMlcn , hatte Spontini n»ch seinem sehr

foiaen und sehr starken Coolracl das Hecht : im Operohause zu

aaiaeiD Beoeiiz ein Coac«rt mit erhöhten EintrilUpreisen zu

geben, wlhreod ihm 8elb«r Haus, Beleuchtung, SSogor, Or-

chester, Billeivrrliäurer, Logeiuctiliauer, — kurx Alles frei /ur

Verfugang sUnd. Vertichtela er «of dies C<mcerl , so konnte

•r sich dafür gleich juiuettd Tbaler bs«r aw der Theaterc«!»e

4w GnfM BrOU MlMM. Dw 1

i KHter vo« gpalM I' Du erlaubte «Im llaMiro

•Mit IMI. Brst spKter, alt die Brbltleruug gegea 6tm boeh-

fllhigeD Oppigen Ilalieiker, der den Berlinern immer wieder

seioe Op«m aafwtrmi« uod dabei reiche Taaticmen einnahm,

Wlbraod Berlin nach guter deutscher Mu^ik. iiM-h Weber'« und

SpolkKa Opern hungerte, — aia dieae Erbitterung immer mehr
wuehe und immer lauter wurde : da xeigte Spontini sich gross-

fliOUiig uwi stiftete ans der BiOMhae saines jthrlicben Benetix-

Coacertes einen .Sponlini-Poodi ur DnteraiQUang anner und

— flu — »•••fhalwa»-

»Wto idi niil Harm «on Sponlini ia BeHihmng kan and bei

ÜMI M Bhren L^t>;i i^enen Feste auch ein HuldiKiniK«-

: anf ihn declannrfn muHste, habe ich früher üchon er-

iShll. Seil der /eil minien die Mutler und ich aiicli zu den

gilBunden Soireen geladen, die Sponlinrs im Winter gaben.

Wir gingen aber nur ein Mal hin. Der Ton , der in diesen

piMMigaa Riumen harfasM«, wirkte IBmlioh arkllund. Harr

Hd Frau Celeal« vaa tfntM, «iaa Sdiwaalar daa

HMMBlaMMkan Biwd, dIaiaMriB

Wir* aklit

iMl elil worden — BpMdai vmd mMn Clartertebrer Orlalich

spielten vierhjodig, wVhrenJ dio Milder-Haupimsnn imd Jo-

sephlnp Schultz sangen — man wäre vor lautor Vornehmheil

ge.slorben. Icti verstand an jenem Abende zum erMen Mal die

volle Bedeutung des Berliner Sprichworts : mir ist zu MuUi,

wia dam Mops im Tlaehkaateo.

»Von Spontinl'a Opern Ud teb nie eine Franndia geweaao .

dar llaaMro am Db%8Dla*pnll «teod , nmaale ick

tewwar«!
WM

1 Zucken der Wimper 1
—

»Dia Varatimmung und Spannung zwiwban OanmMnlen-
daslen und Geoeral-Musikdireclor war »chon bei meinem
Engagement an der königlichen Bühne ao weil gediehen, das«

Graf BrQhl beim Könige f^em Ab'ichicd^KL'suLli oiurcichle. Der

König nahm es nicht an und der Intendant trat nur eine tiingere

Urlaubareise an. Darauf bezieht sich 6aalWs Trostesworl vom
S. Jaaour <8S6: ,Wie aollt' ich, Ibaarar gaprilftBr Herr und

Praoad, Ibra Rüefckallr nacb Barti« «MMtHMB. «oglaicli mit

iMr «faküiaB OMeUlk wiadtr iibar-

Mi
deshalb erfreute,

der wtehttgsten Angelegenheiten ; es kaOpfl aick aua Toraati

und durch Zufall gar Vieles daran, dass dem jüngeren Miinnc.

der sich eine Zeit lang diesem Kreise gewidmet , eine gewis««

Leere bleiben muss, w enn er •.ich nicht mehr damit beschäf-

ligl. Selbst in meinen allen Tagen, <la ich jetzt manchmal das

Theater besuche, fühl' ich einen stillen Tnch und Wunaeb, hia

•od da wieder eisagreifen und mit wenigen Andaaloii(aa gSn-

Mlli Wtokang barvonabrioga«. IMit»B 8to, MiB Tkawrttar,

men kfinMB, i

vergleicljea '

»l'nd '^-hon ein Jahr nach Spontini's Ankunft in Berlin hatte

Goeiho lu Ironien ; ,das* ich an den Cnbilden , die Sie so er-

dulden tiabi-ii, den aufnr|iiiii;sien Antheil nehme, sind Sie über-

zeugt, worden es aber noch mehr sein, wenn ich auwpreclie :

daas ich in SUem Tagen mich immer mehr nach aussen abson-

dere und nacb innen conoentrire, wo ich denn die Prauada

wieder finde, mit denen leb, vor Jahren verbunden, mancbM
Gute und SehBM fßimltta. ... Dnd lo w«^M iiMidam

aiaaa ao wanbaa aiid IhMgaB Pramd ueh tafrtMlMMiM
nnd tOohUgslan Analreagungen nickl durch EMMtMMl «H
firob anibehmenden Milgcnuss belohnt zu sehen. .

.'

•Bis cum Jahre i 8t8 ertrug Graf Brühl dieae .Unbilden'

NiuUer RaalEMiiM —— daaa fenah Bafeht raf Safekt
seine Kraft.

SpoBUni's Uebermuth wurde «MiMlIM, Min« Anltord«-

rungen an die Theaiercaase oitersehwia^ieh — nnd dana<Mk
bekam Graf Brühl Vorwürfe übar daa DeScil ia daraetbao wm
hflra*. Data itaa.

wmi w» giha m iiim iMMT— daa vMa i

dar Inlendanl dem ganaen Kanaiinatituta aad aoah I

a&nlich erwiesen , uod sich mit einer Beachwerde fibar dto

Büresuherrschafi der Inicrul int ir-.Secrerilre direcl an den KSa|g

wandten. . . . Uie Haujil.stui^e seiner Bühne, Piu« Alexander

Wolff, erlag in demselben Sommer zu Weimar der Luriröliron-

achwindsucbt. . . Der •cbmeriHcbste Schlag aber , der dts

zSrtlicbsle Valarbarx traf, war derTod seines ültesteo Sohnes. .

.

•All' diaaaM ,DaUMa«' md 8diiakaalaart>ttgeB wir« Graf

BrShl faat arlefM. BrM ha HarlMt I BIS ia aiaa ia«t* «ehwera

daalntadar aad lOg ifeh aufaaia aebSiiaa atterthamlichaaScUaaa

Seifersdorf rurOek, den er durch geschmackvolle Reslauralloa
-- lutisU i.ui the's Wort — .eine aumulbige Würde' gegeben.

Doch folgte er nach zwei Jahren einem Rufe des Königs als

General- Intendaol der Königlichen Museen nach Berlin zurück.

•Sein Nachfolger an der Spitze der Küniglichea Schauspiele

wurde Graf Wilhelm von Redem.
aOam Grafen Brühl bin ieb ipllar Baeh dnnial ia 1

Laaaabaad bai Tiaek

In Sebnauchi. . . Ich höre noch seh) Wort: ,Bs war dennoab
eine wunderschöne — reiche— glückliche Zeit ! — Denoodil'

•Bald darauf — IM17 — Lst dieser edelste kunslsinaigsli'

uud liebenswürdigste aller Inlendsnlea, unter denen ich die

Bühne betreten, gestorben oad Ia itrOnH wlaar füvaa
Seiferadorf beigesetzt. —

•Der Ritter von Spontini beherrschte noch Jahre lang die

Berliner Oper. Aber oboa Frauda, ohaaGNM and ga^ia. Dar

Haiia ar aaak aiaaa fliipir daiah aalM latPrt kil%en Aa-
klagea aa hBahalar Slala aad daMh Aa Am ttlMmnie ga-
alraage Canaur odorgsr durch die Potitei onscbldlich ganawU

—

so erwuchsen ihm schnell neun andere aus der selbst getfatan

Sjiit der Dr:iclieii/;iliue. Umsonst vigilirle die Polizei auf Flug-

».'hnficn m-^t-n Spontini- Sie gingen von Hand lu Hand. Um-
.sonsi orwirlie er einen allerhcichslen Erlass : die Onaur aoOa
die VeröffeiitlK hung einer Thealer-Krilik — rtaktigar: OpaiB-
Krilikl — erst n:ii b der drillen AuflBhrBB|i ia daa

kritlaina mOadUcb aar am i
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gewafht, d«a«n ich durch die mäcIiehM voUflodal« nnd gdio-

HDd« AntKUirtiog ihrer Werke meine Bbrfarebl so beweiee«

oad dereo Gedichlnia« ich bei dem PabUkam lebeadig m «r-

I —
Sein eifrigMer AohXnger und Klopffechter war jeacr eiotl viel-

bespöltelle Auditor Ousuv Nicolai, der du wanderiiche Buch
geschrieben : .lialien, wie es ist. Bericht über eioe merkwür-
dige ltei.se In den heKperü<chen (jcfilden, als Warnanf< für alle,

W^he »ich dabio sehnen!' — in lipm gewisse springende

Thierebea, zu kleioen Elepbanien aufgebl«8«n , eine grosse

Rolle apiekM. Zum Oeok gab Spontini für seinen getreuen

i«r*MhteLMd, wo im Mtwtr» Wlnfft Hwd,

neiiea

,Zod1
— damit, tagte« dtol

MTMcb floller Champagner trinken kaonl

•ZwiicheD dem General - Masikdirector uod
General - Intendanten Gnifen Redern loderte dw
noch heftiger, als zur Zeit des Grafen Brühl.

•Aber sie Alle, auch der arme Carl Msna von Weber, soll'

len furchtbar an dem Ypailoo-Ritter gerScht werden. Friedrich

Wilhelm III. ruhte im Mausoleum zu Cbarlolteoburg. Hit seinem

, hohlen Lürm' SponUoiaefaer

I ewii^eD Klagen und Angebereien,

mit denen der empfindliche iLiliener ihn belistit^ti.' Und jetrt

wagte dieser es gar, zu GuqüIcd seines Kftrcuen (j.i!.:/(iins Ni-

colai, der Im Disciptinarwege setae Audilurstclle verbren hatte,

deasen Oberbebörde direcl beim Könige zu TerkUgen. . . Er

bai keinen aefar goldigen Be^beid bekommen.
aDw Allot war lo's PobUkum ißimogm — ood die Volk«-

11 AkSpoMM MB I.April 1141 hnOpem-

tan*n Mta*. - «ml* «r .

.

hia Znmliio ampfangm. Mfibaam dirigirte er die OuTertfire

to Bode . . . dann trat er ab, weil er noch Schliauoeraa be-

fürchten roussle. Aber sein Zorn, seine Rach^sucht kannte jettt

kein Maas», Icein Ziel mehr. Vom Könige Genugthuang for-

dernd und immer ungestümer auf »einen Contract pochend,

to dem schäumenden Wort binreissen : Wollen

ich nicht in meinen contractiichen RedMM
liek daatehatt darOoMlM aarafial —

Ji, er varpaaM Ia aaiaea irBrtiadia Aiawir—po Star

den Kftnig lo walt, daaoraeinee Anl«iMMMMd ia <

langwierigen HajaaOHo-Meidigungsproeai

aber vom Könige begnadigt wurde. Das war ISiS der kllg-

liche Abschied Spontini's von Berlin , wo er zweinndzwanxig

Jahre hindurch in (ilani und Macht und Uebermuth geherrscht

Er kehrte mit seinen Heicbthümem nach Paris zurück.

MMoJIben Sturz hat er nie verwunden. Saine Kraft, ja

Mia Oaiat warao gebrochen. Mit dem Componiren war es vor-

bei, aad aaloa Utarao Opera waren in Paria vergeeaeo. Sein

IrfaMorl,

gpHlwimanechetten , BrillaolM «ad Ordaa liarlieh ai

Aatanateapnppe lebte der RMar voa SpooUoi , voo P(e oono

, noch lum Grafen von Saocl Andrea erhoben, noch acht

lang In seinem prächtigen riAlel an der Eclie der vor-

en Chaussee d .\nlin ein Irüslloses Scheinleben. . . Dann

wachte ein FUnkcbeo in aeinem Herzen auf . das all' die vielen

gttozeodcn, mhaibanaMlMaaJalna in ihm geschlummert hatte

:

I
— ^tokUeb« Kiadbaii, — die

NKpa Daria Ia dar Hark

— la4Mihi

Ben zum ersten Mal klingaod aulblBbl« bei atoeoi

liade dar Mutter— io daai di« Ortbar «oa Vaiar

an laaga TarwabI

lati. Dort tat der arme relcba Graf von Sanct i

eigen Monaten im Jannar {Sgl ge^rben.
•Sein hundertster Gebarlalag im November ItTi M ia

Berlin ganz sang- uod klanglos vorüber gegangen.

»Seele des Menschen, wie gleichst du dem Was.ser.

Schicksal des Menschen, wie gleichst du dem Wind.

(Goethe.}«

(Aot aMiaaai BOboiaiahtn M. 0, S. «»l—l n.)
tm ailbl BMMg ibil^tj <lMa«*iMjBl|iit>ri iifclM

bM. AnMWriha«
•verantwortlichen« Hemu.sf-eber . timt au<i riem unllngst voo

ihm publicirteo Briefwechsel mit der verstorbenen C. Bauer

erfahren wir. das» die geeammte lilerariache Form sein Werk
i»t. da die Notizen seiner »Freundin« in der OriginaKaaaong

gänzlich ungeeignet waren, gedruckt lu werden. Aber noch
mehr und noch Unerfreaiioberea erfahren wir ans Jeoem Briaf-

wechcel, ntmlicb diea, daas der trau« geaehickta aofopferoni»»

iroarfo
das Binrappaan dar Ooldeiaar (wfa die Bauer aieh aoadrttebt)
die Raupttriebfeder bei der Dmcklegung dieaer aonderbaraa

SIemoirpn gewesen ist Njtiirlirh V^niile m.io sich dabei eine

.HO 'missliebige und iiu<-h so hervorragende Gestalt , wie den
Ritter Spontini, nicht entgehen lassen. Die gemeinsame Arbeit

gerieth um so banoooiKher, well die Schauspielerin Bauer und
der Literat WeBaMT vaa der Sache gtetebriel verslanden ; es

wurde ihnen dabar t

in voBar GUnbiiktH aa i

unsere Abaicbt, weil die obige Erzlhlung durch ihr« comj

tortaebe Faaaoog hierxn ungeeignet erscbaiol;

land* BMMtfcaapa snm Schlüsse werdaa

(BehlMsMiL)

Daatta.

iweiatimmig mit Begleitan^ dea. Plaooforte. Op. 40.
Göttinnen, Vandenhoeck A Rupredil. Preis Jl 1.

Volkslie<j[ri»ssii;e .Schlichtheit und leichte Ausführbarkeit in

Gesang wie Begleitung, aber fiberall aaogbara Melodie and
Wohlklang, Natürlichkeit des GefShls ood
Kacba Wlada*|aba dar

aGroata aad kloioa Bad«*
RechoBog flodaa , daaa «• M Wtmmmik ho bastee Siana daa
Wortes; Ton für Ton ist so recht aus dem Herren gesungen,
Liebooswürdigkeit und Anmulh der Ge&ammteindruck. Aber
auch interesüaate Einzelheiten ßnden sich, so wenn in No. t
(•Die wandelnde Glocke« von Goethe) Altstimme und Beglei-

tung in verschiedener Weine den Tonfall der Glocke nachahmen
oder io No. 7 (»Der batleofloger« voo Ooalba),

originelleo Cooipoaitwo, die charaktatiMiiobo T
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— Mr. 48. —
diesen beiden Liedern beb«n wir noch hervor: No. 3 »Ge-

funden' (leb ging im Weide »o für mich bioj und No. 5 »Früb-
xettiger Frühling« [Tage der Woooe, komint ihr ao bald) voa

Oo«lbe ; No. < 1 »Des Scbwerti (Zur Sohmicde giac m» joac«r
Bald) von DhUod; No. It iGfitt grtoe dioht« «on J. Slonn

pBrti '»rtmiH t Mo. Oiflniimi (tainMtariMMb«to

«ilter Sliiminrag; No. IS »Bio geltlHeh AbendlMi (Ba M to

il geworden) TOD0. Kinkel; No. II »Jucbbett vonR. Reioiek.

In dem letxlgenanntfn I.ieile, S. 16, vierllelzler und vorlelzter

Takt, müsscD Tiir die WttrUr »Wolkoat and »Heneot die

IlMtelootea ia J» wwi MtM Mri>H mmtm, «1» In liw

Wolken, die Wölken WoUien, die

HcT-ien TOT Harpen Her-ien vor

ia erslerem Falle, wie uoa beim enttmaligen Singen uowillkür-

Mi über die Lippen kam.

r. t.

Arrangement* fOr Clavi«r lu zwei, vier ynd aeht Hlnden.

•mrtiM ur a«. Caniala aWir daokaa
• GoMa von J. 8. Baoh tOr das PiMMi««* wmm Cim-

It. jn.so.
Mnbert (üp. 103) Ar

zu zwei ITMn<lt<n bearbeitet Pr. JfZJH»
Leipiig, Breilkopf und liartfll.

Die Bacb'acbe OaTortfn M ni «ioMn CooeortatSck gewor-

i, das aich bflroii laaaan kaas nad InleroMlwin wird. Auch

«OD Tier Ulodm auf awei rodocirt« bokanole F moll-Pban-

Sio M

a dbr Oper iKaDiB Manllreck

Op. 93. ArrBogemflDt flir swei Pianofofta tu acht

Banden von fiitir. leraaaa. Pr. 5 Jl.— rei(>lafertire (Ur gruaaea Orciiecter^ Op. 4 48.

Arrangeinont ftlr il.is Piani

Gemponiaten. Pr. 3 Jf.

LJoiala
«0 ia

gan«le Wirkung auch auf dem davlar rar Oelhing zu bringen,

soweit dlM überbanpl mttglich ist, Ktat «leb denken. Bbenao

hat auch ii«'r bewahrte Bearboiior Hurr lU-rmann das Seioige

gnihm, um den Intentionen des ComponiMicn gerecht zu werden,

nnd dürfte letzlPrer mit der achlh;indif!en Arlieit vsuhl zufrieden

aein Erhebliche SchwieriKiceiten haben wir nicht gefunden.

PL Räfrr. Seaate für die Orgel. Op. 16. Arrangement für

PiaDufortp zu vier llliiiclfii v<jiii O o ni p h ii i .slr n. IVei»

Jl S,80. Berlin und Pooen, Ed. Bote und G. Bock.

Mo
UoAfkeHMsnl, «o

lebt «endo loeh*e«fcer oder ttadereeher Melnr

aind, 80 regen aie doch an und inlereasiren and wKre es nur

dorcb ihre Verarbeitung. Ob die Sonate bia in« Detail hineia

wirksam tet auf der OtKol, darüber wollen wir nach demClavier-

al ein Urtbeil nicht fiUlen ; daaa aie aber wirkaame

ParttM ealhlll, iist auü lutzicnii wohl zu ersehen. Sie bat drei

Satao : ABegro con brio, Andante con moto, AUafro i

Das von CompoaiiioaaillailMBaigtoAmiiaaMal

FOr Ordiaotor.

Jasf^h leber. ite%tm itm Strock Sinfonie No. 4

4t.gleichnainigen Lohfnann'scb«n Drama}. Op.

tiliir. Pr. Jf A. 8tat<|prt( Theodor SiflrBBor.

ta Nr. I« dee fahrpop IIVT
Verfassers Sinfonie No 3 »Durch Dunkel zum Licht« angezeigt

oad das ihr beigegebene Varworl, in dem Herr Huber »ich über

die Orandsatxe auaspricbt, nach denen er rerr.<liri-ri
. einer

karten Kritik unlersogen. Diese mag hier m Ermnerung ge-

bracht werden , denn die vierte Sinfonie ist nach denselben

Grundiatceo zurecblgemacbt und besteht ebenfalls nur aua

einem einaigea Setie wie No. S. Bs kann Jemand recht i

deitehai^
oflkokeraa; Ia

merlati
in sondern , das Oeoie IM weeig m^r ata eine vorbedeehle

Schrulle TjIpiiI besitzt der Verfasser, wenn auch nach un-

aerer l cLl rzp j^ung kein hervorragendes, und eben deshalb ist

III hedauprn, i).is,s er sich einer so grossen ScIbslUuschung bin—

und auf einen Weg begiebt, auf dem ihm keine Lorbeem blü-

hen werden. Mao sieht seine Sinfonien ao, liebelt, sackt die

Achseln and — laft aie bei Seite. Jhf Barr Huber Bloh kedaoa

niusionen hiogabea: Nachfoigar Mol er aleht, ao aebr er aie

rieh ia

voratelleo

Iwfk leker. LIrdrr and flrsinge l&r eine SingsUmme mit
Clavierhegleitun^. Op. 43: Zwei Lieder. Pr. 60
Op. U: Zwei Uodir. tt. % JIW ^. —
Theodor SlOrmer.

iMaoriebUg, 4m
aoUoaT Wir aiad «Baal
dioflaMaaalMio «aaTo

aein soll. Verachleo wolleo wir die Lieder nicht,

sich singen, enthalten auch im Einzelnen Geinngenea

und SUmmungivollea — es sei hier natiietithch Jj^ Lii>d »Seit

er von mir gegangen« angeführt — und vcrralhen überhaupt
Talent, aber sie vcnnuKL-n iiu hi recht zu befriedigen, kehroo
daa rein Declamaloriscbe oft zu »ehr hervor, geralhen ine

Bhapacdiscbe und gehen so über di« Grenien hinaus, die dem
Liede eioaial teaegea aiod. Der Terikaaer aeheint ee eiaaol ao
and aiebl aaiai» aa «olaa. 4aa aiaM aaa doottieh aa «aai

beweieen veraehiedene Stellen In den Liedern — , ao wSrdo ar
mit iboon bei weitem beeeere Brfoige eriielea. Mk.

TayebnohblAtter aua dem Mfinobener Concert-

labMi in der aweiten HAlfte der Wintaraaiaon

1878/70.

fk daa Mharaa Batkbt lo Nr. 4—« dieser Zeitung )

Den I 6. Januar I 879.

Nach wiederhult vergeblicher Anberaamuag auf den 7. und
43. d. golaBsle eodiicb daa orale Coaoorl dea Oroto-
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rl«n-Vereins pro 1878/79 und in diesem J H.iydn's un-

tarfoUches Oratorium : iDie Jahreszeilen« gestern wirlilicb zur

AnOOhnuig. Dieselbe fand mit Orchesterbegleilang im grosa«a

MoMHWi^Mle vor «iiiMi ubireich verMouiMilM Pubiikam

wnnto ÜB dar Hanna von Frau

KIttiln, md ai« A
Mogiebrer Herrn NiklitMbek ausgefOhrl. Die CbiJre waren un-

ter der Dlreclion des Herrn Zenger, z. Z. Lehrers an der hie-

sigen M usiksch u I e rü r C 1 1 0 TKO ri K , :i II r d a s So rgfSJ tigslo eioütudirt

;

der UDwiderslehliche Eindruck ihrer von dem reinsten Wobl-
Unte getrageoeo classischen Schönheit bewSbrte nnd ersttrkle

•ieli bei jeder Nommer und bnlesligte in jedem Zobdrer die

OaberzeuguDg , daas dto Labwdigkeit und Wabrbelt dieser

von Niiiiniw)>el«nD>>« «od

aber Obertroffen werden können , und daaa dhs Streben der

nMderaen Progrsmmmusiker , dem Worte Sdirttt fBr Schrill

anf dem Poate zu folgen und ein Gedicht musikalisch zu illii-

slriren, diesen nie veraltenden Gebilden gegenüber wie Carri-

catur und Verzerrung «rsrlieinl. Die beiden mSnnlicben Solo-

partien liamen in äusserst befriedigender Weise zur Geltung.

Herr Klölzle besiixi eine zwar nlflhi tahr hohe aber woliUau-

landa TaaentaiiM ; Miiia OmmwulM «ad iMbaaoodara dar

Tonnt^ loalMivo MM fcotoaiafati da» DBon—loo or^

iMhaa. Baaendwi fnl gelaman fkm dia baidüi Arlao : »Dam
Draek arilagal dia Natur« and »Bier atebt der Wandnr non«.

Herr Niklitsrhck , früher BühnensSoger, entsagte dieser Lauf-

bahn — wie icli liori" —- wegen Mangels an Kraft und Aus-

dauer seiner Stimme , hier lei^ll^le er Vorzügliches und fand in

«ielen SIeUan, insbesondere uacb der Arie vom Ackersmann,

die lairtarta Aaarkannung. Frau Förster, ebenfalls früher der

ermöfliobla durah dia OaOUUgkatt , wä dar

Brkraaknng dar PM. loO ka Wstaa HooHOlo nd
otaotNko«o8opfN|Mrtieaberarta, «oAriRb-

rang ; •§ «tra daher aMM bto» ungalani, •oodam aodi oa-
dankt>ar, mit ihr slrenp ins fierichl zu gelicn oder iiurli nur

mehr zu sagen , als dJ^^ keiiiu dur Solimummcrti durch ihre

Leistung eine wesontlu lm Slurun^ erlitt
, sie gewjhrle , \v;is

UMU von einer nicht in (ortwIibreoUer Uebung begrtSenen und
aneh nieht mehr in dem VoOMln »Nr WM Mkmäm
SIniarin arwarlan konnte.

Da« tl. Janur It79.

ar Allan «III iah Uannit daa aalHahl%a, «ans avch nicht

ramitlMga, OeaHndnliB niadartagan , daaa leb deoi gestrigen

Concerte des II a rf en v i r t uosen Carl Obertliür im

grossen Museunts-saalc nicht anwolinle. Einerseils liehe ich die

Harfe als Solo-Concertinslruniftit ilberluMiiit irn til . uiidi ror-

seils aber liab« ich vor der Litcrdtiir der llunipusiliuiieu (ur die

Harfe nur geringen Respect. Meines Wi.sM>ns war hierfür kein

Meister ersten Ranges ibtlig , Ludwig Spobr etwa ausgenom-
dieier aber mehr aua Ueba lu aeinar Frau , dia aina

r, ala MH Lioba tum loaimMola. kbvar-
dlaaaa Ccneert In ilnam Tuabneho Uoa dar

TfMMigkeH des ieUteran wagan, iMaarfem well Herr

ObartbQr ein gebomer Münchner ialnnd ala aoaObeoder Künsl-

lar eines europäischen Rufes &ich erfreut. N.irh nur zii^e-

gangoueui glaubwürdigen Berichte besitzt derselbe eine emi-

nente . keine Schwierigkeilen kennende Technik, steht jedoch

in diiicreler Behandlung unserem zu frühe dabin gegangenen

August Tombu nach. Von den vorgetragenen ComposiUonen

wifd ein Oritiaai-Trio fttr Harfe, ViaüM and Gallo daa Coooart-

t Jahainarfc—wrib baaridwl, aawaMMi dtoHof-
Duaiker Lehner und Bflrger Ifloblig nilwirtten

aang dk Hofopamalacerin Frl. Seholia aina Aria

dem Beifall. Endlich spielte ein Ih rr Zuch au-. Leipzig ilie

groese Cdur-Sonale Op. 53 von Heetboven mit ungleicher Cor-

reclheil. Die veraamnialle Oeaaliacitaft war eine wenn auch

niehl iahr tahMcho, ao doeh dioUatairla nit S. k. H.

4. Fabraar ItTt.

daagartrigaa Con«
certs 4M KlMnlUrpaares Rappoldi im groaaan

seomssaala anf aina Uoaae Vormerkung nach Hörenngeo bo-

schrtnken, da ich dasselbe trotz freundlichster Einladung wegen
Unwoblaeins nicht besuchen konnte. Herr Rappoldi, k. siob-

siscber Concertmeister , wird als ein guter Geiger im voUea

Sinne des Wortes, dabei in allen Virtuoeen-Fineaaen wohl ge>

fibl, aeine Frau als eine aebr lalenlirta Pianiatin mit eleganlaa

i|iialo,««n«a

Dar Oallo günilo In BMMan w
Sdiubert , in einem Prtludinm in G-noll mit Fnga In i

von Bach ; für das grössere Publikum bracble er ein Stindehan

ind Sommemachts-Spuk von Dainrosch. Die Gattin geflel in

der Sonate in K-dtoll von Scirldlti, einem Impromptu in G-dur
von Schubert und einem Concert-Allegro von Chopin. Inler-

essant war die von dem Ehepaar gemeinschaftlich ausgeführte

Üdur-Sonste von Schumann. Angenehme Vocale Abwechse-

lont lawltarto Frl. Sebnlia dnreb aino Aria aaa dan Paalman

aieh jadoeh mehr (Ur

i'a aAna allen Mlnhan».
OwnofaMriHa

Ignil, andDoh dordb

Den S Februar )879.

Gestern endlich gelang ea dem früher hiesigen

,

Csrisruher TheaterkapcOmeialar Max Zangar in einam
lida aUfk baaueblaa Connarta Im (rnaana Odanaoanala

ValMIda WafeafNn dam INiMIkiMi

Positionen von einem und demselben Meister, wenn er nicht

liet'thuv eil . Mozart oder Joseph Haydo heis.sl , hat für den
Meister den Vortheil, dass die unmittelbare Anglelchung weg-
fallt

,
dagegen für das Publikum den Nachlheii ermüdender

Monotonie. Ich glaube annebmen zu dürfen, daaa tangar wadar
aoa SelbalüberKbllaung , aieh jenen drei Heroaa abaaMilig
binalaliand, aech aaaSohau Tor dar Mvaüm daa I

naehdan ihm ainmal dio MHlal Marin gaartÜM «aroa, ata Qa-
samratbild seiner I.ei.slungsfShlgkeil zu gelten. Dies stellte sich

denn nurh .ils ein erfreuliches dar und bot wenigstens in dem
Kiiluneii der eigenen Werke entsprechende Abwechselung. Als

die bedeutendste und gröesle Compoailion nenne icb vor Allem

die Symphonie in D. Schon der erste Sali iiekundel den form-

gewandten, tii^ligen Symphoniker. Von iaapnaanlar Wirkung
lal dar breite melodiache Strom dea iweilan Selaea, wlhreod

ders intereaaanl war mir die von den höchst Uienlrollen Dilet-

tanten Herrn Giehrl und Plank treOlich gespielte vierhSndige

Sonate, ein ins ilrei SStzen bestehendes bei glücklicher W.ihl

der Themen meisterhaft durchgeführtes Werk, das sich den
Compositionen gleicher Gattung von Hummel und Onslow würdiit

anschliesst und als brillantes Concertatück dan Tartnfandan
eine sehr dankbare Au%alM alelll. Onlar dan OoMacaalllClMI
haha ich «i» baaiaafcanawarlh «wal CiMuillliBia anOombaT*

rede« and 'Unter der maier doloroaat hervor, muss aber docii

geatabea, daaa bai dam Vargleieba mit den gleichnamigen Scbo-
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um wehr im Nacbtheil «tebt. Als lu eio«m solchen Vergleiche

nk4it hcraatfortlenid saeteo mir drei maioditea, acboo vor

eioigM JahfM im Orwka iiwlilwm IMar im MhwlbinhMi
: TMlM, Gaie oad Glni«r Hok Art

lilideni will flMhr io> Bin

•dtwongToller smn Slacwfetle im Jahre <87i compooirler

FMlnaraeli aciilw Sm ia Ganten sehr befriedigende Auf-

Den JO. Februar i 879.

Vi.ti dem Cijiicerl liov Fräulein A I e \ a n J r a K ö r s l e r

und de.s Herrn Biarnc Lund aus Norwegen, welche« gestern

im grosses MaseuroKsaile stattfand, iKsst sich nicht viel Rühm-
Du Bat!« daran war nooh dar ffiügm Milwlr-

I «M FMnWn Eaiaala Maaiar, Fiaa Baffana-JabaoMb
Die Concert-

Aaabildung begriffene

Knwlalaren, folglich noch nicbt mit den erforderiichen Eigen-

aehatlen auagerflslet, um in Concerten aufzutreten. Entschieden

war, wie ich t>er«ito andealele, der inatrumenUle Thell dej

GMOerts der bessere: No. t. Sonate für Piano und Violine von

J. IheinbcrKcr ,
s. lir lüchtig gespielt von Frau Herrmann-

lUbauich und Herrn Hormuaiku« L^bner ; dann aU So. i zwei

Stücite für xwei Claviere : Sonate von Mosart iu D-dur, offen-

bar dia Kraaa daa Abanda, MdTariationaa «onlralMM ibar

id Fri.
~

' dnreh Satoforiraf dar Oaeeona von I. Sab.

Land, «in Bariton von geringer QualilXt, sjing mit-

; eine Arie aus »Paulus«, dann drei IJeder von Franj;

Schubert und Jensen und eine Arie \fr<ii's M.iskiMitull
•

,

Frl. Förster eine Arie aus >ldoni«neo<, sowie eine ,ius i.Ju-.si.i.

unil rill nf.tlU drei l^eder, ohne dass weder ihr Stiuiniansatz,

noch di« Bmabeit ibraa Gaaansia, nach dar Vortrag beaondara

Dn t7. FMbrwr ItTt.

' iai Odaon bei alelit onialilraleban

eine Jener Aufführungen cluit. die leider immer seltener wer-

den, aber stets das Herz des wahren Musilirreiiüdes wahrhaft

erfreuen — eine Soiree der Ii g I. V o r ,i U ,i p e 11 c uniLT der

Leitung des Herrn Hofkapellmeisters lihtinberKer. Was nun
zuvörderst da.s Programm aobelungt, so bestand dasselbe aus

IS, vielmehr 13 einzelnen Nummern, nachdem No. IS zwei

Chorlieder des genannten Herrn Rbeinberger enthielt. So inler-

aaiaal» warn auoh nichldarcinras daniai
1 laafiind mmtfHifnäbi

b iMMihalb dar No. 1^
Hof olattan tind wrtar No. f nocb «ioo inbiH Holalta

auligetisoht wurden. In grositartig-cliininbaai SM tifcaLt eich

die erste: tu et Petra* von Paleslrlna , achaatiaimig , einem
herrlichen golhischen Oonie vrM gN i< hbar , welcher Lieinahe

ebenbiirliR die eleguiche: »In den Annen dein«, füofüliramig

von Melrhior Kr.inlc (f <689i und dann die schwungvolle:

»Inter vestibiUum et altarf von G. A. Petri (t 1756} folgte.

Die vierte von Jacob Handi (f IS9I) »A$emido mä patren;
aacbasUmmig, aoiiiaa gataa Uira TotJU^noan, viaUaiabt

woran aa deren aahon an «lala, atamlleli obmMlaa. Dia biar-

aof iliotloebtaoa friwiila f«a J. Sab. Baab Mr Thiln ki 6 war
ms FMu Laoboai'aaaialoriiBad. «m ale dam grBiaarao Publi-

lit zu machen, mit Clavierbegicitung versehen

gleichwohl ihre HiKenihiiculichlieit einiges

einbüsste. Der Vortrag; der>elbi'M durch den Kaaimermiuiker
Anton Thoms kann »W ein nuisiiTKÜltiger bezeichnet werden.
Mit wiedrr crwarhicm Inlere^Mj hurte ich Sodann dio zwei-

aWrige Motette »leb iaese dicb oiebts vooMt. Chriat. Baeh

(t 4 703] und in der zweiten Abtbeiinng die achlsUmmige ans

Op. ta «on Maadatooho aMiUaa wir im iabaa aiad«. Dar
Ma ionoHaa von FatiMrea *0r aiCI eW « to tmm,

«OB I. F.Bokhhardt (f 1 81t). dorth dio I

Fri. Mario Sebnitse gab mehr Gelegenheit, Siro I

liebe Schule und prachtvolle Altstimme kennen zu lerne«, als

dies bisher die Wagner-Trilogie gethan hat, für welche sie

eigens hierher benifeD v,iirde; das \on ihr gewiblte Stödi

liesKS mich jedoch etw as kalt. I);i> herrlu lic »Gott in der Natur«

f'ir uer Frauenstimmen Op. I i:) von Franz Schubert konnte

uitgeachtet ausgezeichneter Wiedergabe durch die Hofkapell-

angerinneo Frau von MangsU, FMM. Meyer, Keyl und Tyroler

nicblnr «oUoo IMtaiOB I

Saal boaUnmt lal. Ton doo aHoavdiB nodh Torgaflüiriaa «lar-

«limmigen Chören: •SchlachlbiidtfMB. Volkmann. tGoüarden-

lied« von Max Zenger , «HumaMbao« nnd »Die Schäferin vom
Landet von J. Rheinberger scheinen mir das erste und dritte

zu den besten derartigen Compositionen der Neuzeit zu ge-
hören, wcicite deashalb solide Gesangvereine gern ihren Re-
pertoiren einverleiben wardan. Dia AnHUlirang
Nummern war UdeiiM, to ^

mtn:
gaalam ins

grosaan Mwaenmaaaala dar arata Kammermasikabend
deji Ciavierlehrers an der kgl Musilisrliuir Ilirrn Hans Bu.ss-

incier, Herrn Hofmusikors Ma\ lliebrr Vioiuif und Harm
Kammermusikern W r r n e r Die erste Nainmcr Inn in F-dor
von Robert Schumann Op. ItO zeigt alle rhythmuKben und ma-
lodiachen Vorzüge diases auf dem Gebiete der Kammenntisik

gau iMaondars barrorraganden genialen Meiatera; daaaalba

wnrda all Fanar «ad Alidmck voi^etragen , wodurch aa nm

FMtta nnd Oavlar «on O. F. flBndal , waleha aia No. t boab-
sichtigt war, muasle wegen Unwohlseins des Herrn Kammer-
musikers Tillmetz gleichwohl ausfallen. Statt derselben brachte

Herr Werner zwei VioloncelLstöcke , eine Cantilene au» der

Bailotmusik zu Gluck s «Orpbeaa« nnd einen nicht nüber Im-
zeichoeteo munteren Satz von Mosart ia anlspracbender Waiaa
zum Vortrage. Von ganz besoodereoi Reise war das biaranf

folgende Adagio in C-dur für VMiae nnd Tiola Op. 13 ttm
L. Spobr. woboi Harr Molbmallrm Karl Hiobar dta VMqiart

loa In aU
Oabnng gabradil ward«. Den Sebluas bildete aoler

weiterem Ilinzutritte ilos Herrn Hofmusikus Ziegler d.>.s Qiiinli-It

Op. ( i für Ciavier und Slrcich(fuartelt in A-moll von .Sjinl-

Sat-ns, ein in hötiLui Grade interessantes Werk, dem wir kein

anderes eines Franzosen der Neuzeit , sowohl was OrigioaliUt

als Factor und geistvolle Gedanken anbeleogt, ebenbürtig an
die Seile zu stellen wäaalon. Gleichwohl mu^le ich miab bai

Anhörung der am AnlbifO doa letzten Satzes angebracbtan F^lfO

WMiwwtlao «on Cbomblni Bbar BatrUo« orln»

erwiderte: dio Fngo llobl ibn

diaaer Fuge sind aodi in dorn lolslan

sierhafi durchgeführt; nicht minder

dan Kötttilem scbwangvoU vorgetragan

!

die
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iJDi|i Iii |ih&(iiMi SdufV
an Im Trauerspiel „Nimr«!**

it

on G. Kinkel

für- eine Alt-Stimme
md iwcMMigM Fruciditr

iStnielMMxhesters

Mmponlrl von

Luthar fiemptor.
mH natoritRtan OattanwM« P»>. t uT •• ^.

Sopran I, t i <0 Solo-SllMM J^-
Orchpsterslimmen in Abscbrifl.

SMaelbe für eine Altstimme

Pr. » UT 50 J^.

Uipi% uDd wioierthur. J. iUetor-BMemuuui.

[••I In Variaga encbien soeben

:

Serenade (E-dnr)
fir StnidiofBkMto

Anton Dyoräk.
PaHitur Pr. 7,00.

Stimmen Pr. Jf (,S0.

TlartiiiMUfer XUTler-Aoinig Tom Componlsten
tt. Jt CM.

Prttber «neliiaMD vod <MMilfew CM^oaMiBt

Elegie für PiaDoforta Pr. uf 1,30.

Th«MA mit TaiiAtionen (Br Wanoiltm . . Vr. Jf 3,oo.

le Natlonalt&iue für Pn« Zwei Hefte i 1 ,50.

£kL JBote C*. Book,

(M] l> Ua

Bayreuther Erinnerungen.
freimdflcbftftlidie Briefe

RICHARD POHL.
5Vi Bosaa s«. — InaiM I^s«^.

Meta Briab ftban nieht. «it «awM« dar daioli tfla Bay-
raatker Paslipiele varaaiaaalan BradtttraD, elaa iiafaaa Ma
rfniWlaac«Driofi« , oder ein Raferal Vber die dorU|e AvINbnmi.
•ondem behandeln die k a 1 1 o rh is torisc he Bedeotoof; der

Bayrealher Bühncn(>f«U|>iele und bekttnipfen deren Wldrrsschpr. —
Der VerfeHer, einer der «IlMlen Vorkämpfer in der Wapner'scheu
KaaetbaweisaDg, entwickelt hier in (reior Hrirfrortn dir mu<iikaliRchc

ttiUnm, de» VarhillaiM Riebard Wagner't xu aeinea VorBtngera
~' ~

. aal tfia MMtaidar '
"

Dni IdedflT Ton Fraiii Sdtaiwrt
("1

Wa Tescbner.
/Vo. Löcken und H'tinen. So. M. Margefutämdchtn*

miaHarllMmar: fartMwr —4 WImm tJgMM,
JadaatawlMflUwMkll^.

^

Leipilf. C F. W* StogcTs Musikalienbanding.

(A. laiMMMim.)

Oll oi*aliroi*i»ptele
für

Orgel
VOD

Ctasta? MerMa
Opi 189.

Pr. < uT 80 ^.

Allel Flamin pter Kauenuft s* zo eipfeUeL

Pf OAmHhflim " turtatt AhmU »r t Violioen,
XTi UreruBaeuU, viola und C«Uo. S(teia«a • .jr _ PM^-

EarlKiilL^:: »aaaaite Nr
I IL, VWa mml Violoo-

cello jo.o».

Op. t(. Trti rUr Pianoforie, Veline und Cello . . Jt (».oo.

Tnll'no OnlianlA» Pr«Ü • Ä«llt«tt für Planoforte
.

VloIlD«,
«IUUU8 OCUapier Vlola. Cello und B«mo . . . JUt.f.

liUQWlg Oponr. itosn , t Viola nad t VMonoello. Naaa
Auaaga .tf4a,M.

Berlin SW.

I VtonDea. Viola a. Veen». J/ T,M.

Luckhardt'sche Verlagshandlung.

Nauar Tariag von

J. HtMHltfeniMuin in Leipxig and

für da»

PiMOforto

MIBEfi W. OADK
Op.34.

Für Planoforte und Violine
bearbeitet von

FMadr. Hermann.

Mo. «. Iii Mmamartaa. (la Iba Plaarar Oardaa.) . Pr. l M ^.
M0.I. Jum
Ha.».
Ma.«.

(By Iba Braak.)

llWaafBg—)»
UM.)

- I

<• 4 - M •
- I • M -

Varlcgpr : J. Ria««r-Bied«nD«iin in Letpsig und Wiaterthur. Druck TOD Brehkopf d Uärtcl in Leipsig.
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Musikalische Zeitimg.
Verantwortlicher Hedacteur: Friedrich Chrysander.

Leipng, 7> Mai im. Nr> 19. XIY. Jahrgang

lallalt; SponUni Mcb MlUhellungsn toa CsraDn« Baa«r uni R.lftfMaB.r. (SeblaM.) — Aimlfeniind BaurUieilongen anitraetive Cttftaiw

iDMik iPr. Kiel Op. 7t . Ed Rohda Op. 450 ; C. Reineek«, • LtedwtOMUnaa ; Alban FOntcr Op. 41 ; M. Vogel Op. »S URd Ii],

Pi»no. Vinlinp und Violnnr-rll Gu*liiv Wolff Op. <7;. Für Violine mil Orehetter ijeen Loui» Nicod* Op. U). Für r
Htnicnl ()|) IJ . L. van Hei-lhovc n , Serenade üp. IS, (ur lileine« Orchester bearbeilet von Louis BOdecker]). —
•M dam MuodMPcr CaaoarUetaaa in dar swaUan Balfta dar WiolarMiaoo <t7l/7>. (FortMU4in|.) — Anaalgar.

Mihlfittheiliuigeii Ton
«ad H. Muachaar.

iSchiuM.;

Zunächst müssen wir aber noch einen »ntleren Zei^aoM-
Mi übar deo vielbeneidataa uad vialgeticbmühlaa luli«a«r

Mfw, uod swar keiaen geringeren, als nnsereo OperDcompo-
aiarlelk Mariobaar. War pailgl M tOm w

f» M»omma§m vahrar HcmOlriumg I«mo.
Di« Briefe, welche Reinrieh Martebner an «einen

Di-htcr . den am i. Orlober IR77 in Karlsruhe gestorbeoea

Eduard D e v r I e n t gerictilel hat, sind unlängst, mit erläu-

terodeo Br'merluiigen von J os e p Ii K ii rsc h ne r , in Roden-
bergs DeulM-hcr Huodschau (4 879, Aprilnummer 8. 87—iOC)

tarn Abdruck gekoaim«n. Dieae Briefe stammen aus den Jabraa

isai b«S3 aad
itataa

lt. Mi
f. laai IMS M

TOD der Berlinar

,

geUngt war.

Spootini Sgurlrl mehrfach darin. Wie Mhr die lit uNchen

Coopooitten durch setne MachUlelluag nicht bkr^ in Beriin

Madera aUer Orlan liob verielxl and gedrückt fübltea , iiebl

man recht deutlich Mhaa mm den anlen Briefe Manehaer's,

wo es beiMt : «LaMarM aMia« BatakBaMhilla hier m viel,

*rAfMl

ffir sie tban ond ito getwoogeo liod, itadi mit Prohn-
dienaten überhäuften Anstellungen zu greifen,
«m ihr Dasein xa frisienl — Oebtre Oeatacbiand auch

leho SpoDiini , niohi alB« wMi tfM« Uili «aa riaaMB
lla (& B9.)

Ii MMkar Stimmtms glaobla or aaUMiah ohne weiteres

WMft adar aadi ai

tat Mhea, dm
BBhae von SpaadDl tat pm anabhingig

«•ren and rieh ohne leiae AawaMohoit obonso sehr getieod

gemacht haben würdpn. Dahls gehört namentlich das biire.m-

kratische BeMerwissen und Maasaregeln der Dichter und Coni-

pooifteo, Jei7i Wirde aber fast alle«, wa« io dieser llifi«ichi

geacbah, mit dem li.)lie(jer ui Verbindung gebracht. »Es scheint

o>ir tun — schreibt Mürschner am 15. JuK I 831 —, als iBaae

I «ia« baiailicha Moaia-FahM la Suihto. dto, wM Ikr

nt.

Dolh zu ibuD soheint, ftber Oareehlo aad Ihgerecfala streng

Geriebt hilf. Ich bia nur froh, daas ich wall to€9 Sofausa bin,

dann dan m conlumaciam verurtheilen , thut eigentlich eioeiB

ehrlichen Kerl nicht weh. Da selbige aber für die Musik so

viel gelhan, so hoffe ich, wird sie auch für den Text oder Tiel-

mehr den Dialog freaodlicbe Fürsorge getroffen haben. Nicht

anterdrückea aber will uad kann Ich die RObmng über Spo»-

iMTa WaMlhUaa. OoK laha' •• IluaU fß, ff.)

der Msnokaai'aobaa Opern ia 1

Intrigoen hinlertriebeo , die Spontlnl , welcher In MarsehMT
einen Rivalen furchtcip, aiv/eticltc i S 91 .] Der Haraasgeber

wird dies kaum so geiiiiu wis-seii können, weil er doch nicht

dabei Kuwe8«a i«t und ichweHlch unanfechtbare ZeuKi n ,iijf-

ireiben kann. Ohne Zweifel bat Sponliiki u. a. auch Marsch-

ner's Opern sos seinem Kreise CamgahaMaa ; aber die eigene

«tod ««U auf dentaaha

aad 4m WantsoHaaiMdMM
DIeaaa lieh Spooilal daaa di

Einfltuses, wobei eigentliche IntriKuen von seiner SeÜe
einmal Döthig waren. Seine Abneigung gegen die neue

tische Musik sowie gegen gcisaogliche Unschonheiten, an denen

Marschoer so reich iat, geottgt voUkoauneo, nm die SteUuog n
erklürea.

Wirkaog des dritleo Fioales], «mI iapg Jea»da—e Meaech,

der sich Im • PreimStbigeai*) bemfllM, mela Wert anf daa

niederträchtigste beruoter xu reisten ich irre mich gewiw
nicht, weao ich in ihm einen gewis^eu Lump vermuthe)

die.« Dicht läuKnel. Herr Schlesinger** und Herr Spontioi

haben sich'» au« gewisaeo Gründen was kosten lasaea. — Voa
Spootini eine kleine Anekdote. Ein gewisser N. (sattlHg aia

rraoad MiawMaäk. ahae «ich tmwMUk la iMaan) M*

f—

*i einer damals Im tc. Jah»
lung, welche voa Dr. W. BMag (w.
«Inger veriegt

••) Martin
UaerBvcb-andMi

baUetriaUaebao Zet-
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wie Allen

,
sehr gul. — Sp. Ilm! 0 j.i _ es sind wcrthvolle

Sachen darinnou. Aber da« Ding sollte nur einen andern Tilel

baboD. N. Wie so? — Sp. Bs sollte beis-^en ; Der Templer und
die Jädio, Münk von Spoeltei, «maein «oo ManctuMr. —

~
> tlM isMia OirranelilaMlMit (dK* tOr abtr
i4MW«MhMa«iaci W«rii«M) dralitN.llMi

dta BOekM, nad— dto SmIm fa« aas.« ^S. »S.) Wm ttta

einen gewissen Auft>alz in Abrechnunx bringt, M liallt dieM
Ge.«chichle ganz Sponlinisch .lu^ 7.iir A u<>(|teichuof| leistetea

die Deol&cben in der l'eber>cli lUnni: auch ein Erkleckliches.

Wie der Herausgeber anführl. meinte Feli\ Mendel8»obn's Mat-
ter in einem Briefe an Devrienl : »Llass schon im enOeo Act

des Tempten» oMbr Miisilc, Kraft und loleraMe li«st, als in

sttmintlicheD Auber's, kmn wd niehl banraillilt «ardea.«

(8. Bei soiclieii beidsrwMgw IMb«MNii0M wflid*

mUmI «in Bogol sich votbsImim bcnlllil hiÜMB, «in «iliVgnchw
VwblllDiss herzustellen.

Als »Heiling« beinah fertig war, schrieb Marschner an seinen

Poeten «Ich wünsrliie jitich , dasa dies« Oper dann zuerst in

Ihrem Berlin pepeben «erde. Allein, ich wei-** nur tu gm.
welche HindernLsse sich diesem Vurh:iben enliiOKen wäl/.en

werden. Rell«iab Khrieb mir , Spootini herrsche wieder mit

ei.serner Paust. Und abgeseiMO davon , wie lange kreiaset die

Kttnigl. Op«r OftbaaeH am «fner nnoM OparU (S. f9.) !
d«HallMB8faiMHliNa«nr«iidBtllmM ipltar (a« «I. JoH
I t3l) : »Ba ist wmnatwortlieh , wia daalMlie Compoiristaa

in Berlin belt8i>dell werden, üeber Palknerabnnl hab' ich sach
nicht ein Wort der ErwiedenjnK irli;illcii, Illilie imr der C»s-

»irer nicht die Quittung über empfan^iiMie *;<)|iKiHirjuslagcu »b-

geforderl, ich hätte gar nulil gewii..^t, ob «iie Oper in Berlin

oder in der Ostsee oder sonstwo umber treibt.« Das war doch

Sache des lotendantea, des Orafta Bedem, von welcbaoi wir

if daaa er nit SpoMikil noch totdaektar ttaMd« aia

OnfBrlht. Wanw dan aU daaeartakoBd
nidit wenlgalana die deutaefaea Com-

ponisten gegen den awUndiaeben Musiker anf den Selilld ge-

bnben wurden' Nicht der Riller Spontini, sondern das König-

liche Hofthealer-Büreaii war der eigentliche Tvrann der Kunst.

In demselben Briefe Mgi Marschner zum Schlüsse 'Kummt

denn Spootini an Zelters Stellet Üa melde ich mich gleich,

oatöriich als Msrscbnero oder Margenerino, denn als deolscher

M. («akdnnanaMhMichallaaan) waida teh da woM ao nkhu

labraa arMgl war. Daaa Spontini aain Nachfolger werden
in der Direclion eines Privat -Gesangvereins

,
zeigt wieder,

welche Gerüchte über den Italiener ausKestreut und geglaubt

worden.
Endlich nach vielem Mühen und Drkogeo kam der »Hans

Heilingt am ti. Mai (833 zum errten Mal mit gutem BeifsU

anr AnOffibmag. Haraclwef war «ugegen , and Devrient sang

dIaTUeiroUe.—
iatin WaaaM-

Man mdua die

flbertriebenslea Anschuldigungen , sah aber den B.ilken im

eignen Auge nicht. Wer von diesen Splitierrlchtern d.isi'ilin k

hatte, in eine Ibnliche dominireodc Stdliiti^ tu f^eliiiKen. der

verwandelte sich damit flugs in deiksulben Tyrannen, den er in

Spontini gebastt baUe, aber gewöhnlich in einen noch viel

kMolieberea. Unser Harsohner machte am wenigalen eine

hiervon. Mit dem «Hana llellingt hatte er

TnwipC auaBaapialt. Nun tolgiao

t BWadüM^M nnr Miwlias von Hnaftliaiani Ma ar and~
Hab ala Oanarataniaikdlraetor im Lande der Haldscfanucken un-

' OabMar worda — aber den Hübenponkt seiner

aller errmchl, wurauf es berK'ib .;in^. I>j w.ireii es ^•en.ju die-

selben Mittel, mit denen er sich obenauf zu ballen suchte, die

hier an dem verhas.sten Ilaliener so hart beurtheilt werden.

Wagnor'a Tannbluaar anfing aiob allgBaaain an varbraitan,

Opar aAdalph «oa [

lebten Bomantiker «md daaa neaen Talent recht grell tu Tage
tr.it Der Firwipe welcher dies nichl einsehen konnte, war
Jlarsthner . uuJ ;iN Genemlinusikdirectur hielt er Wagner'a

Opern ;ms seinem Heu ho sii ljiif;r fiTii w u' nur inu^lich. Erst

als Joachim nach Hannover berufen wurde, als Coiicertmeisler)

,

gelangle durch seinen Einfluas der Tanohluaer dort zur Aof-

fUhrang. Dergleichen verdient sicberlich eine weit aohlrfara

Terortheilang, ala Spontioi's Abwalaans dar Warit« danlaahar

Ton ainaB Praaada« alaad aicbt «i arwartaa,

PlUi^aMan kannen odar beaenden sehnton
sollte; je höher die Stellung war. welche man Ihm zuwies, ja

angelegentlicher man sich bemühte ihn für dieselbe zu ge-

winnen, um so mehr musste er glauben, dass imganten Deutsch-

land kein irgendwie Befiihigler für einen solchen Posten vor-

handen sei Aber deutschen Coiuponisten unter >irh ist ea

leichter, einander zu kenneu und zu venitehen
; coUegialischa

Achtung und gegenseitige Förderung sollte hier bei aller Bhra»

Beb oolar Dana«, dia alch In aMnaaraldiaB BlaBnagan bete-
dea, ein unrahmlieber Wetteifer wahrtanduien ist, alle

Anderen , die dem eigenen musikalischen Papsithum Abbrudi
thun konnten, möglichst nieder zu halten, so ist die iin.ius-

bleibllche Folge davon, dass die wahren F'Uhigkeitcti mctit ent-

wickelt und nicht bemerkt werden köuncn : denu w le sollten

Fürsten und Regierungen den Geeigneten vorkommenden Falls

rechtzeitig herausfinden , oder wie sollten sie eine solche kra-

zenge— aa hat ja mehr
|

von ihnen die Stellung deasalban erlangen werde. Zoerst mOa-
spn die deutschen Componisten sich selber gegenseitig achten,

gerecht beurtbeilen , taktvoll und anständig bebandeln , wenn
sie von Andern, n<imenilich von Hoherstehendea gaiaMal wd
nach ihren FSbigkeiteo befördert sein wollen.

Die ausserordentliche Feindseligkeit , mit wekber Spontini

in Bariin anpfanian wnrda. dia GabMikatt ia t

dIa daniadian Tar-
hältiiisse unbekannt waren , sondern Diejenigen . welche ihm
eint- sulche Stellung zurecbt machten. Die Unv ersUndigkeit,

mit weicher man nun die gegebenen VerbSltnis.sc so behandelte,

dass für die Kunst nicht möglichst viel Nutzen , sondern nur
Schaden und Unfrieden daraus entstand , ist ohne Beispiel In

der Musikgeschichte graaaar Sitdie. Berlin kann aicfa rübmaa,
unter allen Metropolen die grtate Taktlosigkeit und lobiMWM

I.*) Ala Spaallnl daa Ibm

*) Man moM ttbrigent nicht glauben, dass die Arbeit von Baoer-
Wellmer Irgend welche Zurerilssigkeit t>eans)iraclMn kann aeaMr
der de>i Widers< tieins iilirr KUtscIicrnrn. Die Behnuplun«. Spontiai
liiil"" (UK hiK'hii.uÜiiti^r Vf I .iilitu 11^; iii.-ni.ils J.'üi^i.'h Icnii'n wollen,
möge hier durch einen Brief vun dem «^lutcii allen Zelter- illustrtri

werdcD. Zur Zeil, «U die D^uer nach Berlin kam, feierten die Musi-
ker dort la einem Kesletaen das Audenken Mosart's (am tl. Jsnnar
«MM).

' aaf
I nichts reimt, 10 dOrfte

lad and angereimt beraMfe-
kommen wara; aber aa — war aaab so und die Ge«chichte lkst

grossen Spaaa gMabaOtda Jeder wao andere« verstanden hatte, wenn
gtonnin will data darBBMeker gar aichU gemeint baita.«

alOTlHbanOaaawaadlaHarBd.lV.S.g.) BaMiabr
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c ontracUich zugesicherte Concert gab , sprach man »on Au«-
rauhunR , »Is er m daoD zum B«fttea serner Musiker verwandt«,

tbat er es lediglich aus Terwerflicbea Nebenrflctricbten 1 Dod
so ia alleo PUleo. Wie cbankterios dieae Op|wiUoo war, er-

eandal arran^rte, als die niehl lehr gnädige GaihlMUg de«

Moeo Königs (Friedrich Wilbdin IV. J gegen Spoolfaii bakannt

wurde. Lully wiir iii< hl weniger hochfahrend, aU nein Lj[uIs-

muta Sponliui , und gehörte zu den bestgehassten Menschen

OO Paris, dessen Befelilen viel« alte eingeboroe Franzosen nur

skhoekoirschend nachkamen ; aber sein langes Wirken gereichte

der fransüsiscbeo Bttboe dauernd som Segen. Spontini wirkte

iWob ttatß nad fWoh oMaMdufiito in tatüa, ind «I» «r

ium imUUbm ngiie, Mhlakto naa MlMWetl« «twMb
mit ia die Terbanaooc. Ood hinlerdrein beklagt man sieb, daas

«naerm Theater ein festes Repertoire oder die geactaiciilUebe

Cootinuität rehlt und dass wir fliataadiwaariiMira wMar
von vorne anfangen tnüs-sen!

Berichttfting. in <i''r vorigen Nucninor, Sp. iSO, Z. t6 steht

aOoldeloera, es inuss sb«r beitseo >C«MM«f» , welche die C. Bauer
larilA.«!

begreiflich, liws .'-ikhiIhu ~i< Ii ni»ni;elbsfl und coofu« ausdritckts.

aber immerhio konnte er nach vierjshrigeni Aufeatball in Berlin

deeh soiMm eisen lingsreo deatschea Teast se Slaode briogsn, wss
aielil Jedes Devisebea aaek eloer gleleben MI lai Aoalande ge-

MaiiaMMMo. SoMarerarifcas siebariieh atahl besoatee paeigi.
fcaaoiih SBiiem er am «. J«H im an Ooelbe Itber Speotlel: »MaD
macht hier zu wenig aus ihm und missgönnt ihm vein GlUclc dai,

aufrichliK K'"'"k'l. ^'-iiie Nntli i>l irli niorhl<' uir- l)ii|j|iivlr nn hl

seinf St.^llf h.ili'Ti, noch wenificr der Kranlklinc -e\n. d^r sich Muhe
(icriiiK .iNruni Den hsl und mit »einem .S»irjif| »•> niiinchen mit

krank macht. l>«ria muas leb den Kooig loben <Uh er all das Zeug
w^TobM ataMMg.« (IV. M.) Maoe baslaa Worto tbar Weber

blaalflili

Anieig«n und BenrtheUniigeB.

Inttnictive Ciaviermusik.

Frledrick Klei, Op. 74, Xeha «ierkäadi«e tUadenOcke fur

ilie Jugend {% Hella, 1^ «ad i Ift BerHo,
Bote und Bock.

UmH UUt, Op. 150, Iweir aelettcbe Ikrlenlicke zu

vii>r HaudcD. Vortragstudien (tlr angebende Spieler

i Heft«a jn. Leipiig, Breitkopf und Härtel.

CmI IrtHit». »ilii lliiwMühM ninh daaf
KindHliwlam (t uT tS i

Jte Unter, Op. i>, Seehi 8oai

nod I ur 50 EbendaaaUMt.
leriU Teffl, Op. .15,

" "

Ebendaselbst.
• Op. 34, lelediKke Etides für ansehende Klüvit r-

üpielcr ,i Hefte, 2 und 2 ^ 50 ^ . Elx-ndaselbsl.

SSmmilicbe angezeigte Werke siad für Anrau^er berechnet,

nirhl im allrrorslcQ Stadiam, aber auch nicht viel weiter. Der

Ausdruck «für aogcbende Spieler« bei Hohde und Voitel i>t so

zu verstehen, da.« die Schüler etwa im zweitt-ii t;i- tritten

Jahre des Uolerrichls zu stehen habe« (bei miaaiger Fas«ung»-

r). Am ireuesten dieaam Xwaeko flaaaad und am
IB 4dl aBobla iah dia CooqiaiMioaaa Toa Tos«!

iNi aoMOar <e arsua Oabaat«>

im Unter- und U eher.setzen bieten und [ihn] zugleich

in die leichtesten Tonarten einführen«. In mlsaigan Tempi aus-

geführt, werden sie allerdings auch aobon im enian Jahre sa
verwenden sein ; ihr Oahall, dar (om TMI recht i

ist, wird Jadoob an» ao «oUar i

I, d. h. weiche schon ha Stande sind ein leichtes

in wirkHcbam Allegro durchzufahren. Im Auftakt von No. IS
des ersten Heftes hat Vogel wohl ein S vergessen. Das oi würde
eio plidagOgisGlier Fehler sein, da im weiteren Verlauf an ent-

aMbt:

darf den Kindern nur das nüchstliegende bieten fdie^ Princip

fuhrt übnxen.s gerade Vogel cousequcnt durch . Sehr zu em-
pfehlen Miiii die beiden .Süiiatiiieri Veijjel ^ . dieselben sind wirk-

lich leicht uod wirlilich melodiivh, wirklich für Kinder passend

und völlig frei von inlereaseloeen LIngen ; auf besondere Ori-

ginalilU naciMa aia wohl koiaoB Aaepnieh, ila

fwellaa 8MtM der

bi lTonlca)_^^ : t
: Dominante)

Dasselbe Hotiv, dieeelba FlirMiraag— aiUlil wenn Vogel mit

Bewosatsein beide Sitze ans demaeÜMn MoÜt bitte entwickeln

wollen, durfte die Aehnlichkeil nicht so weit gehen — Herrn

Förster habe ich mehr vorzuwerfen. Seme >eclis Sonalinen

ciitlialten thcilweise viel besseren Stoff aU die VoKel s, einzelne

Tbeioen möchte msn lieber als Charakterstücke, Alhumhllttor

oder dergl. Erwaobseneo gewidmet sehen, z. B. das AadMÜia
dar viertaa Saaattaa, auch wohl daaAadaala dar anlaa o. a.«.

;

flndea sich nhlNMe SteUen , dia

gebSren, wo rf* HelMn, sei es, data

dissoBanzeoselig sind , oder dass sie für «Ha lia|ip« Form zu

breit angelegt, daher mbaltlos verwSssert eraebeinen, oder gar,

dasji sie unmusikali.scbe Härten enthalten, welche iiidii <im we-
nigsten Kindenihren zumutlien darf. Stellen wie i . lieft S. 3 :

als geeignet, das mnsikaliscbe Fassungsvermögen des Schülers

Hl entwickeln. rripadaKOKiseh ist es auch. Missbrauch zu trei-

ben mit chroisatiscbea Wendungen von üosserster Süsse wte

:

He. n. 8. «•. He. ni. 8. «s D. I».

Der Schlussfall von der Ten zur Tonika [die Ten als VorbaH
von dar QuiaA dar Dirtiaata tadacM] iat Bbarbaapl bat Ham

atataMip; Ii dar Para «Ia bal Na. T I. IT 1
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Ihnlieh, daas maa vencucbt isi, «in Kraut vor « m
Vergl. öbrigeos: No. I. S. S, N». IV. 8. 6 ele.

> tob I. 1. No. V.

8. IS Takl9—IS, dfebMMrdnficb geslricheo wurden (natUr-

Beh «beDso di« Pmllalitane S. 4 6] ; nicht ganz in den Rahmen
passend nur ferner in dem harmlosen Allegro scherzaodo

*on No. V. die waf{n«rb«ne VerwMohliohung de« swoiieo

Ii g |j. p

0 Doch iM ttfttAmt Aao-

stelluogen auch For>ter's SooaliucD besteoa zu empfehlen, da

der Clavlersatz im AllKcmeinen flüssig und die AppUcalur our

«••iniRMi Stellet) uabe<)uemis4. — Von Reiaocke'e Uodor-
uoeliaeB bSMe ieb aahr orwwial; thgioohMi voa «bi pow

irtan^dmi t wd It) gm m
r, jMiMalM MtaMikiu J>*at

• UeiMa ia—StMMim Wkkdbm bOdon «InoSoartM.
Dm Heft gebfirt mit »Unsere Lieblinge' etwa in eine KatcKorie,

was den Tonsatz anlangt, Ist aber bei weitem kleiner und ent-

btlt SUCD Thi'il ^»gar die<<ulbcii Stückchen, z. B. »Spaniiel.ingpr

Hansel', leider ohne Hinweis auf die Liedertilel. — Die beiden

Werkeben vierbXndiger Claviermusik bieten Ansprechendes,

die K i e I ' sehen Stücke ataUao etwas bttbore AofOnieniicea aU
die von Rohde, dochi« dar DManAM M* «Imo |NMtr.

Ilers, da JeiMr darohwet dio baldoa HiBdo d« Mno-flpWti't
parallel geheo llaat, welche Klippe Klei wenigstens an einigen

Stellen glücklich amccbilR hat. Diese Schreibweis« ist ja sehr

beliebt, gilt «ielleichl gar für norni,il , i.sl aber u\<:\\\^ winigcr

als das. Für die ersten Versuche im Zusatuinensirel ist es

gewiss praktisch, dem Schüler seine Aufgabe nio^li. hsi Inictu

zu machen, d. b. ihm iDÖgliclut wenige Noten gleichzeitig zu

leaeo zu gebeo und aoeh TOrfcoauDeode Accorde für beide

torial geoMcbt worden sein. W««i dar SeUUer erst in ChdoU
Beeebeid wai« (Kiel No. 7), wann Miaa Taebaik Dingen wie

:

Altegro gewaebaaa tat (Robdo No. •),

bat an ahU« «Min- aftthig. diese RSefcaiehien tu oebmea.
Vielmehr ist es dana sclion ein grower pXdagoiri^her Fehler,

dem Schüler immer die obere t':irlit> ?uiuweisen, wie Kiel a»»-

dnicklicb ihut und auch Rohiti" 7u n)i"ineti « lieitit. da der tie-

feren Partie im Durchschnitt mehr zugemulhet wird. Die Fähig-

keit des Schülers, den Baaspert in vtaMsAtn Saoban in
Spieleo, wird «aa naaer«

bildet. Dieear FaHir kSact Ii

«a
abart NMNtM

, alt Iba gMcfa von tarabareia

,
auagebeod tod dem

Ba wird daaa dia arga

STaatasinit Termieden , dasa der jSchfiler die Baasnotea erat

aus Violintioten umdeutet und lange nicht recht Bescheid lernt

in den verschiedenen Octaviagen. Wer den Versurli noch nicht

gemacht hat, den angezeigten Weg einznsehl.igen
, dem rathe

ich dringend dazu. — Uebrigens habe ich über beide Werke
nur Gutes zu sagen ; sie klingen gut, sind anstSndig erfondas

und frei von SobwOlatiskaüaa,

FOr Piano, Violine und Vlaloneall.

«a^T Weif. Xweites Trio (in D-atoUi ftr Pianoforte, Vio-
line und Violoncell. Op. 47. FT. Jl tjl/i. Lolpdg,
Breitkopf und Härtel.

In dem Trio herrscht reges Leben , das Anklang finden

wird. Die Art eit zeugt von der Gewandtheit des Componisten

in Handhabung der Form und wirksamer Ausnutzung der Tb«-
meo. Diese reissen momentan gerade nicht mit sich fort, kliogoa

abif |nt and

•aUUatM;
•aoalaa Tritt IUI ao ab nad «M taiwlagaud Pbrase, dIa

der Componist glücklicberweise Im Verarbeitungstheil nicht

weiter heranzieht. Sonst wirkt der Satz in seiner Lebendigkeil

recht gut. Einen angenehmen Eindruck macht auch der zweite

Satz (Allegro vivace moderalo Y4 6-moU) , eine vorwiegend

caoonisch gehaltene Ifennett. Siii bewegt sieb leicht und ua-
Satwanfsn vom AnCsng bis »im Bode and HÜrer wie Splalar

r BaifaU soUaa aad sie wabrsebeialieb rSr daa fa-
Sau daa Trioa hallaa. Bin wanig lw^Wn% aall

(CB-dar). Ihdi nad aaeb faiar-

essirt es freilich mehr, aber eine tiefere Wirkung bringt es

nicht hervor. Es isi Wechselspiel zwischen Violine und Violon-

cell, zu <iem das Ciavier, wenige Stellen abgerecbncl, die Be-

gleitung abgiebl- Wir halten den Satz für den weniger ge-

lungenen. FnsL-h und keck dagegen tritt der letzte Salz wieder

auf. Sein erstes Thema eignet sich aehr tu cootrapuoktiacbar

Verarbeitung und von dieaor bal der Compoolst aocb gala>

OabcaacfcMaiPht, wia o. a. Bona S6 aad n aadon. Taa
Tbl

erscheint nicht neu geoog, kehrt ans im
freundliches Gesicht zu . Sonst schliessl der Satt das Trio wirk-

sam ab. Wir stellen nichl au. dasselbe Triospielern als ein gut

naterbahandes und anregendes Werk su bezeichnen , das sie

Für Violin« mit Orehattar.

nrYinliiMiaill
adar daaClivhft. Op. 4«.

4 .#. f^ipitp, Breitkopf und WViruA.

Geiger , welche musikalisch und technisch solide erzogea

sind, werden an dem gut conciplrten stilvollen Stück Gefallatt

aAlbmibrBaparialrbovaiobani. AuldiaSabaan^
S. ItTUttt

üa aall akhl gaet
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OrcfaMler diacrel, m uaä wir ubaruiift, wird der Solist mii

*r tmmm alabM hwNlpMMM aOfm iwiDuir«o.

ftetoMMMteMli (D-dur) fbrOfdMiur.
Op S5. PBrtter fr. njt. LeM> BNÜkopfvMl
Härtel.

Uamerik hat sicli »ih CoinpcmiHi einen geachteten Namen in

der musikalischen Well erw ib.Ti, den vorlie^endet- Werk be-

festigen wird. Du nordische Element tritt bei ihm besonders

•lark beraiu, wi« in khollcbar Weit« vielleicht bei Iteioem >n-

synipathiMh

und feinere thematische Arbeit zu wQnschen ; dar
poDisi >rheinl mehr aus dem Ganzen und Vollen beraiMwbtea
lu v«ollr'n. Das Gesa^iiVe lüs"! ^ii li auch auf vorliagend« Suite

anweadeo. Sie b«steht aus fünf >.iui'n. Der erste, ein Allegro

nolto vitac« ('/i D-durj wini innKeieilel durch ein l&Dgerea,

mbis und Mm gahalteoM Andante und trlgt die Uebertcbrllt

1 da« Anfangttbeina de« Allegro iai

I meint mao ein ikandinaviacbaa

Kaek und nach gehta in dem Satxe etwas

kraus her, sein Schluss ist dem Anfange entsprechend wieder

ruhig. Der dritte Satz
i
Allegro molto vivace j F-durl ist be-

titelt »Meermaid^tant". Audi er hat sein Eigenihiimliches, uhne

atab durch besonder« originelle Erflnduog ausiuieicboeo.

iUalMslied' nennt sieb der vierl« Satz (Aadanla */< A-dnr) , der

I Chankiat« iai. Vaa irtlaw Wirtnog ist

U (Allesro e IMnr) rflhH liab*!

•Zur

Anhog
|VOn allen Seiten. Das Thema i.it rhiiraktenstis^-h und

§•1 arftiadeu , aus dem Seilenlhemj duf^cgen ki->nii"n wir UQs

nicht viel aMcheo. Ks klm^t fmlu K '..m;. .i[i^>i>iii>hiii in semem
bagleilenden Aufputz, ist »onai aber etwas (arblo». tum Scblus»

«M das srris TbasM daa arMsa Sattas wiader aufgeBonwian

wi4 aril Mm 4ar ialaia Sau itiiipMiiiip. Daa Watk wird

I aar 4ia Mrar «ad daa haupMIaUlab aaines

IiaM|ipil|MaMMMMlt**V«°

'

Slaieb aahr laaalMct. alllMtToll,

mweilen überrasehend schftn und das wird mit dazu beitragen,

aata Warii Ordtsstsnürifanlen als eine ireHUcbe AoqaiaUion

l«rUafei, L. raa, Op. ^5. Sereaade fur Klüt«, Violine und
Viol«. FUr kleines Orchcst«'r boarbeilet von Unk

''''j^Uatai^lMHaaui^taU^ii% «älVtaiarS'*^

NaN Bearbaltaaf (daa In Haatbnr« Inbaadaa arUwair»)

wurde hier im ('oncertvortrage gehört und machte einen Kuteo,

wirtilich orchesir.ilt'n Eindruck. Ü*.* wegen .seiner kärglichen

BeaetiUDg einen 7».ir rreundllcbeo, aber doch dürfiigen Klaug

auswerfende Original gewinnt durch die Bearbeitung an innerer

und äusserer Bedeutung; da ihm tmU der nun erreiclilen

Uaatßille nkhu Freaadaa an(pMrd«l wor4aaM wi4 dar Sten

taa's nicht iliMBle>tf| walallt wofda, aa flM naa
Der

baupt und VerstSndoi&s fur den Charakter der ein^clunu Instru-

mente, es giebt nur wenige .'^teilen m der Einrichtung, welche

dorch andere Verwaadoag der Hittel^liiails klaogreUar, Itaaila

praktiealtlar bMao <

4S. äftü IB7B.)

TafelniobbULtter ana dem Mtxnchener OoneMit*
leben ia dnr sveiten H&lfte dar WintamiiHi

ff lHlllilH )

Daa«. Min « »7».

Ma erste Qaarlatt-Sairda dar Baivaa Weilar,
Slalfar. ThaaaaaadSahlHal tm iraasan MniiaBiala
btaehia Mgaada Qoertalta : J. layda Op. »o (T) N». « to

D-dur, Mozart Op. < 0 {f) So. 3 in B-dor und Beethoven Op. 7i
in Ba-dur (Harfen-Quartett , was ich. an dem Beeuche verbin-

dert , der VolUtSndigkeii tl>elnL'^ Tagebuches wegen nur mit

dem Beifügen registrire, das« nach den Berichten der Tages-

blklter das Motart'scbe Quartett am besten gegeben und im

Allgiaiiaia aia Pactsolirin dar EOaaUer hiasiditlicb der Ge-

Oaa M.mn «t?«.
ww aw ^ian wnnr nnn nasBi wvnpras nsn veangmi w

muM nack allgemeinerAnnahme ein gulecConoert snsOrehastar

und Solo-Instrumentsl-, dsnn Gesangs-Stflcken besteben. Bnl-

KL-gcii dit-sein IUI Musikleben allgemein .ils richtig ^inerkaonlen

(.iruncKal/o bestand das gestrige er»lo F a s I e o- A b o n n e-
ment-Concert der musikalischen Akademie unge-

achtet des schon mehmisls auch in der Oedenilichkeil laut ge-

wnrdenen Wunsche« , den Gesang niemals ganz susfallen ra

Warkaa: Mia vaa J. S. laek ffir Siraiah«

MUNapalaaeBilMMB; Bjm-
pbonie in C-noll vaa laaafh Nayia (raMufl
Ausgabe No. 9) ; StaAmia aralaa vaa L. «an
Suite von J S Bjch, fiir unser durch die Vollsllmmigkelt des

jetiiKon Orclie-ilLT!. \ erwolHitr-, (Jhr theils grell und doch JU-

gieirli leer klingend. f.inii nur in ihmii zweiten ^Jl20— Air^
durch da« «on Herrn Concertiueister Walter wacker gespielte

VMin-Solo, dsnn in dem dritten, der scbsrf markirten und

cbarakterialiaohaa GavoUe lebhaflerea Anklang. Die SynipiMnie

von Joe. Bayda ia C-aioll gebttrt m den Uar seUeaar gehörten

und arwWaüa dia Haraaa da
rachhaM «ad Nabllaha Oitaa. Ub i

dieser noch bei der hierauf folgenden SInfonia eroica dia |

Auffassung, feine NOancining, energische Betonung an der i

Stelle. dai< milde kaum hörbare pMno .in der anderen, kurz

.ille jene Eigenschaften gewahr zu w erden . welche allein dia

Aufführungen dieser cU'i.sischen Werke über das Gebiet der

blo»s«n Cotertaaltuog hinaus heben und zu einem Hocbgentisaa

machen. Am wenigsten schwungvoll wer dar latata Sata,

bei daa» aehaa im Aalaaga daa Thaaaa

eine

gehnbaa wurde. Vaa «Mea Sellen hSrte Ich Im PabNIna t

Klage über die bereit« oben erwähnte Einrormigkeit de« Pro-

graiijiiH's :
l--. ist sehr zu befiirr hien. dass bei fernerer *t> ge-

rin|.;er Hiick>ichln.ihme ln i r>-^l^l/ung desselben auf berech-

tigte Wünsch« hierdurch der Bewch dieser Concerte wesentlich

Den 13. Mira 4 «7».

Eia eadaiivae Dameaeoncert, veranataltal «aa vlar

vor

Abaad iat
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dM (Mmhm. Frtiil«in Mathilde Brehm spielte die Violine,

FrSuloin Geist da« gerade nirhi M-hr »piiiiirtic (^i'Jlo, FriulMD

». Loltner Clavier und Krau (i ü n l Ii u i' r , t he<ipni Krüuleio

Inninger. Ihal sich im Gesänge hervor. Von den vor((elra(<enen

•If einzelnen Stücken hebe ich *U be^nders gelungen das

Trio von Jos. Haydo in G mit dem Zigeuaer-Rondo heraus, das

TOD den DamM Mhr fluci uod tmdntckvmU praducirt wurde,

wenn ich aueh wUbA ewiohwtlna wü, ätm 4m Vlolonocil den

FMnl. IraliiB lial «Imo krtKU^eo . kabiiM and IM
ianlioh«! Bogenstrich und Ton, um den sie mancher Con-
certmeister beneiden dürfte, und bereit« einen sehr hoben
Grad \oii Tcrijijik Bezweifeln möchte ich aber, ohne ihr lu
natie Irrten zu wollen, doch, ob es schon an der Zeil war, sich

an da> .MeDdelssohn'üche Violinconcerl Satz I. zu wagen, ein

Sliick, das hier (uletxt von Sarasate gespielt worden ist. Besser

gelang ihr die den Schluse der Soiree bildende Sonate mit Cla-

vteriMgleMoog voo F. W. Rott, Frl. t.

VM dM
«M A.

t, wUirand ite dfts buermetto tm Of. tt Hm B.

OB and die Taranteile Op. 1 3 voo Fr. Chopin nIcÄl rocbl rar

Deutlichkeit und Gclttidi; zu bringen wUHSle. Die Stimme der

Frau Günther, elti hoher Sopr.m
,

LIin.Kt bereits sehr M-hjrf

;

ihre Manier und .4u.s.<»prache i.st gut , und von ihren Vortrii^en

wurde msbesondere die Arie aus der Optr »Dia Folkonger« von

B. KretMhmer mit reichem Beifall haiolM • batle sieb ein

MhlrtidMa oad sehr theilnahmrroUa«,

DmSI. Hin im.
Gestern Nachts von einer ( ItSgigiB Mto zurückgekehrt

finde ich auf meinem Tische eine Reihe von Concertprogram-

meo , die mich vorwurfsvoll anblicken mhI eine Masse ^oo

Zeitungsblültern, welche die mir zu Verlust gegangenen musi-

kali.schen *ipnus>e M^bildern. Soll nun nMio Tagebuch eine

kleine Chronik des Müncbener Coitcertlebeas sein — wie ich

t* bcabMchtige — (O bleibt mir nichts übrig, als hier auf

ünai d«r PrognaiM dio in eiow AbwwooiMU Komohnb»

dioiidor
Ml iMH gtwordoao Kritik mll wenigen Worten beizofflge«.

leb beginne demnach mit diMii / » o 1 1 e n Abonnement-
COBCerte der m u s i k.i 1 1 s c h e n .\ Ik ad tn i e im Uileuus-

saale «nt so <l .M, Otr Held des Abends w ir ili r ir.in/uMsche

Violinspieler Herr S.iuret. der sich mit einem l^oucerte in

Fis-raoll von G. W. Ernst, der Romanze in F-dur von Beet-

hoven, dann atnar Phantasie und Caprice von H. Vieuxtemps

producirte. Bta oSMbar etwas scharfer Berichterslailer rühmt

M Hern Soor«! swar dio Vonflgo dar aHdanaa tMiMacbeo

Bfonafante« Kralien anf dar D- aod
G-Saite. Das Coocert «Oa Bnist nird von iSun it- [,ini;u >'ih^.

safi- und kraftlos bexeiehnel. auch die Kniiiiii/t' k .nnh' ihn

Dicht erwärmen — doch wohl blos de« Vm ir,i^:r- ^^.^,•n —
dagegen spendet er der Composttioo von Vieuxtemp« alle Aner-

kennung. Bndel sie scbdn und schwungvoll, sowie zur gUm-

noiios BalCalinog von Herrn Saorat's Talent angethao. Dabei

H das Pnblikuni reiehoa BoihU

nad doa Iflaallor w «iaar kMaoo ZofaiMw itaim

Aalor vomdaMiB. Oio Sya^Aoalo von •rabaia ia

D, Brte auch die beiden Notlornoe von Beriioi, letztere von den

Hotepernangerinnen Schefzky und Schals« vorgetragen, sollen

WoiOB BiM IüUb

In der zweiten Quartett -Soiree doa Mtna •obbo
\V ..Her und GUDMia iM MBimaimill MB Ii d. M. kMMB
die iju.irtclte :

Op. i So. i in C-moll von J. Haydn,

in Ü-dur von Max Wiokler (MoBttScript) und

Op. <8 No. 6 in B-dur voo BaollMven

Vortnao. fWiBUlichB Nbmbi« wurdaa aobr gal, da«

Bbor aUao Lab I

ist nur hinsichtlich des Winkler'schen Werkes anzufahren,

dass das.selb« , aus einem Allegro vivace
, Largbetto fantastico,

Scherzo vivace und Vlv^ire m.i nan Iroppo bestehend, sich aU
eine nach Haydn'schen und Muz.irt'schen Mustern gearbeilele.

streng durch(<efulirle Nuvii.ii d.ir>tellie, von mitunter bezau-

bernder Klangwirkung und »lets eigeiilhümlicheoi Iwrmooischen

Reize. Oer BbHMI, welcher dem Werke, insbesondere dessen

WBfdO,

I. Z. Chap-
regenten am Dome zu Eichatidt , zum Nutzen und FroHMI
aller Quartelt«pieler bald im Drucke erscheinen möge.

Em V 1 r 1 11 ij- e II - o 11 (" e r l de-, Ollisleii iiml llofmusikers

Bürger im .Mii>pums>.»ale am ä». d. M. enthielt in erstmaliger

.\uffiilirunii das (Juinlelt Op, 3(i für Piano und .Slreinhitisirii-

(Deote von Goldmark und das Coocert Üp. 33 für Cello voo

Saint-Saitns, aosaordeai die Sonate Of». S No. t (9r Piano aad
CaUo «oa loolhotaa, i«io Ilir Sopnui «H TloHao aaa daa

nad iBokrBro davtentBeko. Mo ga-
sanglicben Partien hatte die Hofoperns»ngr<nn Früut. Meysen-
heim . die Violinsoli Herr K.immermasiker Bruckner, den
Cl.iui rp.iri Herr Professor B:jrmann übernommen. W.is nun

zunächst Herrn Bürger anbelangt . so ist sein .Spiel sehr cor-

rect und sein Ton schon, jedoch ohne wunsehenswerthc Fülle,

wesfthalb gewisse Staccato-Passagen fast verloren gehen. Doa

Quintelt ist in seinen eiazelnea Tbeilen von ungleicbem Werlhe,

fiboiBU ein SodMa
AiMi

roMi aa BrOadaag M das Cilla-Caaeart, voll Abwoehahiag Ia

Harmonie und Melodie. Die Arie von Herold sang Frl. Meysen-

heim mit wobigeiibter Coloratur , doch etw,-is zweifelhaften

chroroatiacben Liafen und weniger gelungenem Triller, auch un-
deutlicher Textanssprache. Die Lieder sind im Accompagnement
stellenweise überladen . beurkunden jedoch Sinn und Gefühl

für Melodie und Rhythmus. Die Vortrilge de« Herrn BkrnMaa
waron aobr correet, wenn auch ohne besondere Wlrni« oad
laapbsllaa; dio Oaaor doo aobr stark i

a^OMÜdi taafi. bli >/«!• Ohr ^

Dbb drill« Camaart 4«r aiaalkaltaehaa Akada«
ailo ha gfoisea Odeoawaalo aia tt. d. bot oatapredMado Ab»
wechslung durch die Symphonie in C-dur von Franz Schubert,

d,is Clavierconcert üp. 9i in As-dur von J. Rheinberger, ge-

>|iieU \ on Herrn Professor Biirmann. eine Sceoe aus der >'Brjut

von .Weiwina« — Monolog der Bealrice — Op. 38 von Franz

von Holstein, K^uogen von der Hofop^raslingeno Frau Wecker-
lin, und die Ouvertüre »Römischer Camevalc vo« H. Beriioa.

Die Symphonie, in der laut der treffenden AauaaeniDgen einaa

biosigao KrttUton alloo wie im FrltbliNo ipriaaol «od qadlt,

ianalater dwMüMor «I

seiner BB
tung

vaaFit
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ü«kcr dM nMtelMi«n^idi« Wwlc gtbra die AMidMm aoMia-
iDder, indpni der eine es ungemein liueh-tclll, <1lt andere hln-

gegeo es a\< eine zwar britlautv, aber kciueswet^.s hochbedeu-

leode Cotiipusilinn tjt'zeichnet
; einifi; sind beide I tipile nur

darin, dass Herr Bltrtnann dasselbe zwar lecboiKb ausgezeich-

Ml, aber ohne vom Promelbeusfunkra etwas spOreo ta iaeaeo,

m deolach : ohoe Schwung und Wlria^ apiall«. Die Comp«-
Mou HoMeto s acbeiat eine vielfoeb dea W«t lUcfa. Wasaer's

Voftnga,

Kch aber mit anvenandticher Auieprache gesongen, nur einen

Acbtaogserfolff erraoR. Aocb der römiache Cameval rief diver-

girende AnsiclitGn hcrvur. indem die Classiker diesem Heister

Genie absprechen und von ihm überhaupt nichts hören wollen,

wahrend die Romantiker ihn hoch stellen und zum blutigeren

Caitua aainar Werke aufTordern , beide aber io der Aaacbul-

( der Onberiaduog des Orchc^tten mit Bleeii- md Scblag-

I lieb «nnto^MU OebwaU laaeilM TlHlmehe
I W«k «M ittr fiMralatian TamaaiMg mit

Den t April t 8"79.

Eine bochinteresMote Production hurte ich Kc»iern bei

meinem Wiedereintritt in den groeeeo Odeooasaal. Mit dem fie^

ginn de* vorigen Monats halle sich die Weiser'wbe italienische

Opamgeaellscbaft hier eingefunden, welche statt der ur»priing-

HÖb aagekOndiglen sechs eine BeMie von <3 Vontatlnnsaa im

kl). Boftbeater gab, beatebead aoa den Opwa AMa, Ttova-

im, D> lalto hl Mmhir»f Vwdtt, ratwtta nd iMiidi

41 flMlIlt VM IohM. Dto'aOadiB aaitwlrkenden ilaiianiaehen

nnaller waran weibNehanaila die Damen Ida CbristofaDi,

Gawepiua Pasqua und Henrielle Levasscur . un<) neb«-o diesen

die Herren Auguslo Cclada , Giovanni Vaseih, I-idisLio Seide-

mann, Domeoico dal Nrijni umi Hrneslo Leva Nur einmal, je-

doch mit Tollsttndigeni Nisserrolge trat der Tenor i'erugioi, und

draiasal, niaalich zweimal in der Pavorita und einmal in Fauslo

II« HeraM oad Obran baaanbwnd dar TaMf Naatat a«r. der

bMch
Scbiosae der

angewObn-

dafl lantealan MMI faadao, doeb In der ftagal ila i

Wiederholungen einzelner Opern nicht sehr stark besucht.

Warme Kunstfreunde. dfatMi <lie Iiilt jetzt sehr selten {gehörte

(ipsangsLunst. in-sbesonJere .In- iijhi>ni!tcbe, einen Hochgennas

bereitete, fanden sirh jt'den Abend regelmlssig ein; ihnen

namasUich , wie auch dem übrigen musikalischen Publikum

war es daabalb böclisi willkommen, die Damen Levaeaeor ud
Cbristotai , «nria die Harrsn Calada , Seidemann , dal Nafr»
nd Lara Mdi ii atoaii AbiaMadaooacerte im

I

aaato, wwn amb Uoa aail Ctafierfaagleitaag, is i

rend sSmmtlicbe Opern im Hoflhealer von den Solislan in ita-

lienLicher Sprache, von dem Chor aber in deataeber Sprache

Rp'.unppn wiinien waren, lifss sich Herr Seidemann, dem Ana-
äehen nstch ein Italiener, dem Namen nach ein Deutscher, im

Concerte mit der Arie au« dem Messias iDas Volk, das im Fin-

stern wandelt« und mit der Ballade »Die beiden Grenadiere«

von R. Schumann io deutscher Sprache vemabnaa. Die klang"

reicbe SitaHM oad dar wSrdavolta V«ttnt daa iraMUcbaa

KQb
reiasani «drittM flf <

Henriette Leeaalanr, ebiar CdlorstartingeTln. wie aie Mdnehen
seil undnnllichpr Zeit nicht pehörl li^t. iti>.l)<'>onilerc abi-r die

t'ril.iroa aus den l'urilanern mil dem ii}ehriiial>. in (^rossler Hein-

heil iiiiii l.eirhtigkeil «ebrachlen dreigfslrirtit neu D. Mit ihr

ran« um die Palme des Abends die Stgnora Ida Cbristofani,

welche mit lieblicbem Mezzosopran und ebenfalls ausgeteicb-

neler Cokiratar das PnMiknm dareb aMgaiaiehneten Vortrag

Too Ariao aaa da* hiar Mdw MbahaoalM Op«ro ; Di» Carloa

dia LaMmgan daa Tanarlili» Cahda,
dal Negro und Leva in italieniscben Opern-Arien, trthrend die

Herren Celada , Vaselli und Seidemann in höchst wiritsamer

Weise die beiden ersten Tbeile des grossen MSnnerterzelts ans

Teil vortrugen den dritten aber ganz ungeei^eter Weise weg-
liessen. welche Rücksichtslosigkeit auch bei dem Publikum eine

theilweise sich äussernde Misüstimmung hervorrief. Den Scbluaa

der 1 3 Nummern des bcichst interessanten Concerls bUdala 4M
von ilabaaiaabao KOaaUan doppalt garo gabdrta Qoartatt

•RigaMtoa.

)

ANZEIGER
Verlag von

•T. Rieter-Biedemumn in Leipzig und Wmtertbur.

Gharakterstudien
(»*• Folge.)

rar des

Plajioforte
rompnnirl vnn

Wilhelm Maria Puchtier.
4h^41.

Heft 1. 3 Jt. Heft II. 3 uT 50 ^
Einteln:

Ke. 4. Unter Cypressrn Jl t.JO 1 No. t. Liebeslied. . . Jl i .6»

No. <. Sturm und Dran^ Jf « 60 No. S. Ein Nachtbild ^ I.4D

No. •. Besse oMissto . t.ie. { No. «. Taat-Caprice . Jl 4,«0.

!»•! fori

Per S^unggcfcCtc.
(Ulliü TU QilUT Pitnr.)

OABLLOEWE.
meadaTMdtehiBnggeh4Mderbaale«Mtlaewe"saa. StoveiMadel
volksthilmliche Melodik mil Mimmunftuvollem Inhalt

BbHLlN. SeUcfliBger'sche Buch- und Musikbaadlua«.
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i>7J Im Verlage Non C. JF. W, Sl«gtV» MusiUliMbuidliuc

(R. Litmemaim> m L«ipflf MmMmm oator AodtrM MebM

Bruch, Max, Op. 16. Conrerlfür die Violine. Clavierauszug

zu 4 ll.iiiJi'ti von Ricli^ril Kleinmichel. ,ä 5. —

.

son Max Ocfteo. Partiliir und Stimmen 3. —

.

Jadassohn, S., Op. 56. Hraeludien und Fugen für Pisno-

fortp. 3 Hefte i> Jl l. *5.

rar

laun-
KMnaiclMl, RMMrtf, Op. (3. Secb« Soaatiata rar

Ptaaetorte n 4 BMaa, laa Onhagtw ntafnaaslMi i

Mo. I. Cdof. I. SO.

No. 3. O.lur .# t 80-

No. 6. Ddur. Jl J. 30.

No. f. Cdnr. I. M.
No. 4. Fdur. «. —

.

No. 6. Bdur. i. 90.

|M] So«b«a eraehleneD io uoiereiD Verlan«:

Classiseher Stücke
für die Violine

toPianofortei

BAoh, .Toh. Seb., Air IDr 4ia VteNaa Bit HegWtaiin «oo
äaiteniDBirumenImi oder HaaafctH «dar Offll «taflttalltel voa
Aogust WilhelmJ. t.O».

HUndol, O. f., Laif» für die Vtolloe mit Befitiluog de*
Pianoforle oder Orgel arrangirt von Wilh. Fittenbageo und
C. Randnagel, a. Aull JI*M-

Hilndel, C. F.. «anbn4a für die Violioe mll Begleiiuni: des

Piaooforlo oder Orgel arraa^ *M With. Fllaaabageo und
C. Rnndn«i|c«l. i Aufl. .*(,0l).

BaoI), .Toll. N«-t>.. THI Prilndlum ,i i w. Iiiuni(i< ri.ii«a

ClBvicr für die Violine uod Orgel oii-LM Piaii'^lui lo ulIlt Harinoiiiura

bearbeilel von Frani Preiti. dji.

BuctelMide» Dietriob, lanbaad» aad Caaraata tur die

VMiaa uad Ofgrifldar MaaalMtaaiarHaraaataai baafbatlatvaa
rraasPraiii. ^«.Tt.

Xtaok* JoIl. 0«I>., niLMMIn a. d. ««bllampartnen
Clavtor Ar dl« VIell«« and Orgel oder Pfeoeforle oder Hanno-
aian bearbeitet von Fraot Preilx. ^ O.TJ

Berlin S\V. Lucfchanifacba Voria|alMUi«lliMg.

l**] Io meitii'iii Verlage erschien :

StoU« mIm.
Motette

fftr xwei Chöre « cApella.
Coniponirt »on

Palestrina.
kaansMi fllr Klufcw oiCw
Aaflunagw

eingerichtet von

Richard Wagner.
f.sji. MMBMifr. für.

C. F. Kahnt^
Funll S.-ä. HohnualkalieohaBdloiif.

(«•»J Verlag «on

I. Bl«tftr-Bl«iermftaa te Mprib ued

Ltoiür iBi Bwliig»
von

«Joliaiuie»«! 13i*aJbuiiei.

Für Fiasofort« siim

von

Theodor Kirchner.

No. «.

- 1.

- i.

- t.

• s.

•

- 7.

- ft

- 9

- 10.

- II.

- <J.

- )l.

-

- IS-

- I«.

- 4T.

- «.
- ««.

- »0.

- ii.

»Wie btat du, meioe koniglu, durch aaolte Gute «onoavollt«
(Op. II. No. ») tt.Jlt.-~.
81» Soaaett: «Acb könnt ieb, bOanla «aifuaan sie- (Op. 14.

No. ») Pr. .jr«. s».

MeMalaadit: •Waan4er«norM]laai4u«bdieOeeiraaelie
blinkt. fOp. ta. No. a) Pr. «. SO.

stunde bea: lO«! MaaM, gat Maahl. nala Uebater SobaUi
lOp. 14 Mo. 7) Pr. ( 50.

Von ewiger Liebe: »Dunkel, wie daakel io Wnld und in

Petd!» lOp. 41. N«. 4} yr. Jt t . —.

Smm np^uTwa.'ir.T'Tfr' '."'.T'lK'Ijr'i.^l,
•Ruhe, SUÜliebcheo, im Scbatten«, au« deo HapilOBe W«
manien Op Sl. No 9 . . - . . . . Pr. .Jft. —

.

Kul (li iii St<" »BlauiT Kimmei , hUui» Wn«i*n" Op .^9.

N I Pr .ä i —
>o du des Arra«n dicti iiinudig vrbarcDcn aUf den
Muüt'loiie-Roinanzen Op- 11. Nu. 5 Pi l JO.

»Musi es eine Treaouog geben«, aus den Magelone-Romaosen

lone-RoDantaa (Of. M. No. <4) Pr. ^ 1. —

.

•0 komme, hoMaSomaernaobu Op. st. No. 4) Pr. ^ «. S«.

Serenade .Leise, um dich nicht zu wecken» Op. iS. No. R.)

Pr Ji i. —

.

•Dein blaue» Auge ball so aUlU lOp. 5«. No 8 Pr. ^ 4 . to.

'Wenn du nur luweilen Itcbelal« (Op. 57. No. i) Pr. 4. 10.

•E« träumte mir, idi aal dir tbeu«r*(Op. 57. Mo. Pr. ^ I. SO.

ata aMUea Uobh [Op.a7. No. «,)

iaiaafli^|Op.M.lla.l)Pr. s«.

M an art Baiea (Op. s». No. s.)(Op
Pr. ^ «. 10.

Agni« •Rn«enteilwieacboell\orbe>.,Op.59.No.S Pr.^ 1. 50.

Sandmännchen : »Die BlOnelela ile Kblafao« (Volkaklodor-
IM) Pr..«t.M.

[104] In unsenn Verlage crscl «0Ob«n:

Für Pianoforte zu zwei Händen:
Op.53. SMMAItaBMittirr&rdia

Jegaed fr.JH*,—.
Flftflrel» Ebnifl*9 Op. t. WMdtnMflM. Slabea

Claviaralfleka Pr. uV fl,M.

Op. ». Drei Charti^rttOeke . Pr i.te»

8<^ftnt>iar||r» H., Op. 119. Das Vatarbaus, Cha«
ractaraltek Pr. 1,M.
Berlin. Bd. Bote A G. Boek,

Kantgliche Hof-Masikhandlang.

[40i Im \. i!.<.:i.' V Ii .f. Hiftfr~ medrriHiinii in L. iiiz>^' und
Winlerlliur .^l .-i li i-h-mi ntnl kmin dun h llu;;li- h,Kt Musi-

kalienhandlung' lir-Zn-iTi u.i-n!-n

Nottebohm, Gustav, BeetlioveB^s Stadien» Erster Band.
Beethoven s Cnterriabi bal J. HajfdO, r
Preis netto 4« Jl.

DCtlO 7 J^.

U, Bote A ti» Beek Ib Berlia.

VeriCfer: J. Rlelcr-Biedfrinann in Leipxif und Winlcrlhur - Druck von Rreitkopf A Httrlil tat Leiptif.

Bipcdiiion: Latpatc^Quaratraas« IB. — Hedaciion Berfedorf bei Haaibarf

»
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•toffimmwMg.) ^- «»aap—d <>rWlaW» laiHM

V«b«rdtoUi in
tflCKtea.

(SchtoMtM Nr. II.

Wni •IwsorlalMliaMign

0«|NllMiMMttl«Md||MlM, M
Iii Am im 4tr ftentoOmc kltr hm' ftentoOme kltr h«rror galMa. D«r

Aaceotebein miiss Jedeo sofort davon überzeugen.

bt Micbes der Fall, dann werden die niomliscben Bedeoieo,

welche vorher auhüegen , ohne weiicr^ -. serschwlnden. Es
giebt im Drainati«ch-ThcalraUM.'hea, welchem auf sichtbare Dar-

stellung abzielt, keine andere Rechtfertigung ab diese ; wenn
aun diesaiba wirklich geliefert wird, »o i»t dadurch auch alles

faachabao, was die strengste Kritik verlangen kann. Zugleich

M hlMiril dM' Kritik iimeiHi« OnoM /

tm lies gereckM mrim, «M mm itlflü^ir lot-
HlitaDg TorgebiMkit wird. Km* opd Moni liiid tMIWh im
Wesen eins, aber einen und denselben Maa^istah kann rn.in

nicht an allen Orten quer über beide GebiL'le legen ,
sowrihi

im Ganzen wi« in vielen einzelnen Mouioaton ist es nui/licli

daran zu erinnern , dass Kunst und Sittlichkeit Terscba-Jeiit:

Dinge siad. In den allgemeinen Lehrsätzen der Aesthetik wird

gawWinlicb betont, aber die Einzelkritik richtet

; danach. Denn wenn einem ReceoMOlen

lalltHiM Offiadea ttwat

•t mtm aim^ßii äah «H* TaRS. VuwM OMmr Zeitung

diwwrtlifcmwriwt kSooen, da«* ifo b<lliyil M dmjenigen
Blattern gehört, welche leicht einer solcfaea Scbwiche ver-

fallen. Ueber diesen Punkt war der Heraasgeber vielmehr

schon seil geraumer Zeit mit sich im Keinen, und wenn er etwa

noch eine Inasere Anregung zur Klärung seiner Meinungen

nöthig hatte, so ist ihm diese zu Theil (;e\''"'''l'i ilnri Ii den

nahen Umgang mit emem hervorragenden Vertreter das Sitt-

lichen oder Ethisciua Ii dtr Kunst , wobei ihm blMlIehand

MtgtaMA fib«(M «wr» Mek «Um Ml« di* CwwkiBMUtt

rachtignng ab. btl wiilikwdw Pnft
gaban in dürfen.

In der Verilicuii^üuij der Rechte dramatischer Spiele sind

wir ganeigt »ehr weit zn gaben. Die Freiheit dieser Spiele

MM eine vollkoMNM Mkl. d**Mi^ 1

HV.

lunn durch Rücksichten, die dem eignen Gebiete angehören

;

alter Alles muss sich auT den Brettern auch völlig bewlbren
and dadurch als notbwendig erweisen. Wenn also in elüMi
Thaaleraticke etwas vorUme, was unseren bUberigen Slttai-

dar Aatair boebilikfl|to, lokaBnaMa
es nicht alt oniitäieh Terwcrfoa odar tHtaaeboa daai aa tofl-

bliebe. Yiclmebr drängt hier eine OMbwaisliche Folgerung zu

der Frage, ob dem gegenüber nicht rlelleicht in un."!eren Sitten

eine englierzige Beschränktheit Platz gcgrilToo habe, wtlohe

vor dieser Darstellung in der Welt des Scheins nicht dauernd

bestehen könne. Was sich auf der Bühne bewlbrt, muss dort

ab sittlich gellen : diese Conseqaeni dOrfen wir nicht eelioaea.

Aber die uncrUisslicbe Bedingung bl aacb, daaa ea sidi roilaof

bawihra. Geacbiebl aokbao in einem «•

solchor Vorgang aber Im liebte der DarMeQmic aloe Neben-
»acbe, die aicb vor der Regung de.s .illgemeinen sittlichen 6e-

wuaataoios in ein Luan MOhtbares Halbdunkel zurückziehen

mu&s, so ist er weiter nichts als eiue t_'u,iij>1aiidigkeil.

Hiermit wird die Sache iui Wc^eotlicbou erledigt sein. Es
ist keine Theorie denklur, durch welche die dramali.M;lio Kunst

oder die Kunst überluupt der l>ürgerlichen Moral gegenüber

freier gestellt werden lUinnle bei volUter Erhaltung des Bandit,

watakaadaai

da ist ; hier kommt es uns weniger daranf ao , als anf die Ge-
winnung zuverllsKiRer

,
allgemein gülUger GrandsStze für die

Beurtheilung v<jri Hijhnrnwerkeo.

Die Künste ^inj bekanntlich nicht gleich in dem, was bei

ihnrn der ,illf,-etnc(nen Sitte gegenüber als 7Jil,is-i^> fjili. Am
weitesten geht i. B. in der Oarstellttng de« Nackten diejenige

Kunst, welche dem kreatflrlich Lebeodigen am fernsten steht,

diaPtaKik. DiollalmiiilUaraBaavialaiaieaebrtaklar, alB

KuM Mf 4h Hakrieht zu nefa

MiMekiw . wahihaa ile vorgeführt <

bifochlich ist, denn ihre Darstellung geschiebt i

Menschen von Fleisch und Bein. Und hierbei gilt der alle aus-

schweifende Nudilüt ciijii.irumcrnde Grundsatz, dass man im

nackten Zustande von dem wirklieben Menschen weniger siebt.
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Unter deo TbealerapMen MllMt iit iHNk «iedar «in b«-
OatwaelM. Om |M|>woh«i» Dvn

aai (•bm ud Mimli DiiImH

•wot' ia dar Bntwieklaog badeoklieber Sceneo moMwwaR
BHbr an lieli ballen, als da» masikaliache Spiel, da e« bei Ter-
imiogen viel rhor an jpne Stelle kommt, wo os durch das sitt-

liche Bewus-iLsoin der Zu'irha!jpr corripirt %vird. Dies liegt

darin, dass es von hpid-n S|jii::t n (li'in n-alen Leben »m näch-

sten steht. Kommt aber Musik hinzu, also bei der Oper, &o

Hadert skh die Stellung bedeutend, denn der Vorgang tritt da-

mit einen betrlchtlicben Schritt von der Wirklichkeit zurück.

Mao kann sagen, dass die gesprochenen und gesungenen Spiele

ia ÜMM- artahm^ aa alnuidar aieb Taitoaliae. wia HaMik and
Miiwai. Itm taaaaciwBit waldiaa Maraaa Wr dia Opar rawl
Um, darf ihr aidit taachntlert werden, und sie bat es aaeb tu

ilian Zailea «oiHtommen in Anitpruch f^enommen ; denn trotz

iler vii-1 büschrienen rnnatürlirliLpiii^-i
,

L'ebertreibuogen,

AlbLTiituilcii, Verlelzungen der gtilPti Sillo und Enlslellungen

aller Art gedoilit •Ic in voller MuiitiTur-il iiinl ('.i-^nn Ihi'H Dio^

wiirdo unmoghch der Fall sein kiinnen , wenn dergleichen

lediglich nis tadelnswerlhcr Auswuchs angesehen werden
müscle. Der allgemeine Brauch und Erfolg zeigt uns aller, dass

as sieb bier nm Dinge liandall, die dar Gatt«^ angaböran. Es

gabt in der Opar wiitliefa ouaebas so bin, was Im raciliraadaa

hanaollhtaflr^wiri. Ml «aa AaUaiaa «bar DnriUllgh-

kaHta dar Opar onaa man dabar basonders vofaicbt% s«ln;

dia VnM dadct das alle« wieder zu , wenn sie rechter Art ist

und aus vollrr Oiii-tlc slr'itiil. li'l/lcrps .ibi'r nicht der Fall,

dient das \V.i«niss mi hi d.iiu , eine Musik hervor zu zaubern

von bleibendem Werth, die wir in dieser Art noch nicht gehijrt

haben und die durch ihre ungewöhnliche Schönheit auch die

ungewohnten Mittel rechtfertigt, welche zu ihrer Erzeugung

ins Werk gesetzt wurden — dann allerdings verwerfen wir

das Experiment als schädlich für die Kunst wie für die Sittlich-

kaü. Diaaar Caaoa dar BanrlMtaiv M räa aacfalich, dabar

Das soeben aagadanMa VwMllaias, nacb welcbem der

Oper ein« natürliche Neigung innewohnt, nach allen Seiten hin

leichtsinnig aaszu-sch\v<<iri<[i, .ullif eine ernstlichere Be.irhtiing

finden, als bisher ilrr K UI ;,•owl^ell ist, und gerade Herr Kapell-

OMisler Dorn in fii- nl-iirt i.uj^en Pr.iM^ l)o-ondi/rs ge-

eignet sein, das&cibc ms Auge r.u (a!>sen. Um der Sache Geaiigo

ZU tbun, mflaste er hierbei allerdings etwas tiefer ins Fleisch

achnaideo , denn mit einer btoaaeo Balracblong dar naoealan

WandoDg dar Opar ist aa aieharfleh nicht

I tnnaaaraa banabtaMiaWarkaanaehiaipilran.

Daa athainl adbwieriger zu sein, als es in Wirklichkeit ist, denn

aa kommt lediglich darauf an, den richtigen Gesichtspunkt zu

(•Winnen.

Dieser (iesii hl<|iij|ikt k.inn kein snilerer sein, als der rein
musikalische. Diu ()|ilt ivt •n Tlicil ..icr .Mu^ik und hat

andere glcichbcrechtiKtc oder glcichwerthige Theile neben sich.

Wenn nun diases VerhUltniss im wirklichen Leben durch losti-

luliooan zum Ausdruck koaunl, ao iat daaiit ain 01aicb(awidil

darinuikallacben Krtfln hAfHMII, mMkm im OadaBiao dm
Gaaaaa aar Polin hat. PaUl «• ab« tena, Am •rtHk «In
Thafl daa üabargawiaht nad wuchart ana, «nraad dar Baal

verkOmmerl. Das ist der Zustand , in wrlrhem wir uns schon

seit langer Zeil befinden. Die Oper allein hat das wahre öffent-

liche ileimathsrecbl unter uns erlangt . alle andere Musik i^t

bei der grössten Fülle und Herrlichkeit ihrer Werke noch heute

auf die zoRillige Hülfe und Pflege durch rnvuthcindc ange-

wiesen. Dies ist unsere Lage — das gestörte Gleichgewicht

der Krsfle, und hieraus ergeben sich alle CebelstSoda. Das
Glaiefa(awicbl barsnatalian, Jadaoi Tbaila Wind und Soana tn

vaifalba« wia aa Aua gababn, erscbeial ab
waa wir «oraahaaa kiBaaaa. Bin gaUalartaa

«naMaaln fit daa ahnig wlitaana CerraollT ftr alwaiga Aaa-
scbreitungen der Oper , denn mit blossen moralischen Bfiil^

gungen wird man in Sachen der Kunst wenig anwiehlen.

Or.

Die Opem: ,,Fol7enot" voa Gtoanod und „Die
Liebenden von Verona" von Marquis diTrj.

Kacii dem Französischen des Herrn De Ia Genevai*.

Bia haut« bat Harr Ooanad Frankraieha aralar iiiiaebar

Mhaa vlar Opara eabnehl: Sappha an 1«. April IUI.
Dia blatlge Noana ka Jabre l«54. Die KSnigia voa
Saba am ft. Febroar i%9f und endlich den vor Kurzem anf-

m'fulirlrn l'nlycurt. Von dicken vier Werken sind drei fi',mt-

lich verschwiinilon, uiid il.is neueste wird .illnr W;ilir>i< liem-

lichkeit nach .i i-- >riM:K...il der übrijfen lh.'il<>n. K> Ist eine

cigenthümliclie l'>scliein(ii]g, da.ss 'F.iu-t . d.e einzige Partitur

des Componislen, welche sich auf jenem Repertoire Itehauptot.

dort nicht zur Well gekommen ist, und dass, selbst um sie auf

das Tbülre-Lyrique zu bringen , die besondere Vorliebe des

Harra Parria nolbweadig war, der, aeineni Goikl (iir daa Pitlo-

Platze za inalaUiraa aad aia «Mar Tarallfkaaf daMh ahktfi-

scbes Liebt ans dam Dmkal hervor in itehant Vlalletdit. dass

Herr Gounod sich niemal-i xotlsfinihi^T RochenschafI über das

Ohject gegeben hat , welchem or auf der Bühne ziiitrebte.

Miit;e wer «ill I) ...ctriiieii tiachliiiiii;en . Belraclilen wir UOS

Herrn Richard Wagner : das ist ein (Charakter . ein Mann von

Aeslbetik und Kenntnissen ,
eigensinnig aber iiberzeugt

,
per-

sönlich bis zum Uebermaass, aber mitnnlich ohne Girren und
Yapears ; wenn es ihm in den Sinn kommt , Vorreden oder

dkÄa BBober in a^raibaa, leigt ons aeiae Diacnaaioo aoglaioh,

daaa wir aa aM aiaaa Stibilllalallar in thaa bäbaa, dar aala

Handwerk versieht. Mögen wir auch mit aataiaB Prinoipiaa ta

vollständigem Widerspruche stehen , so Ist es uns doch aieht

geslatlel in Abrede zu stellen, dass das alles auf einem soliden

und kraftigen Slil , ,iuf einem in den von ihm behandeilen

liiMhischen
,

religiö'^cii ,
hi^tiU Hrlini lüler |ilr:'H(i|ilii^i ben

Fragen ganz heimischen (ieisie beruht. Von einem Meister

verUngt man Einheit der Conception. Spontini, Weber, Neyer-

boer teigea ein Bnsemiile von Doctrinen , das aus ihren Wer*
ken selbst hervorgeht. Nie laad die weibliebe Liebe, die reine,

rhabaaa Ueba für Oma Aaadradc «nf dar Bihaa
ralimdare SHmnie als die dar Jnlla Ia dar aToMaRn*. Daa

ist die Antike, nicht jene sopbislische nach Gluck, aondera dia

wiedererweckte
,
iospirirte , Leben and Athem besitzende An-

tike, die des Andre Cluiiier in der Poesie. Was »itid neben

jener un\ erglei' blichen Anrufung der Lucinia , neben jerieuj

nieh.diuveii Seufzer einer schonen, gütllich brrt.'|jl<'[i -roli- un-

sere Hymnen an Vesta mit ihren künstlichen klangcombmationen,

wobei die Clarinette «verschleiert and züchtig« sich abmüht,

dem was man aaa «waingl,
Transparaati lafahaat

'

Mb doeh bMiI ; deaa ktdani wir «aa der »Tealaltat ta sPardf>

nand Cortei« und zu "OliTnpia« herabsteigen, haben wir immer
noch ein Ideal von fesler und einheitlicher Conception vor uns.

Auch Weber und Me\erbcer »i-i>.en. was sie wollen. Herr

Richard Wagner, obwohl er kein Bühnenmann in dem Sinne
ist, welchen wir diesem Worte t>eilcgen, kennt von vornebania
das Terrain, auf dem er sich bewegt und bleibt aaiaaiB PtV"
gramm Iren. Wenn er einer Silnatloe «Mwakht, M an mk»
Tbeaffia. wekba Iba abhUt, lieh r
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I Qoaileiu Didi iialiaalieliar Art, uod w«n er «tat Bpi>
io deo RaUkomben malen will . üo er «leb , da« d(e

Seen« imposinl. kurz sein 171115^5 und tilt jur Kntwicklunij; TriJ

jenen jun(^en Homer, iler vcnttiaiiiMlie barcaroluQ in seiner

Gondel »iuf;!, würde er entschieden aU eine Pcrs4)nlichkeit ab-

weisen, welche di« Gallen« auf deo Gedanken briogao ktante,

Is ob er einfach blos deshalb aalirtle , am eine BOOMOM mit

t^Mmdut rbylboitcber ZaMiung «ianflactalM.

IM «Ml tßmt *Mi Jmw TaakoMM faradat! IMa

WMoof aalipcBcb lieht 4eai, was OmuMdr» Pmode datoa

npai letan ; lie kma sieh weder In Rhiaiebl auf Sdiwong noch

anf Cbaraktehslik irgendwie mit demjenigen verpieichen, was

In die«em Genre die »Jüdin» und der iPropliei" leisten. Im

Anfaiiije ein religiöser Marsch , der gut durchgeführt i^t und

mit einer vor der vorletzten Note des Rhythmus angebrachten

Pause iMidigt. Das hierauf fulgeiide Geb«! der Christen ent-

behrt der Erfindung, und jenes famo^te Stück, welches das Ge-
cbick de* ganzen Werkes tr.igon soll , ri^irte umzuschlagen,

> TaJUa daa Pal|aiial aia. waiebe

I TeolaHer vor, walcber aiaar abwtrto stai-

(«•dtn FortMbrattang folgt; Ist anch die Imipiraliofl wenig

warlb, ao zeiKt sich hier doch eine sehr «cw.indle Verwendung

»on NSancen Dieselbe \ora Chor wieder .luf^^i'nonimene Phrase

•chlieMl, Siel'- [Uli |);.iitirii'r Harmonie, iJii--(.-ii /weilen Ati

Vor Allein mochte ich >cim Ballet &precheo, denn am bejiten i^^t

m. Ober daa, wai da« erste Tabieau de« dritten Actes enthilt,

far nIcMa «o eage«. Di« Cantilene de» S«*ar eebitaatteMib jener

leln^rll veo aekwawkxMen an , derea der Oeonad vea Ve-
••dl( ud TO* Medj^ ISr aieh ellaio aiM lelabai TenwÜi
efcr »dar wewlgar gelMligar beiltn . uod daa Poe» tarlaebaB

Myaoet and Nearcb Utoata von Carafla sein. Der vierte Act

wird roll den berühmten in die Gcsangssprachc übersetzten

Slruphi n \ Corneille erölincl. Ilieraiil besinnt , als ob noch

nicht s( Iiiiii jjf niip psalmodirt wSre, eine Hecitalion des Evan-
geliulll^. sM^i lier em bcmerkenswertheg Duett zwischen Po-
lyeuct uDd l'aulina folgt, das mir nicht nach Verdienst gewür-
digt zu werden scheint. Das Gleiche musa ich von dem CreJo

im fiionaat Aele aafea, eiaer breileo ond eaperbea Pbfaae, wo-
(Br daa PobUkom dem Aalor oidu MnHegÜBh Kecbuiag tf«gt.

vleUeieht gendt wifMi dieMf iNil* «od n yia Aaedah
Dung, welebe veiliiiidert , eof dea eielaa Iliek die Bhihell

wahrzunehmen. Leider besitzt aber von den Eigensrhaflen.

welrhe die Bühne fordert, iierr Gouood keine. Sein Stil, wel-

chen die heutigen Musiker in ihrem den Malern entlehnten

HandWerks-Jargon den Gounodisrous nennen, (ein Stil allein

ist die Negation jeder Fortbewegung ; er denkt nur an die Phra-
iirung und dehnt sich bis zur Ohnmacht aus. Eine Zeit lang

reusHirte dieser Gouaoditmus ; nach den grossen Tagen eines

BeeiM aed Meyerbeer variiabie aicb uaaer HawInielB ia dieee

UMbfbMiaddloeeaMHHahlea. MdabarhMleMawMtt,
mi die Mnde kam, in dar du Poblikam m GeoMd daa Werl
Lerd MmafMon's la NapoleoB III. oaehspraeh : »BalMfaMeo
genügt Ihr Lied von der Königin Hortense für ilic Siiudtion

Dicht; man mu»*. etwas anderes suchtri uinl es geljunt; acceii-

luiren.*

Waa ist in solchem Falle zu machen? Em Oratorium ; ein

•PolyeocU ; sieb in die Betracfaiung des Wesens 'vertieren, der

AettoB eMaeUoesea «ataagen , auf daa Dnau «eraichlen wie
der hebe Mf die Trauben, kors, seine DaU^lall nr Maxtane

•ifeekeB, immer beeear iat, da aia ilatmlrtw. Oam
weU; amr mnia am, wmm mn ao anhUma AbaiebMi m
reeWren hat, sieb wo anders binwenden, als an die grosse

Oper. Nnr wenige Lenle, glaube icb, werden einem Uagio-

tyrerJoagfraaea and aarapbieeben VMer wibli. Die BQhne
lebt von der Handlang, von der Inirigue und den Leidenschaf-

ten , aber weiiii mjn die Leute von seinen religiösen Ideen und
von Miinoai aposlolistheti Glauben uiilerhalleu w ill, .10 schreibe

man heilige Hu.'dk, und auch li il t i niisslraue ni^in dem seuti-

roeolalan PliUoeopbiren, das nur irre leitet. Weder Uindel noch
Bach wiMBlaa Jamals etwas voa Jeaam dunstigen, byaterisebea

Hddelto taa MMar aad erbabener Arcblteittar, Um l^won»,
so gSltlieb ile aadi aefai mDgen, bewegen sieb in voller Hmaa-
niiiit. rnhtist uod kraftvoll wie die Prophetea und Sibyllen dee
Michael Ari^elo : sie haben Seufzer, welche un.s das Herz zer-

rcissen und Leitlcti, deren Uuennessiichkeit überwülligl ; wahre
tiefe Leiden, die udm in unseren eignen Augen grösser machen.

Wir verlieren keine Zeit damit, in ihrem Orcbasler herum zu

suchen, um zu sehen, durch welche gelebrtea Combioatioaen

von Blech, Sailen und Holz man «jenes Violelt, Je

Farifiaa aadjoaaa amtl

ond bewegt aad wir daakaaih«, dam er eiaeaokabaeSpraebe
zu uns spricht. Wir beogen oad wir werfen iras nieder vor

dieser Stimme , welrhe selbst aus den Wolken herab no<-h

meusi/lilicli iiliiij^t und die uns von dein Clirislenlluiiii und
seiiiLU Geheiinnisscii wie ein Mensch zu .Menschen spricht; wir

!>chwimmen in einem magnetischen Fluid 11m, aber in der freien

und lebendigen AlmospbSre des Genies. Ja, diese Cireosaeoao

im (üaflan Acta dea »Polyeaete, Sebaatian Aach hat aia bONÜa

Wir bwWna voa dam BlnaMllif IMilar dia IPaaotaa
nach St. Matthüus, welche vor einigen Jahren in i>aria

unter der Direction des Herrn Pasdeloap aufgeführt worden ist.

Dort flodel sieb die scenische DarsteHung des Todes des Ge-
rechten, welcher verfolgt, gegeisselt und unter Verwünscbungeo
an das Kreuz ge.ichlagen wird. Wir MSreo des BrQilen dee
Hasses, das Geheul der wilden Bestien verscbmolaeo aad aia-
gesvuLen in die benDoeleebe und fogirte Contexlar;

md senict, dMagt

Weaa wir aber dsgegen bioe Leere (

wollen, so wenden wir ans zu •Polyenct« , zu jeoer Seene Im
Circus, wo der .\ti1pTr nichts Besseres .il.s überladene Accorde
hnilel

,
[um uns die tumultuosf .Vufieguug einer «Tod den

Christen^ schreienden VolksbüiiJe zu malen, ganz nach dar
nümlichen Formel und wie dieselbe etwa rufen würde: a1

ziehen naeb, wir folgen ihm«. Da lobat es sich kaaaii

Verdi aeiae Oaleoaoaao haeh aasofaehaaa,

> da« aaaaterbraebaaaa CaUna dar plalUrtaal

Wir fladaa alabia sadsrss im aMiaaaie.
Aola, la da

I, überall neben einander gestellleTheile, nie

sieh wseheelieiU Durchdringendes, nur Chüre und En-
sembles, wo die tieferen Partien ^'phorsam die rhythmische

Zeichnung der Soprane und Tenore tragen. «Ein Umstand, dem
ich alles Licht meines Geistes und alle KrSfle meiner Seele zu-
wende, ist der nnversöholicheliassderFormel,der
leeren Hülle aad die Liebe zu jener Form , welche unmit-

lelbar aua der IrwfPat borvoriihl, die daraa Waaaa aad Di^
bt daaa MS aiab» aBii «Uli aad widanpnMhnal

WamwaaaaialiaMlar, dar im Siaada ia^ ata aal-

aladwimthielben, sieb dann
Gemeioptätzen abfinden und jede Gt-it ki tihcit > ri.Tcifen kann,

Rilomeila zu aeinam eignen Gebrauet) einzurichten , welche in
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Musikern und durcb Jod Miaabrtucb, den er Mlbst Mhoa da-

von gouebt bat, abKciiulzt cntcbeioenf Was ouD die ei^n-
BDung des Herrn Uoaaod (ter «dirwt aa> in Br-

hsmciahMdM Fom lM<gl, to Mitt• Uanroa
Mpr «Mm Staltaa Amhut aialNi: iotkM dl« PlmM
im »Mfiaoli M SoUine dar Taufe, daa GenncniaadaaU im
«i«rl«a Ae< and daa DaaU zwiaeben Paalina und Sever ioipi-

rirte uiul direct aus der Erregung her\ort,i'liiMi:li.' Stücke. Und
selbst in IcUlerem Oiietlc, wie in allen suiigfiicu Tlieilea der

Oper flnden wir stets das nämliche Schluxsverrahren : überall

die ÜDlerdominanle auf dem guten Takitlieil gefolgt von

dar Tooica und vorbereitet >on denselben Tongrappe.

Ab «te waaauUiali aolvacUraa Talaal bm»U Barr Qounod

tOTMNMlMllg
I Op«ni, obwohl

vom theatralitrlieo .Standpunkte enUchiedeo verfebll, da und
dort »entimentale .Schiinheiien. durch die man «ich ier«trcudi

lässt und die unter Vernacliljs-<i|.;iinK und Nichtbejt lilunK dor

sich abspielenden Handlung uas mil blns cliuk>i;iscliL'n

Curtosittlen hinhalten. Man hat erzählt. d.iss dicso ("nnteptiun

doi •Poiyeoct« aus der Ide« irdi.<icber Entrückung des Autor«

te OB MMpruDgen sei, auf jeoein Boden der grossen Bekeh-

B, «• Nob dar AbMUm aeiM Aiiaaa daa Lkbu ölT-

«M Ohi»mhli, dto hmm» DkMa^ vM tum adcn

t VSgala prad^ndoB 81. Pnnoiaeaai loaBbraibaa. Waoa
«a ao wflre, w> raflssl« dieses Werk als «ioe Art von Oraloriam

bcIr.K hlcl Hcrdi-n. wiirdc nln^r selbst von dii^sem Gesichts-

pnnkle aus Acr KriiiL \ifli> Aolultspunkle tuclen, deren erster

darin Ih'^Ip'IiI. iJasvL'ltie j;cKcn ^eiiie eijjene Lehre streitet.

In dieMm Werke voU hoher apostolLscher Ulaubcnsda riegung

mit der HaupUortbail auf die Sdte der Heiden , welche die

Ariaa atafM und dio aobbnaloo Pu UBin. Die

wiMMkM taUn'sM 4NMge,
te MMnlN MMT d«B Sttertien

*sldltrfld«rMi(Aim8«lerv«riMrgi. te dMH QoarMle des

Acts brnurlit .Spyrr nur den Mund lU öffnen . um .ille

Hanni Rir sn ti zu uincn. Die Bjrcaroie des jungen I'alri-

lien Sextii" an Diana iiiiil an die N3;aden hcim.st so vollständig

alle Beifalbil>ezeuguuKen em , da.vs deren kaum mehr für die

Taufscene übrig bleiben, und das Ballet enthüll sicherlich so-

woU biosicbtlich der bamwoiscben Kanal als aiw^ der Melodie

die ausgesocbleatea SMm des WeHcea; Biamala hat Harr

Waii
t, ao knn maa aieh kauoi einen ei

Opemhelden als ihn «orslellen. Blaser Hann,
der eine ergebene und reizende Frau besilzemli' Ci'inaljl, mui

ihr angebetet, geliebt, geschSIzt. von Allen «;(-reirri, unabhiinxi^

in seinen Regungen und in s.^iii,.i]i (iow i^sen, Ijodeissigt sieh,

ohne irgend eine Provocalioa oder Nöthigung und obwohl nie-

mnd ibin in irgend einar BteMobt im Wege steht, der ver-

Wenn aber weder Oratorium noch Oper, W3> i<t dann
eigentllc-b »Polyeucl»' Ein grosser Markt vou k'I In/iMvIm Dero-

ralionen , von ujanni^falliKen Costümpn , von rriiini['li[)rome-

nadeo, ein Magazin, ein Kapharnauni. in welchem .sehr reelle

orcbaalrale Reichltaflmer anfgehauri sind neben Reminutceozen,

Bialagan von alian Stilen, selbst von Denen entlehnte Sachen,

die man am meisten gering lo achHiao aieh da« Aaacbata (iebt

;

T«Kdl,

^1^^ iMh^' ^MMdMU
~

Ausdruck der mystischen Liebe halten und der ihnen die Illu-

sion eines Meisterwerks veniraacbl. Der Erfolg aber dürfte

dem Harra Halanzier und der Graaaariigkeii der Ausstattung

HB uns von dar Bwim

«taitani. la

Die SebSpfong der Rolla dor Paalirn iai der Art, das« ai«

Mlle. Kraoas unter die Tragddinnen enian Ranges einreiht.

W'ährend so viele Andere und selbst die Rachel sirh insbeson-

dere .luf die Effecte stützten und sich für i^ewi^ve mihi den

Amateur* de» Orche.itcrs orwarlele .Mouieuie aufsparten. kl-LiI

jene auf das Bild des Ganzen los , es mildernd .statt verschär-

fend : emal, einfoch, löcfatig , eine wahre Tochter des allen

Rom. waicfaa dia BullaUaa tur raoblan Zeit aiH

dio akir vor Mr ihm ffiaMM äb QMm
gaHtefitai. Tos ihr alaataiMtewIl loh MTite Wert)
ihr« Komi aebalM afr aait dar lAIHkaMitae aodi
7u sein i;^ ist k.iiim noihig. .inf die von ihr an das Licht go-

braLhlen und \uii dem ganzen Hause appiaudirten dramatischen

.Stellen hinzuweisen ; allein ich empfehle den Leuten von Ge-
schmack, den Oiflicilen und Uelicaten , in ilireni Duette mit

Sever den Abschlus-s cioer Stelle von .lecundarer Bedeutung:

•giebt sie die Hand, so rouss .«ie mich die Seele geben«. Das
gehl fast unbemerkt vorüber und ist doch ganz vollendet. Iah

kann aiili oiafet duanf boaohiliakaa,

AehaNehkril « Laslw Varaa uai

rtadacbar Triua^>balor xu rtlbmeo. »Jta aiawo» aä ttmpU dttm
«luawr frmmpftoi«, würde Virgil .<iagen. Ich mScble weoig«tens

noch anerkennen, das, in die-em Heros auch eui Srmner steckt.

Herr L.tsalle ist ein tifHli^l iiii|io,anter .Sever. und »enn er auch

ni<i)t wie im iKönig von LBhoiu eine jener Gelegenheits-Can-

tiluuen bat, welche >cbon durch ihren vulgären Charakter den

Beifall herau-ifordern , so breitet sieb doch seine köstliche,

Stola wabi bobarraeble Sliamo gleiohmliaig über dio

Roll« aas.

.1

TagebnohbUttar mos dem Münchener Coneert-
leban in te «weiten Hälfte te WinlMMiMB

1878 79.

DaBt.Apiai«T«.
Wttraai idi dto Zdri dor Sairdaa «er kgl. Teeal-

kapalls Uhr diaae Saison mit Bedauern bereits tOr bgatehlos
••a oradMalo, brachte der gestrige Abend noch eine woilaro.

An deren Spitze stand der tu. Psalm von b. Marcello, vier-

stimmig , ernst und gross wie alle Werke dieses classisohen

.Meisters. Das Alttolo vMirde von Kriiul. Tvrolerrolt frischer

klan^v oller Stimme entsprechend vorgetragen. Lieblich und
mild ertijnle hierauf das fünfstimmige Ave ferum von Otlovio

CaUiuM, dam ich frailioh dia wie flborirdioob küagMKU gtaaob-

immw iiwIlwMi iwpiinmtetee. tat

Weise folgte i

UM: sLobt Gott getrost« und hloranf Job. Sab.
Bach's imposante Muletle für acht Stimmen : <l)er Geist hilft

unserer Schwachheit' , welcher jedrtrh ein etwas ruhigerer

Vortrag und ein sorgrältigere, S;iiiliiim \vuu-.(h<n gewesen

wUre, da ohne »olchc derartige Compositionen unmüglich ihre

volle Wirlcuttg thun können. Eine höchst willkommene Ab-
woehaiaai tnvibru dio aabr bacabia VioHBapiaUriB Halbilda

Brekm*mb«aOMB-80MM voa Tliltal, waM SM
krSftige volle Ton 4tr IlMiarta, Ibra tiafa amslkaliacho Auf-
fasaung und gtii hiMiiiruli Wtadoriaba aeaerdiagi aabr f«r>

I. P. MBteSf's iteaasM
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i In pnobtvoller I SttimnigM- Polypbonio di«

erat« Ablheilong und l«llel« io das Gebiet der modernen Ton-
Icuii*) über. Unter lii-n m lior zwcilrn Aliltieilung folgenden

Coniposiliooeu der Neuzcil glaube icli bi.>>under!< die acbutiro-

mige iTalistuanon aus Op. Ii< von Hobert Schumann hervor-

beben lu sollen ; nicht minder das vierstimmige, bereits ölters

vorgefQbrta Volkilied von J. firahnis : >ln stiller Naohta, wenn
ich «ach geetefaen mMW, daM entere mir ctwM IrMkeaer und
oOchlemer zu «ein Mhaial, ab di« aouat » IMMiffIcbtigen

kWMtejMMlIaiilan. tinht nitilg nirt'

BHgM fir JuiHlBwIgBU Pnnen-
cbor: »Im Pr6Uiagi and »Dia Libellen«, Insbesondere dasleti-

lece durch seine originelle AafTsMung, welche zwar immerhin

gegen jene drswlben Textes \on Franz Uicbner zurürUtelil.

ihrer«ieits aber wieder die von Wiillner vi>rsuchte und vur elw i

zwei J.ilirpn aufgefObrle CompositiurL w.jii lu-ili-r ijsst-

Von .seinen eignen Kindern, deren eine» oder Jas andere Herr

Honcspellmeister Rheinberger in jeder dieser Soiri^ca voncu-

fübren pflegt, brachte er diesmal den •Waldesuuber« aus

Op. 51, ein langes für die Composition kaum recht geeignetes

0«di«iil VM FraiUinth; iiiiwniain aocli am tau Laohaer's

idtoÜOp. 1«t«Mbiitaaen,
ar wirk-

aaaan Lladar: »Om MlWaniaeht« und (FrObliopnif« , vt eirb

letztes vorzugsweise ansprach. nazwisrluMi vin,,- II m r Ni< kii-

tschek, leideriD larmoyantem Tone und nUiu tauj;^:i(ni.'iii Tl'iu|mj.

überdies nach der Tiefe Iraosponirt unter RliembL-rger s lt.';;lLi-

tuog den so überaus «cbwungvollcn und cliaraVtcnsliMrtien

•Normans Gesang« von Franz Schubert . wobei zutn L'u^ilücke

gegen das Bode dem SBoger wiederboll die Stimme überKtalug.

DwB.A|iia <m.
fo «Mar

iwll« diba aia« Um* n gsHm ; kaaie habe ieii

wieder einen musikaliscfaen Oenusa zu verzeichnen und
twar diesmal einen Hochgenuss: die drille und letzte

Q LI ,1 r 1 et t-So ireo der Herren Benno Walter, Michael Steiger,

Anlon Iboms und Heinrich Scbubel. Dea Anfang machte Vater

Haydn K, wenn auch bald na Jabrbuuilert altes, doch von ewiger

Jugend sprühendes Quartett in l^-mall ^i-Talit, Op. 7t No. 3,

in muatergSItiger Aufführung, besonders hintichüicb de« prachi-

TOllra Largo aasai und dea Fisalas sich dem Ideal Uaydn'scben

QiiaHaitvortnges nibernd, wie aotcbeo der leider viel au früh

I ia OhmoO, VM J. O. lOeolat,

nach Angabe dea Zettels geboren 4 7ii, ist zwar warme Bra-

p6ndung und edle Melodik nicht abzusprechen ; obwohl daa-

aelbe fbenf^tt"! stilgemSss zur Aufführung L:im. klang es doch

etwas antujuirt. Dio durcbsus mit .Sordinnn vorgetragene

Su.Merst niedliclie Hococu-MFiiuell von 1,. Hoiclioniu. iiumuchr

nach kaum dreitnonatlieher Frist wieder gebracbt, elektrisirte

das zahlreich verrummelte Publikum zu stürmischem Da cape-

Rnfe, dem auch bereitwilligst stailge|abeD wmde. Den Scbluas

bildete das Octeii Op. 1 69 voa taut Sehnbcvt in F-dur, be-

hmli demenAnalübnMH deaflaoiwUpIftwIlirn sich die Hecrea

ffiMMnimmBw Ütnnm, CMMukMusm, J. B.

r

ClaHnelte— beigeeenien. Dta FwJwMwi
von einer Ueberfiille der reizendsten Melodien strotzeodM od
aus sechs SUtzen bestebenden Composition dauerte über ailM

Stande, obwohl der i rsi,> Tlieil de.s ersten Allegro-Salzea vor-

scbriflwidrig nicht w nMlr>rlnill wurde. Dennoch fand das Pu-
blikum dii'M'lbhi nicht /u ,

vv.e .luch Schumann die Liingo

der Scbubert acben Cdar-Symphonie eine •himntliacbe« nannte,

Ms nm hWM Tom an

wlrmstar Tbeilnabme und wiederholten lebhaftesten Belblla-

bezeugungeo. Mir schien es immerhin, als ob das Ganze einer

sorKniltiKoren Vorbereitung und cineü genaueren Zusammen-
spii K bedurft hätte : jedenfalN kamen aber doch das Scherzo,

die Menuett und da.i ,Si hlu>s-nondeau , welche Stücke auch

die gelungensten des Werkes sein dürften, in meisterhafter

Wiedergabe zum Vorschein. Daoli aei übrigeos den vrackereo

KüoaUem dafür a*bnelrt, dasi aie «ieli 4iaMr fiir ä« Miir I

voUasM
habo^

Dm i. April Itl».
Gestern beging der bieeige Lebrergesangverein In

Kil's Colosseum seine zweite Stiftangsfeier, welche gleich jener

.im ii Nn\ v. i, (vgl. Sp. 7i d. Musikal. Zeitung d. J.), so-

vvi.hl durt:h ein trefflich gewähltes Programm , als durch ge-

lungene Wiedergabe der einzelnen .Stücke sich auszeichnete.

Die Perlen des Abends waren jedenfalls Franz .Schubert s achl-

slimmiger »Gesang der Geister über den Wassern» und Franz

Lachner's tUacte tmptratort, beide für M&nnerslimineo mit

iDstraaientalbegleiiung, dann Maodelaaohii's aAndenkent fSr

geniaifalra Cbor obna Beglritiiin. Dia

der MM* aWilMlMa VM J.

lang t*iMdM; daiB(M amngen die »Vier Zecher«, in

wart des einhelmisebM Componislen, eines Aogsborger Cbor-
dirigeolcn K.imerlander, aufgeführt, grossen Beifall. Die aaf

ergangene isiuladungeo ausserordentlich stark besuchte Produc-

tioD , welche noch mehrere hier nicht Ernannte Numaiern von

geriogerem Inleraeae darbot, leitete auch diesmal mit sicherer

1. April (879.

Dia weiten iUume des OdeonssMl« MOle gestern eio

irBawöhdUoh uhlraiobM PttWikoB, w lahlreieh,

Hitse Tiela

lairtdiMl
bin etil •rfrMlifllM* ZeiohM, 4am ta MBiwiM Irati te Y«^
drlogens der Wagner-Partei der Sinn fQr elasslsche Mosik nicht

abgestorben ist; hatte doch die musikalische Akademie
für dieses Concert ausser Abonnement die Paasions-

rausik von J. S. Bach auf das Programm gesetzt. Zum letzten

Male kiiiii Jir-ses erhabene Kunstwerk , eines der (<rij»sten und

schwierigsten aller Zeilen, unter WüUner's umsichtiger und
trctnicber Leitung in den Jahren IR71 und <873 zu wieder-

holten Auffühmngea. Aoeb diaamal bette sich dem Hoforcheatar

md dar kgl. Vocalkapeae aiM «MacMiefae Anxahl von Moaik-

iBiikfreuadiMea va TanllikMi dar CbAra
Dia SatoptrOM ballMdM itak in *m HlniM

des Hofopempersonals and zwar der Damen Wekeriin-Baaa-

roeier (Sopran] , Schulze (Alt) , dann der Herren Yogi (Bran-

gelisl), Fuchs (Christus], Mikmcv Thoms unf Pelzer (Judas,

l'etrus und Pilatus). Das oblii;ate \iolin-Solo zur All-Arie;

»Krbarme dicht wurde von Herrn Concertmeister Walter visl-

leicht etwas zu sentimental, doch im Ganzen sehr tüchtig, and
das Oboe-Solo zur Tenor- Arie: »Ich will bei meinem Jeaa

wachen« von Herrn UodDasikus Reicbaabacber mit warmer
Empfindung nnd liebUcbem Tone vortnilMl aMfalBbrt. An^
gaieiehaat war Aa iaiatnai Vaifa,

«Ire; TialMeht «arabar dtaapinda (

I lalaraaaa das PabHkimia fortarlbrand rega ra
Fuchs sang sehr tüchtig den Christus, obwohl

IbM iteblllclber Befangenheit kämpfend. Auch die übrigen

Solo-Sloger cnlspraclien njrislcnlhcils, wa> ich, .selbst auf die

Gefahr hin. ungalaul gesrliullen zu werden , von den Damen
Weckerim und Schulze nicht behaupten kann. Beide haben

sich meinaa Braeblans fSr dea Oralariaaiaaaag waoig tMVM-
D«~
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I llarchaut nicht zu . ihro TexUusKprache war, wie immer
aDTmlSndlich ; Letztere konnte trotz ihrer schönen

den allerdings bedeutenden mu»ik»lischen .Schwierig-

keilen ihrer i'irtie nicht gerecht werden. Die Chormassen

waren kiiirtig und gut einexercirt, und— was im Cantut firmus

boMBdcnTorthtilban wirkte— dorcfa aiiM Anahl «od KobImd-
Dm PublOnuD Mito ufMclM An tat

B, BOT dorah ataM 10 Wiialm Im|« Vmw nltr-
r gMim Anmiiflnig nit TlMÜnhiM ; dto

MblMMzeugungen beschrSnkteo sich jedoch auf solche am
Schlüsse der Aufführunf;, für deren umsichtige und sorgfultigo

Lcitun(ü Icr Herr Ildfk i['('llriu i-li r I.e . i im.) allen Mitwirkenden

der D.inic ilk r " uhreri .Musikfreunde Het>"lirl wenn ich auch

a\< i:kLi lue liLcr Freund der Wahrheil gegenüber den Auffuh-

rungen im Jahre 1842 unter Franz LacliDer, so wie unter

WflItMr io den Jahren I »7S und \%H «ta iNliAreilMilM
DUriw

O

de ia J«der Ricblang flOulalirM un«.

OtH I«. April IS79.
A* dtrSpÜM dWMHw Imgrcwwi Mnsen—nili ibgriwl-

iMien swelten uad lelilen KammsriBattli-Abcadi
der Herren Bussroeyer, Max Hieber and Werner stand das
Quinlell (If. I i 'i in A-moll \on Fr.in/ KiirhrnT Aii-^i>r den

bereits GeiLTiirilpti wirliloti hpi di rnseiiien auch mu h du- Herren

Hofmu.siker r..irl Hieber uml Ilms ZieitliT .iN Viol iie II. und

Viola mit. Ungeachtet dieses >r\wn \ot etwa 16 Jahren

ratatanden ist, so kam es doch Jei/t har /um ersten Male sur

I AsflBbroog and wurde in allen seinen Tbeiien mit

i MMI arganomiDM, obwohl der grei*« Toadieh-

tar aieht nwHand war. Dia Moai|eii aoalibaiidoo Toakfinst-

lar alian biama dia Labra ttabw. daaa ala aa jaaor langen

Igoorimog niebl wohl gethan haben ; das Werk ist in hohem
Grade sttmmunftsvoll und mit reizenden Melodien reich au^ge-

-•l.ittcl. Der ri.ivierpart einer- und d.is Streichqu.irtell .nnderer-

seils -.iiid oin.mdcr (!r<>«<lpnlhpi[> .tU 7\vei selbsiyndlRe Gnippeii

i.M'i;(Ti' iIiiT «.-hv'!. ilii' ^1 ' h .'II ciinMu o''l ^uhr iTier-

gischen und stets uni^pniem h,iriuüiii>clien Ganzen vereinigeo.

Besonders originell und charakteristisch erschienen mir der

erste und der letzte Satz — Allegro und Finalo-Allegro ; dan
zweiten — Adagio aon Iroppo — dorchwahl tiere lani^ail,

wibraod daa Uabllcba TaoHto di INimmNo ibamadioad k«n
bobondail M. Dia AtufBbraag war Bettaaa daa Oaslaiaplalara

•iao etwas oberflächlich gegriffrao, dia dar Strehiblnslruinente

ahw ganz berricdigende ; das Ensetnble ron der Art , das» die

Einwirkung des Componislen auf <\»* Eiiisludiren urnerkennbiir

war. Eine wohlthuende Ab^chweifunii in da* votale Gebiet

bildete der Vortr-ig von drei Schubert'M;hcn Gesänscn : »Die

junge Nonne«, »Du bist die Huh« und »Liebe-sbol^cbafti durch
die Gattin des Clavierspielcr« , die Iloropornsängerin Frau

Mathilde Wekerlin-Bussmeycr. Die Wiedergabe war im Ganzen
ahw gatongene, wenn auch insbesondere bezüglich der »jungen

TSonm aiaa n dranaiiaeh (alkrirta. Dar aanaatliab bei dann

Tortiaga voa Liadara dar WIrkaag aobr aehadaada adioa oll

arwibnte üiiisund «hier hikihst undeotlicben Teilaanpraeho
«nrde glücklicher Weise durch den Abdmck der Worte anf

den Programmen p.ir ily..irl Dein iliirch wiederholten llervor-

ruf kondgeKebenen W un^rtie des Publikums nach einer kleinen,

hier sonst iil..lichi-ii Ziii.: il...- unl-iinu li die Kiiii-th.-i :ij nicht. Den
Schluss bildete ein lieber bekiiunlcr auü »Her Zeit, das Scptett

Op. 7i in D-moll von J. N. Hummel, hier stets gern gehört,

aäd durch die genilliga Mitwirkung der Herren KaauDermasikar

Bliaaai, Sigicr, Tillool« aadBaiebaabaebar (Hota, Cooliabaia,

riMa aad Oboe) crBOgilabt. Tragen auch die ClaTiai4|Braa

dia fligaalor einer vergangenen Zeil, so baiüit
gania Werk immerhin genug inneren Gehalt, um

\ jatll noch die Zuhörer zu intereasiren und zu erwBrmen,

wesshalb die aabr galongcne Reproduclion

zahlreich verMBOMHan Publikums (and.

MgL)

UnMflnjn and TAase der WüittaFbidfaUMr in
Califomien.

Diener weder geistig noch physisch hrisriin>>:<'ndo Slanmi zeigt

eine laiiere l^ebeMdauer , sts die maisteo soiner GeoosMo, denn
wtbraod die Mbrigaa ladlaaar alehwJabr anJahr «ermlodeia aad
cndOcfc BUtieriMn, babai
hallen. Sie «leuJ nicht krl

gnugungüsUchtig , grobsiaall

L'et>ennaBss ergeben
Neuerding» hat si'-).lii [i l'.i\Hi r> .1m'vi-h V nik »urifütirlich gsschil-

derl In den Coolribulioos lo North AmcncaoEthoology (Washington.
4177). Unsere vortfeffltobe geogrephiseiie Zsitaehrift Olohns*, die
Dr. Uch. Kiepert heraosgiehl, brachte In Kr. 40 dieses Jahres einen
Auszug daraus, welchem die nacbfolgeodeo Hiltheilungen entnom-
men sind.

Die Winlun <iind Uber alle Maassen dem Tanze ergeben. Der
Tanz ist i|.i^|iTii).:i-, wa« (ur ihr i^eiiieintflUH'- nJcr gfHllschaflliches

l.cben die grossto Bedeutung hat, woraus von selbst folgt, das* Ihr«
iiiu«ikalischo Bniwieklang nicht gaai «niergeordoeler Art sein kann.
Bemcrkenswertta ist aller ein anaebetaeed giozlicher Mangel an mu-
»ikaliscben laalraasalen, da allaa daaah Oesang bewaifeaMligt
wird und zwar Tonngswetsa doreh daa Qeaang der Fra oea. Hier
i»t also altes ganz alterthtlmllch , der ceremonielle Tanz für die ver-
schiedenen wichtigen Lebenserrigniise sonohl, wie auch »eine Aus-
»rhiiuickuns und Bosleitung ducch die versrhicdcnilcn Gesäuge.
Gcluiil un.l I!'ii:h7.'i! -i:hoinen weniger bcaj Ii let zu wonh ti dagegen
wird ein anderes Verbaltoiss, welches Im urallco äiooe auch weit
erfaebliclier ist , Miaiiiab daa Malielaa dar fehatUI, arit grawa
Ceremonien gefeiert.

•Tritt ein Wiolünmideben in des Alter der MaaalMrbelt,ein Br-
elgniss das sich zwischen dem 41. und 4(. Lebeasjshre vollziehl,

dann Tersostaltel das Dorf ihr zu Ehren einen grossen Tanz, der
liathless cbnna (Reifheitslanz) genannt wird und zu welchem
die Bewohner sller umliegenden Dorfer eingeladen werden. Dss
Midehea hat sich für das Fast in der Weise vorzabereiten , dass es

drrt Tage «or Beginn desselben sieb Jeder soimalisdien Nahrung ge-
wlsseabaft cnlhsli und nur von Etchelbrei lebt. Wahrend ilTwir
Fastenzeit ist >i« aus dem Lager verbannt und hat allein in einerenl«
(ernten Hütte zu leben. Todeüstrafe wird über den verhlDgl, der rie

wahrend <lie»er Zeit Ivenihrt »der es nur »»(il , sich ihr ZU Okhem.
Nii' h .MiUuf di''r drei TflkiP nimmt sie eine geweihte Suppe ZU Sich,

die %t n den Frui Ivh'ii der luii keyr i iilifurni» in folgender Weia« i>e-

reitet wird: Die l-'rucbto werde» erst «ine geraume Zeil unlerirdiseh

Sandloeh ninaifl halaaar Statae. Dnreh daa Virlahien diaaar Maaai
macht sich des Mtdelken würdig, sn dem bevorstehenden Tanse
Tbeil zu nehmen und die Pflichten einer Frau za Ubernebmen. Die
eingeladenen Stamme erscheinen nun nach und nach und der Tanz
kann be)!iniica. Sotuld eine Orlschnft »der die Deputation einer sol-

chen auf dem Gipfel eloes Hügel* er»<'heint, dann (ormirl sie sich io

eine lange Reibe und laut den HOgel hinunter und um den Lager-
plets, barige, sinnllcbe Ueder alngeod. Wenn alle Deputationen
veisammsK sind, was zwei bis drei Tsge in Aosprucfa nimmt, daaa
veratatgan aleb Alle zu einem grossen Tsnze , der aber streng ge-
nommen nnr in einem Rundmarsch um dss Dorf besteht, wthraad
ununterhrocheneChorges.in^r . rschallen. Einer .li''«i r llundge«

der bei den Namnteca übhch utt, lautet folgendermaasaen

:

llcn-no way-ai
ilen-nu v^as.ai

l|..-n-riM.

Zum Schluss der Ceremonie nimmt der Haupllin(( da.s Müdcheo bei
der Hand und tanzt mit ihm die ganae Linie entlang, wahrend die
Gaste fUr diese Festivität improvisirte Oeaanae «nsiimmea. Diesel-
ben haben ateaials eiee (aau Ferai ead wiaiiaia asH dar Va
sang, nir welche sie gsdichtel sind. Bin Lied, wie aa hei (

areaian Tiaae zu Ehren eines Mideheas gesnngaa wario» laalala ia
darOabataehiang:

Du bi§l kein Msdchen mehr.
Du ln>t krin Madchen mehr.
Oer Häuptling, der Uaoplliag,

Der Häuptling, der f*"
~"

Ehret Dich
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In dem T*ni, in dem Teni,
In 4«r l»ng«n und doppalM LMt

Des Tanie«,

Ttot, Tont,
Tioz, Tani.

Nicht Immer ilDd dte Gestoge so unschuldig und kroKh , wie der
voretehende, toadarn tc obscUn werden sie minchinal, dasa eioa

PuMieatioa deeielben «naOglicb Mio wurde. Daoo liommen •«ich

QMtagi, la Jadar ladlaaaraal— ei|raen, Mpania* Mühle
•MMeirt, dodi balMD ila, aallMD fMM(, vollkommaa Tritt mit
•iannder. Doch die Fnoen , da« mag in ihrer Ehre Beaagt fein,

drttekan bei dieser Geleftenheit keine ankeaiehen Gefühle aas.

>Dic WinlunH haben oincn beinerkenswertlien Hang xu gesell-

iii lia;; lirlii-ii T.iii/iTi Uli ) \ crgnilgungcn Wenn dal Keld, der Wald
und das Wasser eine reiche Ernte geliefert haben, dann werden
dta BwoMa In AthMn gahallen ; wird dann doch baModlg gcUnzt,

bald in dem «Inen, bald In dem andom Dorf. Wenn «in Hau|i(ling

rieb fUr die Abhallun« eioeaTaoiel «DlaebMaa bat, dann cnlsendel
•rden ninkfufsigsienMaoo seine« Derlaan*eb dorn ntchslan .Summe,
der einen andern SchnellKurer nach dem benachbarten Lager abfer-

tigt, welche ,Mrthode forlges' iii »ud, bis die Einladung die Ruti(J<-

gemacht hat — .Sobald der Im den Tani be<limmle Tag anbricht,

rttekl Alle» au^ M inn. ) riiü und Kind, selli«! die iiIIrns^Mhwachen

Oraiae werden auf einen groasen, freien Plau mitgeschleppt. Die

lAMMafMt iaaiKhen Korfae mit Bicbelnkwcban, und
II Tageaporliooen gegeisen, denn —

ftlr Indianer gewiss »ellsam — nicht zam 8chmaa«en , sondern lam
Tanna kommt man tuaammen. Zahllos sind die Lieder, welche
wahrend der Taii/e gi-sungen werden Zwei M ilriu-n :mi« ifi-m

SldUitiif <1«'r Nummt^t ^.^lllJ*u nur rui.l in ^f',ljiii[i!ti :n
,

wt;u lii':i

Tone da« (olgande Lied, dem ich die Ehre wiederfahren laaeeo muss,

teaapiMMlgkliBg:
Me-e hen-Da\
Ha-o ban-nay
Hoo- t-bar booHwy-tey

teyBaM-kar

mm walM Ml
Hilly sboo min-«a
Hllly eevey wicli.

Hi-ho-ho
lit-ho-ho

Hi-ho-bo

Ba Uiat sich nicht Uugneo , diaaa

MKd; wenn
sich nicht Uugneo , dieaa OaNaf* kUa$ra Im Aafug rai-

renn ata ab«r obM OatariiraolmH U Ma •• Mal wtedmlioU
aMftewlMMWilaaiebaahaaaMraalaapralllgan. Cniar

MMaiaMa Itaaaa lana dareh baawJafa FalaiilcbkeiUnI FalwHcbkeiUn
dar Fieblannaitlaai, dar arrangirt wird, wenn die Fichleo-

nttaae (Ton der Pioaa tablnlana) gesammelt werden können, und
dann der KI ee t» n r he^^-o^, der im Frühjahr in Seena gesetil wird
Dil' ^Vl^llIll^ li.iluNj -2wdr einen Kriegatani; allein da<> fruMjlie-

beode Volk voroacblaiaigl ihn ao i«br, data er aabMii vergesaen ist.

iialBl»4MiaMlrl«Ba««arrall. MN* darlaMange-
ivdaa. an femlapai ataaa laiaaMctaa lopfum Qua und
anTataMB haiaa PMI. MaM aiaa MawaaiapalaHaa
Mirt «MMa»! tiHriila ato aiali to ahw bag* Mk»,

tarnte singaod nod acbralaad dan RIgal bimalar und um den Pfahl.

l'rn den letlteren tanile und sprang die gante Ge<elKrii»ri heulend,
M-hreiend und Ihre IToiIl' nacli ik'ni üraskupf alj4c(uo>M-nd Dtr-
]rui)(e Stamm, welcher du- uici>lrn 1 ii-fTrT ^ii(iu*i-i.iTi linUe, wurde
U der Sieger betrachtet unil luu-isd? sich iiiil der Elire , aber aurh
nur mit dieaer, fufriedeo geben. Zwischen deo^ätammeB der Num-
rooaa a<ar Haifcaaa lianaabt ttm iwim—i

"

Too Satl n Satt dank atM Alt Otffai
Gabeoiant (dBoryaapaadj) MOMO Ma dl« Caramonia, weleh« dai
•II« , von den Vtlcra IbaiMaanaiM Varfaalinisi fester kiUea soll.

Eine Krn«<ie, lange Stenge rammt man In die Erde, die von einem
Merci'J i di-r Ceremonionmeister, wenn mao will, mit Federschmuck
Im H*ar tanzend und flngeod umkraiat wird. Die Gast« kommen auf
dam Uiigal an and (•oaan, wi« tob aa aaboo obao baacbrialMn bab«,
blaan(«r «od an dl« Steng«. Dar CaraaMwIaanMlttar mit nun «loaa
Jeden Namen aas and der also Aufgeforderte trIH bateur und legt

ein« Gabe bei der Stange nieder. SeibstverslUdliok «trd nun Im
Dorfe des anderen Stammes elieafalls ein Tanx gefeiert, and mit einer
gewissen Eifersucht sacht ein Stamm durch die GrOsae nnd den
Werth »einer Geschenke den andern auanuMaelMO. Sin
der «.ich vii:i >Jie«eni (iubentanze ausschliaaaaS

t

gemeiner UeixhaJa erachtet werden.«
AtM* Tttdiaatbas« sind b«i itoaa hf*MUM,

aoHafBhrt iVraaaa mll irauHgaB 0 ariablara i

geworfene Grab, indem ai« ihre Arm« la dl« BOh« h«bao ed«r I

dem Westen richten und Jammervolle W«bklag«4i aoiatoaaao. Dar
Name de« Ver<>lnrl>enen wird niemals mehr ausgesprochen.«

Ufi Ki.iue Dar wird verachtet, der schwarze aber aufs Höchste
geachatil. .Ul ein WiatUo so glücklich, einen schwarten Baren tu
lodten, ao feiert Ihn täte Darf •!( Haidan iiad arrangirt den S c hw • r-
len-Btran-Tania. Za diaaam Zwaok« wird da* Fall aaf dam
Boden auigebreliei oad voa da« Maaaara aaMaaal, dia la karaaa
Pausen mit den Fiuaian darantebtegaa , wollten d« «a |arb«a.
Nach vollzogener FeierlichkeH wird das Fell nach dem Nachbardorf«
gMcbickt, damit dort die gleiche Ceremonie vorgeaomman wird.«

.Sc h w et • sta n z. «Religiöse Ceremonlen verrichten die Win-
tuni nii lil. cti !>ei denn, dass man den Taai im Schv.e.->sh[iuse alt

Milche gelten lasten will. Nackt tpringeo nnd achreien Mo in ab»
sch«aliäbai lahaiali aad Gaalaak ambar, Ma aia, I« dar aaaMilak»
iichaa BBIiala adhuaJa pihada*. aafkagaaw daoipliB; daaaraaaaa
sie fort «ai aNblM tfOB laa Waaa«r. Einige fallen wihrand d«r
Procedor la Okaaiauhl , Ma all drei Tage dauert, thnlicb d«n Ptea-
tagen-Negem, wann aia eogenannte Re>ivals htllan. Ich halle llbri-

genn dafür, dasa diat« Ras-n-i eher drr gar nicht tu bOadigendaD
LeidenMftiafI fUr den Tanz entspnuKi, nis dass sie eine religlflaa C«!«'
moni« vorstellen soll.. Offenbar i«! dies nach aain«r «IgaatHahaa
Bedeutung ein medldnlacher Badetaoz od«r «ine Scbwitaknr.

OaaaagkaaMMaaaiaadaaaaakaarAawaadung bei einem Unm-
nmaebant, elaar Art dnawIMbar OaakaM, welche von heramzie-
henden Zauberern varanatallat wird und oft acht Tag« oder vi«lm«hr
N^ichte hinter einander dauert. Dieae findet mi offentliehen Tani»
haus« statt und zur Abwechslung singen dabei zwischendurch die

vernanimelten Krauen elm^-- I kvI-t Die Musik scheint hier fast aua-
schliesslich Sache dea weibiicben Geacblachla ta ««iB, waa aucb
sebratkMiMaliM,«

ANZEIGEB.
(tat] In mainem Verlage erschien:

Für Mazzotopran» und Sopran-Solo, weiblichen Chor,

Pianoforte und Dociamation.

Mfirchen-Dlchtung voa Halniloh Caraten.

Gferl Rcinecke.
Op. 160.

.df a. — . • Ilaaalaaimara daraas al* HalaKlmroen
(b • * Ma < JT) Ur I. 10

(h 1 Jtyji I. —. Varbindeoder T«it a. d« 4. -
TaMiarlitiilap apart a. 4i^.

Laiptig. €.r.W.ilijjirii

}

[<*M Tariafvaa

J. llatar-BlaieraaBi lo

BdUMPftas von

In Kupfer gestochen vun //. Mers und G. Gonsen&aek.

Haue Separat'^Fracht» AasgabOa
'gSit pii^hisgnt van ^rnann «^ingg.

Inkllt:

imm ruüjo'i u tum ta mäipuin. . iiiauuivicui. iuiniu-kui.
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(tl^ Ib MiBHB Vcillfl «ndtieMn soeben

:

15 kuM und leicht«

Olioralvorspiele
Orgel

von

Gattav Merkel

Pr. 1 .4r 80 ^.
und Winicrthttr. J. Riet«r-Bledeniuuin.

!*••! SS Soebd erschienen > 55

MisMM. Ml OWItllt
(EkM SthrWI fir MliMr) ^

= HEINEICH DOHN. =
Prmkm SO Pf.

mUN. Schifltta|«r'Kb« Boeb- ad MMikbaadlmg.

I nn« erecbirnni

J. Ciirl £sdiiiiaii]L

Clafionolnila. Stp?.'

100 Aphorismen.
HrK.n™„g.„,

Aiierkaaat bMi« QvMmM».

gungen, Anregungen alt R««ollaM4
ISJahrigen ClavierlehrerpraiU. Eleg. geb i.#TOJ^. hroch. 1 Uf.

7lBn1f fitn/^ian "r BtüBrderung de» AusilrucWs u. i) Nuaiiii-
«iWOU ObUUicU rung im Pfle -.Spi»>l Niui- >.r!. \x<-^nhv.

Of. I«. Hed I. t ur SO ^ Hi-rt II. un.i III k .1 .t :,i> jy
Op. IT. Mentbilder. Zwoir lvrl»cho Tonslurko für

ÄlDum. fii«. ifeMAmgxix'. 4 .n

Btriin SW. Luckhartft'»che VerUgthaadlung.

Neue Musikalien.
Teriag von 1 ii'eitkopf &, Härtel in L e i p z i g.

Bach, Joh, N«b., AtegiO bu« Toccata Cdur fUrdi« Orgd. Für das
Pianolnrli: ta t«?i ll.inilcri /i:ni ConrcrI-Vorlrag elngtricbUt von
S I

f;
1 s ni u n il Ii ) u n i n r , .u — _ U

.

Dasselb« Ifichl hrarbcile» von Utinselben. Ji M.
Priltdiui Ud llga, Dmolt, (Ur die Ortel. Für dM HMWfcrtt

bMrbfil«! von äigitmundBlumnar. Ji K.t%,

HbM, 0* FMlundUf tM ScriiKn im mIbmOsmund On-
torlM. Nil Cla«tMfe«c!«iiung v«rMh«a aad hamigigabaB voa
VIetorle Gervina*. FIlDller Band. %t.%. %. Jtk.—^

Jauaa» Adolf, LItdar od laaiig« rur einaf
lang de» Pinnoforle. Einiel-Au<gnbe :

( Wir l.,M,>. ^ll.Hll h. Op. ». N<>. (. Jl —. SO.

- a. EtD frublingilraum. Op. «. No. 1. Jt—.M.
. t. toiBarfeai. Op. ». No a. jr—^ M.
- (. to Taitofneaen. Op. *. Naw 4. — M.

S. IbrSlemlein. OB.a. Mo.1. JT—b ••.
Alt mkch dein Mefc bahn

'

—
. so.

7 Puuliniell«. Op. «. No. 7. ^ — . 7S.

s Morgcn»Undcbcn. Op. ». No. 8. M —. 7S.

9. La>«( niicb ruhen. Att« den 8 Leniliedem. Ji — . 7$.

Lairtiiac. Albert. Oivartara m der Oper .Vndin««. ARao|. Ar
~~ laahlBaädaafaaCarllarehard. ».M.

Anrni. nr daa MI«, a« vter Handca aril IhILT«aa Carl Barahard. Ji %. II.

- %.

tfffti.1

M Opb ff. «1

aattUi«a.Haaie«, 6., Op. U. Itnla. rdar, Mr MU. and Vcell.

Arrvng. ror Pfle. and Viola von B. Krall. Ji 1. —

.

Maaart, W. A., UrKhett« aui daai QalBlatt f. Clartaalla o. Slralab>

innrurociiu- ,\rr..n. für v>oll»a adar Clartaalla \

von Ernst Naumann.
Ausgabe für Violine und Plaooforle. .M K —

.

Auwab« für ClarineUe and Piaaotortc. Uf <. —

.

iBMiUff pti vmA Tialbiaa, iwal Bial

r. daaftta. aa vlar Madaa «aa CraalMaaaiaaa. Na. t. Ddar,
No. S. Btdar k jr «. 5«.

(lalatttt, Adur, fdr Clarinrite , iwel Violineo, Bralscbe und
Vcell. Arrang für du« Pflf lu sii-r Handon von Ernst Nau-
mann. 3. SO.

Soantapi-Xasik. Elle ia»«!»»» Toa kanaa tticUa f. daa P(t«.

Au* den berOhmleaten Werken der Kifahao» i

Muiik «swahll und tbeilwalia baarbeilalm B. faaar.
Hall, mm ort. . Ji t.jr>

Wacair,Ga^ 0^M.
(Mia..dri.YS.

,

IHtlaffb iirehfeithea« Gaaaamtiitfftbt.

JiK.U,
Baadm

BaadYn. Iwatia AMballanf.
No. 4 Brotes Scberao. Op. t«. HiDOII. Ji <. s.

- i /«eites Scberao. Op. st. Bmoll. Ji t. ts.

- •. OritlaaScbano. Ob. M. CUaMll. Ji \. ».

- flwlaa Babaiaa. 0». U. IdBr. .#1. M.

Mozart's Werke.
Kritiscti tlnrchnecchene üi-sammt&n^eab«.

S*o«-Iont»ii»tamt>o. — Partitur.

Serie III. Uelaara (ctotltcka fieuacvarka. Erster Band.
No. <-«. .#l.ffff.

Serie V. Oaan.
Ha.«. AaeaalB Ib üia. TliituBiabii PiiHflil %i

Ji lt. w.
Sex*lenfin«irnt>f>. — Stimmen.

SariaV. Oyan-
No. 10. Die Zailberflote. Dautadi« Op«r ia fl Aflla«. Ji%k.—.

IiUnaselauaia(akl>e.—VacHMn
Serie XVI. CaacerU fur das Planoforte.

Band III. N . <7— it. ji Ji. so.

Seria xvu. yu>afarta4iiit«tt<toartatta uad Triaa.

Na. I—i. QataMlBBdtQBBrMla. uflf.tt.

Ptlestrina's Werke.
Krltiieb dorrbgesehene iie>iimmtan8t(*ba.

I»nrtltiir.
Uiinii MI Tier, l«ctl^, acht- aad iwölfttimmlge lotettaa aus dem

iN»i,-hlii~~ .* IS. —

.

^ Volksausgahe Breitkopf & Härtel.

t. BaatkawB, iTBfbailaa. Leicfalas ArTaasemeol fttr dasPiaiie-
brle. gr. a«. Ji K. M.

1«. lefutt, Op. fl», AnaagaaaBl Blr daa tlaaalMB aaalw
Händen. I —

.

SS8 Bolfldlea, Die weUte Daaie r. da» Flla. aa alar BdB. Ji%. «>.
188. Craner, Piaatfarta^chole.
108. Hladel, 0«r Beulai, KlavIerauMUg mit Teil. Jl \.

iMi/u. Bajrda, Piaaafarta-Trto*, compiei. • Bande. % DtitliillaBMB
kji%.—.

M. Lartatar, 0Mr«llBMMnHH,Kla«toreaaiaci8aiarHn>
den ohne Worte. Ji 8. —

.

•ti. LBBibye, AaigewUlta Tlas« ror da» Pianvfurte. .jr t. —

.

««8 HeadelBBoha, 30 aasgcwUlta Lieder, hoch ,m t. —

.

(»9. Dieselben, tief. Jl 1. —

.

«<3. Orgeiwerke für das Pa«. <u mit ll^ndcn. Ji 1. —

.

487. Der 42. P*alB, Klavierau»zug mit Trsl. Ji \. —.
It«. PUaafinle-THai lu vier Händen arrangirl. Jl t. S«.
III Naaart, Itrttcbqurtetta in SUBUBaa, 4 Biada. .df ff.

818. Tbalbarf. naaeforta-Werka ta raal ttoadaa. Bd. «. JH.—,
i7B.frabMi^lliCl^tttttlMarnrala« Bahra BHoHBa. ^* .

TariagBr: J. Rieler-Birderniann in I cipzi;: und Winlerlhur. — Druck von Rrritkopf A HMal ift Uptig.
Espadiiloa: Lalyalf, Uuersirsssa 4 1. — Rcdaciion: Bargaderf bei HaBAarg.
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Musikalische Zeitimg.
TMmworlUdMr BadMiav: Friadrieh ChryniidMr.

Lripng, 21. Mai 1879. ÜT. 21. 3ÜV. Jahrgang.

iBfealt: AiiniR«a und BMi1Mlan0M fNwM Chflfilt ITtwodor Ilrabotr Op. (>, T Manrlni ; Aaloa DvoMk Op. 16, Tbtm all VMto-
lioMn,. PttrChTlfr Wllbelm Maria Pucfatler Op. 4*, Cbaraktenludion' Für Clatirr in vt«r Hind«o IWilbalm Maris PuehHar
Op. U, Namaoloae Stucke . SchulM. Sammelwerke [Vurbertiluuotitcbule lür d.« i'i*oururt«-äpiel «oo JohaoD KoMbiar; Dar Blt-
mcolargaifar von Richard Hoffmannil. — Um Oparn: .MyaoeU *ea Go«aod aad lOia LiabaadaD «M Vaw» HmmII
dlvry. (Foruaituog — Tag«buchbuiier MM dm lUMhMwr CMOwüifcM ta dar wuln« UMt 4$t WttUmmlum tntfn.
tSchlua».) — Ana Staticart. — Aioeicar.

AaMigen und BentheflwifaB.

üMt CIntavMwUu
WiiiiflhiUw, Op. Ii. fitartH(tBate ä t «nd 1^

;

•iDMin : No. 8. 3, 4, 7 k uTI. 80. No. 1 S. —

.

9. SO. Leipxig and WintMlbar, J. Rieter-

BMerrti.irin .

Wmu eio neues Hefl Ciavierstücke von Tbeodor Kirchner

karaiMkommt, ao wird kaum ein Clavierspteler, der gute Muaik

TM cMaehter tu nDtaradMida« waiM, vanioaiM, aicb damit

btlMOl m maoban ; aa wM Iba gawim. Mir aind aie

whbHHww foHMT IM* BtknDla gawoi^, wui Iah danke »o

(ririT*Nek «Bdaw Laola«. Spiiia aagt *m Sab. Baeb'a Pofen-
diaoiaa, daaa aia aicb Torstellen wie ladlvidaen mit ao-
«argesalichen GeaichlmQgen; das gilt gewiss auch von

Kirchner' i* MinijUireo. Wer dieaalben eimiiiil «•^iiiell oder ge-

hört bat, dem werden sogleich einige dic^^er jllerliebsten Ge-
aichtar in der Erinoeruug erscheinen intl freinidlii luiii Llichehi

oder sionigem Augeaau(»cblag oder auch luit trotzig zuMinmen-
gezogenen Brauen, meist bübjwba Mldcbenkttpfe «oll friscbao

Labaoa und nalttrUcbao BmpOndaoa, manchmal aber auch kecke

NngHogmaatebUr odar aia Ihalkriftigaa ManoaaaiiiUtz. Die

Mm lluwfcM Iwwichwa ditM Oalari* «Mar «a «folge

talnlli ToltorVoMto; M OaMtM«ii§n tm Md. t trardeo

gnhm wtodar oiaaebaa Hart verwundeB. Debrigao« gaMrao
dia Mazarfeao oicbt aigaotlieb unlar Kircbaar'« lyrische, son-

dern vielmehr unter die dr^malisrheo oder wie nuin .iiuli

epischen Stijcke, beides verkehrte Ausdrücke, da der Ver^tleich

mit der Poesie schlecht pa.s^it. Bleiben » ir bei der Malerei, so

werden wir sie am besten als Gearebilder bezeichnen , kleine

Tanzscenen, deren Kirchner schon mehr mit Meisterhand hin-

geworfen bat. Es pulsirt in allen sieben Mazurken ein ecbler

Tanirbythmus, und auch da.s Madcbeoantlitz von No. 1 (iabi

tehl MuMMl ia «• Ahdadwa, Modara io eio boUMi JO^c

dkrTamlMHhalliBBMaltwa habaa dMh BfchMi^ II*»

«Ditai BaoMhi nrit daoeo Chopin's, data alanm nlakt

taitit wardan kdnnen (oder dorh* , aber dennoch rechte wahre
Tloze (iod ; Tanibilder. Tiii7«( enen. Der Kritik darf ich mich

eotschlagen. Es wiir>ie ^iiiw verkehrt sein, wollte ich eine der

M«zurlcen aLs rainilf'rwerlliij( liiii-tflien ,t\s die anderen. Ni'-hl

dtT U erlh wl ver^^tiii-detj , sonJern «Ij?. Sujet. Wenn die Be-

icMiunp des xwailen Viertels, welche der Mazurka etwas Keckes

verleibt, fast pns aicb versleckt, so ist das nicht ein

Mangel, senden viateahr ais« gasbal fraiara ahaiMUmn.
wtkba ailaiD afMMibl, Ib Qtwaada darMunrka anohMin

XIV.

TtQ itmStßt BuimliBm ii «dar WteaailMb— dtkwalUM wa
bffitM. Stallt maa nlkar n, a« Andat nwa aneb 4a aaah dto

cfaarakteristiacba AcoaDluirtiag dar Mazurka, nur eban nicht

aafdnagUeb, tondam ganz decaal, Taralecki, z. B. ia No. 3

:

Zur Verwamunt; der .Spieler will ich noch bemerkeu , da« sie

die Tempobe/i-nijiiuiiKL ii iJi r ertleii Maiurkcu nicht allzu ern!»t-

lich oehmeo, 0»s [.»jco taUo «on Nu. I und 1, sowie daü metlo

von No. 3 und eigentlich nur Fingerzeige für die Auffaiuuag.

al.«o Vorlragsbezeichnungen, das beabsichtigte Tempo aber iat

ohne Zweifel das Teinpo fiaalo der Mazurka , eher schaaliv

ata lao|«uMr, abaMO daa aiaita ia No. «. Daa aiodarato tob
No. 4 twd T 1» aahoa abi aWgatawaaaaa pnkwlaiii T^f.
Md daa Flaa to« H». • Tariuiii sich zwo nwmiebaa Ma-
tnfcaianpo baluha wla dar Galopp zur Pdka. Daa

bedarf kaSB aioar Tnnpobezeichnung. so dringt es «orwifta.

leb will iriabt dorob NoienbeUpiele weiter aanOtz den Sais

Ttrtbaaani; wan aMiaa Brnpfeblaag atana adtiaa kaaa («nr
ÜtaablbaitoOMbaiMrlfMk, darao labtaaatel danb §a-
iHnliii IlMidlaatar triwliich discroMrt Mit), aa aal ria

Mandl daa llaBwfcaa raiabUcbst gespandal.

Jiln PvaMlt| Op. 86. fhasB §! VHhllnai» BariiB( Bd>
Bote tind r. Bock. 3 .#

Kee aii7ii'lipu,)(' (.omposiii()n, ilertin Aiiaictuiogslirafl aber

bei näherer Hi'L.njiitM li.id im tii ».)Ll;>t. sotulurn jbiiirmnl. Ks

Ibul mir um so tnehr leid, das sjgea zu miisscn, aiü die Varia-

tionen mit vielem Fleiü.« und gros.ser Accurslesae gearbeitet

•lad. Oer FeUer Itag» in Thenn, deoMi Yarwindlii>pilk%

haM «tobt tnm M, «ai aahM hawamaabaadaa HgäHtballaB
M
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dla btMT In

aracbienen : Cbromalik der M«lodie

,

laode plötzliche Ausweichunf;en n. s. w

!• AoHClwillekoog

ibdaMMfan, aufral-

Du RanpUnoliv ist

:

waleliM db «nton (Mm
cbrooMli^cher Fori

auf dem Wege

:

aipfaltoiMS mAeUelMt bUMs
Mal

iwaite Mal aU :

r-i--,

1
—^""^
Auf 4ot hier «•mMiMiea ToaMke bcgiaiil dM Motiv

Mb 4M 48 T«IM iMtM TiMBM nnflMl ood wWm sieh ab-

iwelmlid ah a. odar b. ia dio Oda*• baroolar ; daxu kommen
•beBMrriel fmitationen In der tieferea Octa*e abwechselnd einen

Takt vor oili^r rim li der Hanplslimme ein<ietiead , und ebenso

•bwecbsclinl ;iiif halbem Wege umkehrend tu a.j oder den
Wag In die 0( t i\<- sollendend zu b. . Niir e ninal oadkaiaeio

«OtUg warlbloaeD ZwiacbanriUscbaa von 8 Takten

I Tatlalloa, Ia dar aa wiadar arwbaial, alobt

xar Zierde geraicM, sateen Motiv und NachahoHiai (ab b.) aine

Qnlnle höher ein, a. weicht rei!^lmils.siK nach F-ttOll, b. Bach

Fes-<liir in den V.iriatiooen mei^l .i]^ i:-,liir Beschrieben' nu«,

beide aber sind am Schluss allem.il uu ili-r in Xs-ilur. b. macht

regelmUssig einen gut iiiplodi*f lien Srliln^-,. il. r wie eine diJlo-

niacba Oaaa in dar chromaliacbeo Wüale wirkt, leider aber

8o wladat aieh dann dar gleiasanda Wurm ohna aeioe Gestalt

waawniBb ra «artadam durab U flaMaa, aialfa Mab 8. 8

bli IS oaeb A^^aaH bUbar aohMatad. ja 8. (I—IS aogar

va* MaMrbarem dflstaran Bantglanz, sonst aber unverlnder-

Hoh bU deea Farben«piel Aa-dur P-noll A«-dttr E-dur r= Fes-

dar) Aa-dur. Seine Bewegungsart ist übrigens eine nilLt

maonigfallige , nicht immer gleitet er glatt und m )ilii|i{riu:

(Thema, S., 3., 6. Vjrialion ,
inaiRhiii.il schnellt er sich leicht

büpfend vorwärts (I., i. Variation;, sein Tanz wird /iini tol-

len Springen [S. Variation), er rollt sich uaheimtich zus^iiiirnen

aacb ^oam Faiada läafabMl (7. Variation), alfirzt sieb (8. Va-

ibld nrir aar alaita ao%afcllao : 8. IS, Cal. S. varlalslor Takt,

Iii der De»dur-Aecord durch ein fr stall «• aiMalaOlt ebenda

tm laUlao Talile der Esmoll-Aooord durch aAr I; 8. S, 4 . Col.

,

laMar Tiria, aiahk I* dar Naimi Baad ^atialau «.

FIr Clivtar.

Wllbela laria Ntbtfer. rharaktenUdiea (2>* Folge für

dns Pianoforte. Ifrrrn l'nifcssi.i Dr. L. St^rk ufwid-

mel.; Op. il. Heft I. 3 .4/ , lieft II. .} .rf' V.O jy.

Letpiig itnd Wintarthur, J. Hieier-BiederiDaDa. 1879.

M. Bartba ia Mr. IS d. ttg.

itodia« fSr Clavtar vaa daa
~

Folge vor, zwal Hafte niit aaeltt StadloD, dla wir fanatgalrilda-

ten Clavierspielern al<t gelungene . stil- und stimmungsvolle

Tonstücke ebenfalls empfehlen Wutiuea. Im Ganzen sind diese

Studien \ielleirlit etwiis ^rus'.cr und breiter angelegt als die

früher erschienenen, ohne technisch schwerer ausführbar zu

sein aU jene. Auch diese Stücke sind mit Oeberschriflen ver-

sehen, die den lohall dersolben treffend andautan. Sie laulaa:

Unter Cyprassen, Sturm und Drang, Baaao oatiaato, UabaJIad,
Bio Kacbibild. Taai-Gapriea. »Dalar Cypraaaaai . laiohtvon

Wind« aa«abadObt, wM na« aligtoh «aallMl; bil

sSlarm and Drang» ]^nf.:\'> hi'Ks und ungaatSm barzusabaa

;

waa ala »Liebeslied ' ^.ikimi will, weisa Jeder. Freilich der Elaa

liebt still und innlf«. der Andere mit Unruhe und Leideri^ch.ift,

ein Untier bald so. bald so, immer anders, doch wir wollen

da.s nie i\i erschöpfende Thema nicht weiter vi-rfulvco. In un-

serm Liebeslicdo entdecken wir mehr ein zarte« Yerhillniss,

bei dem jedoch die Leidenschaft nicht gaax aoa dem Spiala

bleibt. Daaa ain Stück in anaebcineod bantar AoMaaadarlMaa
Krüftigaa, Zailaa, PhaalaaMaabaa, Fräaadliohaa ala.

dabal dooh ainan atebaMUeban Bhidmck aagbaa
essaet iain kann, zeigt das sMaehlMIde. Daaa aa

dunkel geDrbt ist, bringt die Nacht einmal so mit sieh. Der
Componi.st hat sich aber keineswegs an die Nacht gehalten, in

der alle Katzen grau sind , man kann die Farben sehr wohl

unlcreclieiden. Die uTanz-Capricc. ist ein wirksames Vorlrags-

StSck, das sich seines leichten graziösen Wesens wc^en bald

dia Gtiaat dar Spieler erwerben wird. Iiier erscheint ajch ein

aaM BBadal and lacb ziemlich selten gewordener Vogel, Basso

oalfaialn fanaant. Aia Gruodi^ das Faaaaflaglin hi dar SaMa
ist ar aaa naaarar Sab wohl aianal basasoM, aaaal kann, ao
viel una arinnariieh ist. Deshalb soll er willkomoMa sain und
um so mehr willkommen, als er gut gersthen ist. Wer gedie-

gene Arbeit zu « ir iiKr ii «l i-^, wird Interesse .in ifini ru'hmcn

und des Verf.i-^rr ~. l.il'Mit im Ii njch dieser Seile Inn aner-

kennen. Soii-t be/ •lieii \\\r uns juf da.s in Nr. Ii liber die

ersten Charakierstudieo im Ali^meinao Caaagta, as pasat auch
hierher. Bioer waUoraa Bopiablmc dar twellM Polga badtff
e.s biaraacb nicht.

4ST9.

FOr Ciavier zu vier Händen.

Wilhelm laria Pacbtler. ^aairaleir Sticke in Mnzurk.i-

form' fUr das Cl.iv Irl /u vm i- llnulon. [Krilul. Sidonie

Biodar Bogoeiniet./ Op. i». Complet Fr. 3 ^ SO
Lflipiig and lIlBlaMbar, J.

~ ' " '

B. >Wla nenoa ich das Opns wohl ? Einen Namen
es doch haben. Die Stfieke sind freilich roazurkaartig, aber mit

.Mii/.iirka' möchte ich nicht zu haiilig komni.n -— l>.i iinler-

briclit den Vater des Kindes einer der beiden T.»iif/ciiKe(i : »Da

Alles schon dagewesen, so könnte ja zur Abwi'ehsrluiii; gesagt

werden: Stücke ohne Namen oder Namenlose Stücke —«.

Bravo, ja ja. Namenlose Stücke aoUao aia beiiaen • So
könnte aa bei dar Tanfa dea Kindee ragataagan aain. Nnn Ja,
aa iai aiaaaal atarat Aadana, and wir aeaeyHian daa lllai«

waaa aar din Saeha niobt aanmlaa eharaktarita odar aeUaebt
ist. Daeh das ial blar nicht der Pbll, was mit ÜnlerodirffI oad
Siegel con<<latirt sein mag. Die fünf kurzen Pii^cen nehmen un-

ser Interesse in Anspruch
,
beschäftigen beide Spieler in sb-

Waiaa aa

Digitized by Google



1879. Nr. 21. — AllgenMiae Musikalische Zeitung. — 21. Mai. — 3t6

I, wir gUubeo , da«« man «i« ülMraU frauadlicb

Schulen. Sammelwerke.

VukereltaagMckile (Ur das Piu«l»i1e - Spl«l nach einer

neuen loiolitfasslicben Methode von J«ktu KMchier.

Letpng, Brailkoiif aitd Hürtel. (4878.) Pr. uf ». 7fi.

«rbtr*ll«a mH MMrlich jede Schule fBr te PltDO-

fof1«-Spi«l : insorern würde der Titel V o r b e r e i l u n p s schule

wobl überflüsiiiig «ein. Die »neue leichlfjusllche Methode« be-

Kebl darin, das» der Verfasser mit der Quinte r / ''
f '/ b>'i4<nni

ood operirt. Nach einer Khnlicbeo Methode i*t Referent schon

vor 40 Jahren unterriclilet ; er ist deslialb von ihrer Güls hin-

reichend überzeugt. — ob aie aber aU eine «neue Methodei

bezeichnet werden kfinne, ist eine andere Frage. »Diese \ or-

iohuteeollaioiil*MMi«rweete. «le «Im V«nelral« ia dae Wortes

Bifrtflb Kl fldi witeehaMse a« e« w.
wir in der Vorrede. Auf dem Titel hülle de«balb auch

richtiger • Vorschule« oder • RleroeniarKchule« sieben sollen.

Was der Autor viT^iirulil, Jas lei^ift er wirlilirh. Die«e Ele-

meotarKcbule i-il in ^uiex Slutenlolge angelegt und besonders

ger.iilt lins norh, d.i'ss Herr Koschier bei aller anregenden Mun-
terkeit, in welcher »eine l'ebungsstücke gehalten itind, doch

die jetzt so allgemein grassirenden tändelnden üebenchrirtcn

llazHch YtnMidait. Du Vorwort globt daa fßoan Labifu^
Bosfabriieh aa, wlftHUhir Tlililafcl als aMIfW. A> Aa-

Mmis auf diese Weise einen Anhalt ktt» aa 4l
Musik-Opus bestimmen zu können.

Dieses erste Uebungsbuch können wir Allen aufrichtig em-
pfehlen ; wer sich deaaetbeo bedient, wird demit deo Schüler

Btr EIetaeBtargrl|;rr. Prakti.schcr Lehrgang für Violine.

Von tlckard leffMua. 5. lieft, ixipzig, Emst Eulen-
burg. (<879.)

Der Titel ist ooeb «iei ausführlicher ; nach diesem ist es

»Eine Sammlung beliebter Volkslieder, Operngesinge, Themen
a. «. f8r ViaUna alMa aowia all UUk-

zwei Violine« arfl PtenofortebefllaUaai ia tfiMg a|aleauliscber

und progreeeieor Ordnung sowie mit geaeoer BeaeleliDontc der

FiogersSIze und Stricharten.' ^i».l,irin i>t ton jcilmi ili r l iiir

Hefte der Inhalt angegeben . mi bnu^t das erste llefl Stiieke dut

zwei und drei Saiten in einfachster Art, Punkli'!« ". ttuiduiiKen

auf einer Saite towie über die S.iiten und Anwendung des vier-

ten Fingers — und hierauf fultcen die weiteren Künste im I.

vod 3, Heft, bis das i. und 5. lieft durch grüsner« Vorlrag»-

I AeweodUDg der I., 3. uod i. PoKiiion dcu Beschlu»s

Dia AatüHlam M |at, der Freie ailei% und der

bat AaegebM fllr •• mK^fUtm liWiBiIwe berge-

ricbiei. Ilui kaoB ilM «• IWIna voa Jadeai Hall llr 5« Ä,
•elbige mit Pleaolbrte Rr Jf 1,80, beide VleNaea aaiflriieh ffir

I Jt und mit Pianoforte für i Jt erhallen u. w.

Violinschuleo sind ein einlräf;liche« Geschäfl wenn sie ^ul

»gellen lisv. ist die Crsaclie, das'- iinnierfurl neue W crlr "A-

chcr .\rt an den Tag Itommen . welrhe oin.imlei den K iii^ .ib-

zulaufen suchen und weit mehr einem Bediirfni>-e de-, Ver-

legers, als dem dea Publikums eolsprechen. Da» gilt aamentlich

1, die Allbekannles in neuer OmUeiduog
benäht liob wirk-

Gehall eine derartige Ordnung bedingt, ersiclu lu^n am Lesleu

daraus, dass mit Leiclitigkeii eine ebeie^o umfanKreiclie .".vuibj

und dritte und vierte Cuilection ver,in»laltet worden iLunnte,

die kein emsige» Stück vun den Iiier aufgenommenen poputüren

SttMo enibielte und daoaoch abanso einfach und ebenso »streng

•fMMMtiachi wäre, arta Man» Boffmann's Blumenlese. Diae

MI dea Werlb

j« wwüdaaiebti
fllefbei eon gera eaerkaaM we«dea, daee vailiaga

mit Fleins zusammen^iestellt i»l und dem I

angenehmes üebuogsbuch »ein wird.

Die Opern: ..Polyenct" Ton Gktnnod tmd ,,I>ie

Liebenden von Verona" yon Marquis dlvry.
(ForlMUung.)

Sloodbei behauptete, das* daa, waa die Oper hraaeha» iM»
Bieo , weiche barella aat

Ganttra

theatralische Sitoatiooeo danubialea oad v«ai Pobilkoai laieht

verstanden zu werden. Dieses Paradoxon eaUilll etwas Wahres
in so weit e^ diis Sujet betrifft, dessen vurlii riKe Bekaiinl->i:hall

in der Th.it i-m \iirlhril %ein kann, »lewulil ii.icli meiner Mei-

nung einen d^,llll,ltl-^^lll'll Aiitni
,

\srriii er eine Oper schreibt,

nichts liinderi, gleiclueitig ErtiuduugsKab« und VersUodlicbkelt

m besitzen. Scribe hat dies sehr wold bewiesen, und ei^ge

aeiaar Gedichte wirea Meialantiioiia , wean ibneo nicht dar

811 ieblu. lob «ofateha daraalar alohl bloa die Facoa, in wal>
deeWeeeadto-

Lebeo rablaa, laden aio *oa dar Sega oder der Oaaebicbte aar
ihre Namen bemehmeo. Meyerfaaar ist aa zn danken, ilaas

diese liirunvcnienz schwand oder «oniglians sich sehr min-

derte ; die.scr Musiker besass lur sich allein, sowohl w.is .S|i| als

Charakteristik anlannle, solche lliili-miitel , iI.üv, er ilen ^aareo

Aufwand reiclUicb bestreiten konnte. In diesem Punkte sind

und bleiben die •Hugenollem das grosiiartigste Zeugnis» dessen,

was ein Musiker vermag , der seinem Dichter zu Uilfe kommt,
ihn aicher haal und ihm unbeirrt über jeden Fehler und jede

Sohwtoba «egbiUt. Daa Ui«aak wiU, den Moyerbeara aiobl

werden aillaaea. Bai den Bpigonaa,

den Hanieriitea, bei dar folgenden Oeneralion, begann eine

.liniere Theorie zu überwiegen. Nachdem der Musiker keiae

Ijinroichend starken Lenden besas« , um altem die ganie Last

zu tragen
,
Qng er an ,

<ii der fremden Literatur sich umzu-
sehen ; dort mochleu »ich alle geforderten Bedingungen liodea:

zunächst eine der ganzen Well bekannte Anekdote , dann das

Stück und endlich die Charaktere. Man halte den genau vor-

geieichneten Text vor »ich, es bandeile sieb nur darum, ihn

an aiuolairaa» aioa Arbeit fiir den I«

atreUla. Dia Matalar dae w
flia^bea Meka geeeha

zu den Illustrationen, aur Arabeske, man appUcirle mu«-
kali.sch auf den »Faust« von Goethe die nonchalante und leicht-

ferlii^-e llilderfabricatiun des Ary Schelfer .Mikmu" ,
ll iridet

unil llonieu hallen die Violinen in ihren Husen keineswegs

hetiHuplen wir, dau die Musik bis dahin sich enthalten habe,

die MeLslerwerkc der fremden Buhne anzurühren : allein es

war das erste Mal, dass die Ausbeutung gewi!>.s«rmaasseo eine

poeliecbo (JnttrtwDg enlbiell und auf etwas anderes absielta,

el» bloe e«f das eaekdoUeebe Btoneal dea Scdato. Waa war
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pMre's und Scfailler'a gmnacbten Anleihen? Rein nichU.

Welcher utl es beul« T Rein lies. Die aneltrloii«chen iRonteo««,

die Partituren mit vier Liebesdaeltr'ii , \m.' Ho'^sini sie nanat«,

besetzten den Plalz schon lan^e. brvor Herr Gouaod auf ÜM
Welt kam, und sein Werk ist un» gerade zur reofelM Mlfi"
boren worden, um das Dutzend voll lo iMobea.

Wollen wir ein wenig dblea : an mUr Stelle kam, bah)

tad w handMi Jahi«, 4ar *oo BMid«, «ta »Binmos in

AdM m ""
ifffffluttit 4ar MMbtt jMtr Ml Jawall» dw

Rbeinea, den PoriMi «eil 6b«r Optra «Ott Gluck siellt. lo

dem Stücke konnnea rier Pawaa vor, dar gaaprochene Dialog

^pii'M -im Airliiiti' Holle, Finale« und Rrosse Stücka fehlen, blos

ein Cijur uu J /w ,ir c ii ^ehr kurzer zur tulwK-klunf< am Schlüsse.

Die Oppr hpuiiH.i iijit einer leidenschaftlichen Arie der Julie,

welcher ein nicht niiader aufgeregtes Duell mit Honico folgt,

alles das oboe Vorbereitung und ohne Rücksicht auf sceniscbe

Ondklio*. Ammt dMB Mibida« Paare figwiii dar aha Ca|Mi-

lal, ««Mar IMIm aiagl, «d Malala Lamra, «Im Art
aobatoiscbar Soabmia aa dar Stella dar Aame. M dar Bot-
«teklung sdiOtleH laiia ihr« Lelbargie ib und erwacht gerade
ijlk Ii /-.ir rechten Zeit, UM ÜMBaO SV a rrliiinK rn , das Gift ZU

nehrot n die beiden Uebeoden stSrxen einander in die Arme,

nd alles schlle^st mit einem Rondo.

Es versteht «ich von «elbül, dass ich hier nur vom Hören-

sagen rede. Doctor llanslick
, welcher, wie es scheint , das

Wark voD Baada vooi Omad aoa kaut, rdhal daran dia Ma-

dat Sitfala «all flberiegen. Der sRomae« r«D Banda atammt
aoa dam Jabre mi; Si liwinbcri' '^rlirii-h den seinigen um
nSt, worauf fa.sl Schl.iK ' if .'^iilai.' der von Maresealrhi t 7H9'

und der von Riimli*'i; (T''(> folfilen. Dala\ri»c inaugurirle um
I79S die französische Reihe, welche ein Jabr spitter Steibelt

dorcb sein Meisterwerk bereicherte Mit itingarelli beginat ||a-

Ua« sieb so dem Wettkaaspfa dar Malionan aa balhailtgaa;

dUB rarstreiotiaa riartaiia Jabra Ma m daa» 11i|a , aa ««I-
afeaiB ttogUabal (Old) «rik Naua dH Aliiiiliiuif wnlainlmnil

Maeh OoilMnl eraehalal Vaeealfitt«), waMarBafflol (ItSO)

die Hand reicht. Hierauf folgt eine Lin^re dreissiRjSbrige Paus«,

welche nur die köstliche .sympbonisrhe Du liliinR von Derlioz

unterbnchl. Sodann zeijifln 'ich um IHUTj iler Ronieo" von

Marchetii und um t 867 der •Romeo« de» Herrn Gounod. Wenn
ich nicht irre, haben wir nun das Dutzend. Es ist kanm nttthig,

baliatBgen , dass die Mebrxabl diaaar Opara aaob aiasai «oa
daa tafaowirtig la UebaaR akhaadaa gsas vasadriadaaaa

Oyalaiaa caaebrieben ist, daaa raiaaa aad aialbdkaa Hplam daaM eaala »aWeaa fMf o tftmm.

Um alle dia wundervollen Entdeckungen, welche uns seit-

dsm so Sekr ertlilst haben , kümmerten sich die Musiker Jenes

fOMaMO Zaltallars daa triurophirenden Italiens nur sehr wenig

Zwe4 oder drei (titieklicb erdachte und warm empfundene Aheo
l^enÜKlen für ein Werk als Grund seiner Existenz, ood die

Singer !>orKten sodann für den Erfolg ; die Singer, oder rial-

mebr die Sängerinnen, moss leb sageo , deno es war ia Ilailan

•tai, daaa diaaa Paillinr dar riar Uabaadoatta dia iwai Staraa

dar TIrappa In aldi varalaitfa: dan flapraa, «aioliar nalMieli

dia lala sang , and den Contraallo , welcher der Person des

Vomao seine tiefere Slimtne und seine griechischen Beine lieh.

Gewiss leicht begreifliche Anziehungspunkte, welche viele an-
dere aufwogen, wenn sieh die Julie Sonnti« und Romeo Mali-

hr in ii.innte. Das Publikum jener Zeil . welclies wir sehr mit

Unrecht geringschätzen würdaa, Mischte nicht um sein Ver-
gaOgen , w ie w ir es thun; ea haMa weniger Kritik im Kopfe

aad aaalur HiagaiMiBg iaa Haraaa, nd iaabaaandara Mieta «•

Miailiran«taillclinrdianaalaa. NaabdMi aaa aahoa dia

SM

die Welt anzosebaD , so kann man wohl auch noch aogabaa,

dass die Acteurs wie in «Hamlet« ein Stück für andere Acleor*

spielen, und dass die Rolle eines jungen Mannes ^on einem

Frauenzimmer dargestellt wird. Sobald die ä«theli.si hc Frage

auftritt, werden wir sie disculiren, aber nur lieme Pedanterie,

und klagen wir nicht allzu laut das alte Publikum des Tli6Alfe-

Italien sn, zu sehr «einem Dilettantismus oacbgegelMa aa

babaa. lat dia lüartaa aleht am Bada aiaa aüao Kflailw fi
nainaama SaabaT BiaaStalaa, afai Oamdlda rate üntoOM
in gleicber Welse hervor, wie oiDa Seena aar dar BBhaa. BMI
Marmorblock für eine menscfaliche Figur anzusehen , aiaa ga-

malle Leinwand für etwas Wirkliches
,

gilt fiir cinR eben so

gründliche Illusion, wie diejenige, welche dann tjesteht , sich

mit dem Acteur eines Dramas zu identiticirLMi. Iljbui L>)iiiiuea

selbst Augenblicke vor, wo irgend ein Individuum ohne Cultur

sich von seioar Wildheit binreissen lüsst, wie jener indische Sol«

dal iaCalenMa da« TratMaa ardotoirta, dar daa (MmUo maohta»

iadaai er aaariaf, ea ddtBa ala s^masl waidiB $ daia la aalaar

Oeganwart aia Hagar aina Waiaaa armerdat ha>a> Bll «iMa
Meoacben ron Eniobong hat dia fllaaion Ibra Moiaanla, aia

geht und kommt , sie iüt der Abglanz , der Reflex des Kunst-

werks in der Seele des Zuschauers, der Zauber, mittels dessen

IUI-, il i> l nwahriwheinlirhe für einige Secunil' U jmi \\ ,ihrlir'il

wird Wir sind bewegt, gefangen ; dauert es gleich nicht lange,

so entlockt uns die Sceoe ThrUnoo ; wibrend wir uns mit der

ainan Hand abtrocknaa, nnbaaaa wir mit dar andara dia

LonaHla tor. Ola Mnak anM taMar Iqpad atwaa aam Ao^
dnwfca hilat». wlia aa aaob aar Jaaaa Lahaaadraatw W9§m,
der aInan ISnallar an gasrlaaen Slandaa qnlH , «ad daa wir

ias<<emein seine iMpliaiion nenm'n; so war es denn gerade

auch dies, woran sich unsere N iirr, hinsichtlich ihrer Genüsse

weniger « iillll•rl^f Ii -iI' wir, f;.'nii|.Tu liessen. Prüfen wir zum
Beispiel die berühmte Arte »Ombra adoratat , welche ans dem
•Romeo« von Ziogarelli in die Partitur von Vaocai ülierga-

(angiB iit nnd dia in dan laltlaa labrao dar Restourstion, so-

«la ia daa ante laba Jahraa dar lagtoraaf Louis Philipp'a,

sBa Upli ad Banrandaraat nrinila. Taai Standpunkte dar

nMdarnan Krililt aas Sadon wir aia kalt , knnaUMiriR. gering-

fügig: ii!ihi'7« r fi^ll fin ^ Ki'ner Anfang, der aber nicht nach-

hlllt. ein .\nldul uiiJ dr.nij iti-i lifs Beiiinnea, wobei die Leiden-

schaft unterwegs bleilil iinil ilciiiiurh ijirlil l^^ kaum einen

Schrillsteiler — Romantiker, Dichter oder Chronisten — aus

jener Periode, der nicht mit Enthusiasmus von jenem igötl-

liabaa SiSeke« sprtcbe. Staadbai und Baixae bbebi davon, nnd
nalbat ortaaia. dar Mkaa dar BaiaabaaMaa laaarra, oalaritan

seinem lanbar. Wir vaigawa abaa hanlanlBfa, aaok waldhaa
System dfeao Hasik gesehaSta war, ia watebar dia Saalo oad
die Stimme der Sängerin den Hauptbestandtheil aosmachten.

Die Methode, welche zu jener Zeit im Schwünge war, als

ILisv). iiul I iiiistina florirten. hat sich stets nirdr oJer weniger

io Italien erhalten. Der Meister bescbrtnktc sich darauf, den
Orandgodaoken vorzuzeichnea, die Primsdoona tbat daa

Debriga, oad daa ist gaoog, am ta arfcitraa, wanmdiaaa
Aria, waUha ta dao Aaiaa dar bavMiriaalaa BaffpfelMi ataar

TaibaigiSa^gwil Qaaainllaa ab ala Waadar aradUaa, naa
Jatil fefUaa «ad aMHIIg aradhalal, wo nldit mehr «taa IhM-
bran sie mit dem Hauche ihres Genius belebt Auaaidaa
haben wir noch zu beHirhIen , dass sich >eitdem die BShiies-

gymnaslik bedeutend versi:irkl h it .
il.iv-. nun jcle Geste be-

zeichnend sein und auf den Beifall hinwirken muss. Effect,

noch einmal und immer Effect! Man erhitzt sich den Kopf,

maa Oborroixt siob, nnd daa waa wir IBr I aidaaartinll hallaa.

'n larintnUinlh aar «Ia« in aliiiiihllltdi iriinilor niBiluM
Daaa aaa alaar aatate Kaaat ppatter dia IMalar dar Vor-
gaagaahaH fadl «affeoMMa, M aar aDaa atUMlaB : abar WM

— 187». Nr. ti. — AOgmom» MwilaiiBChB Zaif» — M. Mil
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ich Uogae , ist , dass d>e McUter uad Virluoaeo von ehemals

weniger tU wir Flimmea im Herzen gahaltt haben, indem ihre

Leideaectaft ebeoeo tief war als die uoeerfia oberillchlich M,
«d •!• te Wmm «Im den Sefaeia buMtw. Brialt Wmm
hatte oaltr «Ww Um tim MmI», äm m 4eh jeden

AogeoMUk dto Wifl» tlallto: wm mtiimYMIn im »agenT

was dichte wohl Virgil, Boiisuet oder Priedricb der Grosse da-

von t Eine sehr unschuldige aber resullaÜo$e Argumentation,

oder mrnclp'ilens eine solrhe otme weiterem Hrgehniss, als das,

Sainle-Beuve einen Augenblicli zu auiii#ireD ; und wenn sich

ein Schriflsleller amüsirl, so langweilt dies den Leser gewohu-

lieb nidit. Dürfen wir nun bei dem Autor der tLuodia« eine

I Formeln enilehneo, so möchten wir noser-

wOfd« Toa allm
It

latafpnliB der Omlra
Arte, welche als oavergieleidieh von den competeaiasten Rleb-

tern und den brlllaotesten Geistern einer Periode gepriesen

wird , deren Autorität sich nicht beelreiten UmI. Wie dem
aach sein mag

, so t'OzeiebMa die aMonlague« und Capulets«

von Bellini einen Fortschritt. Man findet darin in Wahrheit

kein« Inspiration von der Gattanc, weiche ich bezeichnet habe,

•IMi 4m DnaMisofae ist bersHs besser verstanden , und ob-

aicbt not ein Stodinra der Charaktere han-

Mwl-
llTM M

das Finale des sweiton Acts ein SlBck von pracbtvclleoi

Scbwange. Tergeesen wir aber aach die Cavatine Romeo'i

nicht mit ihrer S(rr«a \oll liühnem Ui-Loruiutlir. vsclrliu Judith

Grisi in prSrafaelistuichem Co^tütu elegant uud betaubenid

mit ihrer warmen und rilteriich angehauchten Stimme durch-

fiibite. [He andere Schwester Grisi [Giuliaj saog die ütulietta,

und das war das erste Hai , dass man zwei Soprane in den

Oper börU, naobdem die Partie das

I mn Maker TorleHnobsn bntta,

des peheili^ten Grabes herum flatterten, wShrend man nun den

Tauber und die TSubin besass, wobei das in seinem Gefüge

etwaa geschlossenere und männlichere Kitorneil ni< ht weniger

monoton blieb. Immer die obligaten vier Licbe»(i>jetlc ; allein

es ist unverkennbar, dass diesmal der Fortschritt der Zeil $.ich

in der Erscheinung des Merculio kund gab. Die •Vontecchi e

Capulettw hatten ms Fra Lorenzo mit den Zügen eines ehr-

I ««islShrt ; Herr Gouaod abor gint M vmM,

sein« Anatrsncoag stabm, dann wndar dta Amm
kriegerischen Diener, noch der Apotheker von KanUn, noch

die in dem Slerbegemarhe vcrN-imincllpn. i< ligüll|g von die-

sem und jenem plaudernden .Musikanten Ijiih ii dabei Ins Spiel.

Das war schon, wenn tn.ui will, nirht melir Ziii^'jrelli
,

\'arrai

und Bellini ; da^ war ein Shakespeare (ul wtum Deljihmi, ein

Kunstwerk von Casimir Delavigoe und Paul Delarorhe in den

•Bnfants d'Edonard«. Von Profaoation darf man dabei nicht

sprechen ; inoailtaliseb kann nur das Triviale eine grossartige

, iMUmml H«rrOwMwd salbst

lunsl hoch zu ballen versteht. Cm Jedodi nicbls zu Sbertrei-

ben, bietet denn nicht dieses Sujet von »Romeo und Julie«, om
da» man sich streitet und d»> nwn sich jii> ileii HanJen reisst,

auch seine kritischen Seiten, wenn e* nur xom StauJpunkte der

0|H r betrachtet wird? Eine Tragödie der Liebe , welche die

Liebe selbst geschrieben zuhaben i^cheiDtU Allerdings; aber

in einer Oper, bei der das lyrische Element allem vorgebt, er-

globt sich als Folse, dass d'iaas Liaba den gsMsn

die übrigen l'enionen im Schatten verschwinden. Das eigen-

artige und sublime Duett, aus welchem das Drama des Dicb-

tara beetebt, Ibaill sieb bei dem Mosüiar In viar BlMBldiiaMa,

weloba gewii

ibrar Oabwt Us mt I

~ ifb^i
kommt das Reise- und Abschieds-Duett, und endlich das Vei<-

giftuogs- oder Sterbe- Duett. HStte Jemand ein auch noch so

schöpferisches Erflodung»taleDt , er entginge ni< ht der Mono-

tonie dieser Wiederholungen, weiche das wahre ruiU me langtr»

des Sujets .sind. Dazu kommt noch als Zweites die unbcstimmta

Rolle , welche die Chdro spislsa, die sich nur zeigen , um als-

bald wieder fortgeacfajflkt MI wmtm, indem der Aalar and dia

sutiaben, an
trtcbUBen.

TsgebnohblAtter u» d«ai MflnohnMr Coneert-

letwn in dar swallMi SÜfte dm WiiitorMdwm
1871/7».

iMhMj
Dw 14. April UT*.

Du gostriga vierte ond letzte dar Abonnamant-
Concerte der musikalischen Akademie im groeaen

Odeons-Saale zwingt mich, in doppelter Ricbtunii; klagbar gegen

die Direction aufzutreten. Die eine Klage griinilet ..ich auf die

Feststellung des Programmes , welches unter Nirlaberuck» i h-

tignng der sachlichen Gründe, sowie der wiederholt iaut k»-

wordenen Wünsche des Publikums vrieder aus lauter Iu>iru-

aalalalilflkaB ait Varbanoans das Osssngss— SyMpbonia von

MonrtiaO-MM, nwouosri van f. fluwf.
tTBertmU, gyiphcrtwln OMMmr nm gsll Mu
Symphonie Toa Baediovan— bartand. Dia swaHa 1

ich erheben wegen des bei allen Instrumenlalvorträgen be-

uK-rkbareu fast günzlirhen Abhandenkommens sowohl eiites

»chunen. warmen Piano, als eines' krüfligen
, energischen

Forie . w omit uatürlich auch die erforderliche Nüancirung,

Steigerung und packende Wirkung wegfällt, und jede Auffüh-

rung einer Symphonie oder eines anderen loatrumentalwerkes

statt zu einer ergreifenden ,
schwungvollen Production sich zu

sahr nbiraieb, na
Laefaner gegrflndelen und rar MMMMi IIWw gsbrachlan Co»>
rcrtc sind ihm Bediirfnis-i geworden. Dar Saal füllt sich da-

her, wenn auch ntn-h so berechtigte Forderungen nicht be-

achtet werden, und dieser auch gestern er/n'll.' Krfolt; i heint

den Unternehmern zu genügen. Was nun die gestrige Auffüh-

mng anbelangt, so sind die beiden Symphonien so I

in diesen Concerten so unzlbligo Male vorgeführt woidan, <

ich mich anf dIa Constatiruaf baaehrloken kann, dass aia |iatt

•arkHcbe TerstiSasa VM dsa PabtikMi SiUan
applaudlrt mr HayradneUaa kMM, dia

zweite mit etwaa sehwangvonerer Aasrobrung als die erste,

bei welcher Oberdies der Andanlesatz zu schnell ond nnrubig

gegeben wurde. Von Misstrauen gegen die mit t.componirt und
vorgetragen' beieu hiielen Producle der ln>lriinienlal-VirtUoaen

erliiüt, sili irb jiiil eun^i rii B.ingen dem llornroncerle entgefan,

wurde jedoch angenehm enttäuscht. Nicht nur, dass die Com-
posHian, tan ersten und letzten Salze ein tempo dl roarcia, im

twaitan alwis iiadlariseb, sonst absr charaklarlslisBh ond trat
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WMirgilw voD Stito Am ttem llollMiiik«rfl J. Halter, dar

einen klüftigen wannen Ton, gute AufTassang und leichte Colo-

ratur besitzt, eine susgezeicbnele, von Herrorruf und »tünni-

ehem Beifall hcMoliiitv. Die syniphDinsi hi' DirliUiriK' von Saint-

Sa^Qs: La Jeuneste d'Herrule, welche hier zum ersten Male

produoirt wurde, dürfte im Deutschen den Titel : >Die Wahl
de« Hercalea« oder >Hercutea am SclMid«w«(e« «rhallM. Nach
d«m mil«elbeill«n Progrmoun acbildatt io, wie 4«jMf» Hv-

Itr Nymphen
Ptad der Klmpfe und Mühen etnschllgt , der ihn

mr Ünsterblichkeii führt. Der ruhige Einleitongssatz und der

poiupdso Srhlii^vs dieser gediegenen Composiilon zogen mich
a«hr an, w^ihrend Ich du Treiben der Bacchantinnen und Con-
'orlen stark tiiii grellen Dissonanzen ausgeslattel und wenig

alockeod fand. Im Ganzen steht meine« Erachteos diese sym-
pbotttoehe Dichtung weit über denen d«a Herrn Kbbi Li«zt

;

ioh air DMh »loullga« HOno alehl so b*-

Dee 18. April 1879.

Der gestrige Abend sollte ans beweisen, dass auch wir hier

einen kleinen Hans von Ilülnw ho-iUiMi Herr I.'.itlwig von üu-
mieclfi veranslalteU' nn Musfuiussaale einen Bcet-
h 0 ^ ti - A b I." n il

,
,iti \s i'l 'hi:'ni aH'.'tf hliessond \on ihm din

15 Vanalionea in E!>-dur Up. .15, dann die Sonaten Op. iOI,

HO und Hl in A-dur, B-dur ood ChdoU gespielt wurden.

Dar CoaoeMcabar ial ato bafablar Ji»|ar MuH) fliil siaallob

Angabe alollla, M aaWbat bat etnam Mtow ntt Wacht ala ain

W.ipstücl betrachtet wird, fatid ich. um um ti i'incs [..irlainen-

lansctien Ausdruckes 7.11 iic;1iciicn . niindf-.t<'ns ptw<is kühn,

und brachte mir das Spnxhwnrl ju-nl licet Joi-i elc, in Er-

tainerung. Die Ausführtiiig diettos Unlcrnehmen» war nicht an-

dan als ich es erwartete ; die Technik des jungen Virtuosen

«aigla aieb dar Aalj|Bba, die ar awh saalalU halte, itenliob

> arwtaa klar 4aa Haaial Jaoar ftabaltllllt.

saaleha afaM« KHow. Unt, Taasig, Thslbarg o. A. ttt atoaai

solchen Wagnis« berechtigen konnte . Der Besuch dieses Con-
cerlcs war ein sehr schwacher : der zuversichtliche Kiinsller

ISwl sich aber trnt; iiMcdcni, wie ich aus beifit^ .iripfschl.i^>'nf

n

Zellein ers«he, dadurch nicht abhalten, «s Samstag den t6. d.

zu wiederhola*. kh gadaoka Jadoeb a>f dmafta «M
ainiugehen.

Da« M. April Il7ff.

I aaaaoNBaate dar nanM Dr. Carl
Polk». Wt var^nt Anerkennung, da.«« dia<ser tüchtige KQnsl-

lar, wenn aoeb nicht gerade ein Virtuos ersten Ranges, we-
niger bekannte Werke zu fiehör brachte, als: Variationen Ton

Rob. Volknvinn Up. 26 über ein Thema von Händel, zwei

Sitte der Sonate Up r,n von Chopin, 6 Bagatellen Op. tt6

TOa Baalboven, Tarantella Op. 1 1 too Gustav Schuhonnn und
Ii, on den Grad seiaer Bravour zu lalgao , daa Talaa-

md dte Bhapaadte bangroise No. 18 vo« Uaat.

Daa dwtb taidMdaallaa labaa nad empAndungsvollaa Tarlrag

ayapalhisch berilhrende Spiel des Künstlers würde gewinnen,

wenn ihm grössere Bestimmtheit in der rhythmischen und pe-

riodischen l'hr.isTiinp eigen würe. Ganz besonders erfreulich

und mtere>~;uil war an diesem Abende da« Wiederauflreten

der nun se i ii Jahren ! in der Oclfenilichkeit mit Auszeich-

nung wirkenden Frau Kammcndingerin Sofie Die/. Wie
Ihrer geradezu uneraehflpfliohan Naturgabe und unermüdeten

lato tertaoliraÜaBdan KanalpBaia daa MOoebaarFnbilkui i

daa

I ta dar Opar , dam SIngapiala «ad dai

danken hat , so entzückte »ie dasselbe aoch diaMaal wiadar

durch meisterhaften, von momentan .sehr glücklieber Diepaai-

tion unterstüi/teii Vortrag g^az im Bereich ihrer noch sehr

acblitzbaren Mittel liegender Gesänge »Das Veilchen« von Mo-
zart, tWaldvögelein« von Lachner, der Arie von Händel: TuUm
racoUa ancor, und zweier Duette von H.,Schumann, zu <

sich ihr Frl. Seholze baigaaaUte. Ich kann nun mala

'

buch mit dem Tröste scblieaaen : Boda gni, Allaa gut I

Mönchen, Ende April 1879. IFaAraHMd.

Nachdem ich den grössern Theil eines NIrzberichts niedcr-

geechriebeo balle, wurde ich durch dringliche Arbeiten ganz

anderer Art von dar Vollendung abgatogen. Inzwischen rücfc-

teadteAiMtt'CaaaaiteBaab, oad aa aabalteB Ste ata vialM

deaka, waa darin flbartiaupt teaanaaiwlh atta Mg, wnrda «8
och in der Verspitong noch sein.

>\m 1 1 . Mürz fand in der Stiftskirche eine Aufführung dat

»Vereins für Kircbenmnsik< statt, welche in drei Abiheilungen,

chronologisch aufsteiKcml . ( utripositionen aus dem sechzehn-

ten, achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert zu hören gab.

Brate Abtheilung: Phantasie (D dorisch) für Orgel von Job.
Palar Swaallaok (i»6l— 18*0] t MaaM von Palaatrina.
Bwalte AbMwMaagt Orgatoaonto (IM» Mr 8««l Maaaaia oad
iadri, 1»^. No. I) von S. •<b; MMiate ««o HIndel.
Ürllto AbtbeOnng : Orgelsonata von Hondalaaobn (Op. 86,

A-dur r.intitc von M Hauptmann fOp. 38). Die Orgol-

sliicke wunleii von dem talentvollen Schüler de« Conserrato-

riuins. Herrn K Krauss. gespielt. — l'nlcr ilen Memsen Pa-

leslrioa's ist die oben gemeinte Aeterno Christi munera] etwas

bekannter geworden »\a die meisten anderen , da Bit von ihr

aina Ifir dan Gabraacb beim Qolteadianal

(IB4C] gaUalM ha». Olaaa Anfaba 181

1

indem IM aafciwlafct HraMifaB aarailte «ad den (Bnfitiai»

migen SablOMaalt Wr vtor SlinMMB OllMalzte. 'Die öbriged

Chöre sind schon ursprün|;lich vierstimmig.) SelhsUerständlich

benutzte der Verein die Originalparlilur. Vor j< iicni neuen Ab-
schnitt der Messe war ein im Stil gehaltene^ Or.;i^l7 wis.-henspiel

von wenigen Takten eingeM-haltet, um die bei längerem a capella-

Gesang so schwierige Aufrcchihaltung der Inteaalion zu stützen.

Soleba uoaritaJicba Zwischeoapiele kdaaaa teaeltea gallbriiob

I, ab ato «bi wibrand daa vorbwBagaagaaaa AhacihaMite

•itikaawNaaa Wokan dar BUoMMa daia Ohr* das Zo-
bBrars rofralban x aadarofhNa aiallaa ite daa SBagara ata ahraa*
des Zeugniss aus

, und dieser Fall war bei Ausführung der

Mes^c zu consUliren Die Nesse bewirkte, trotz ihrer Länge,

bei den Hörem keine Lrnuidunfi. weil in den einzelnen Ab-
schnitten die Tempi je nach riera Textinhalt verschieden ge-

nommen waren. Es soll immer noch Leute geben, welche ans

den vorherrschenden Ganz- und Halbooteo und dem Fabtaa

JadarTanpobaaaiebnoagaebliaaieBt ta aitoa CompoaHioaaa voa
glaiobnÄaigar Laagaaiakait gaanngai

Daa kann galtaa von dan malrtaa dar Uataaa Sltia, dte

man gcwfthnlirh zu hiiren bekommt; gehl man aber nurdiefünf-

slimmigen Motetten durch, welche im vierten Baode der Breit-

kopf 6i liärteracben Ausgabe gedrii< Li mihI . ^n >^iehl man
augenblicklich, daas ein und dasselbe Tempo für die verschie-

denen Motetten nicht passen könnte, dass z. B. das feurige

»fieitilai« i>«o« durch langsame AiufQhrang «Müg labmgetagt

werden wflrda, gar oiebt zu apreeban tob daa tat aBmIicfaao

Baad* aatbaltenan sHobon U*d*a, to
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•che JubUata wurde zwar nur mit OrgelbeKleiiung gegeben,

bewlhrte aber auch so seinea grossartigen Scbwuog, nament-

lich in den vier-, fünf- and achtalimmigen Chören. Soweit von

•inam ErsaU de« Orchester« durch Orgel die Rede sein kann,

hiiM den Sitzen für SoloMimmen die Faisst'ache Regiatriraof

im Hllliche geleistet. — Haoptaunn'* Canlate (»Herr, wende
UedMei) . filr Chor ud SoteiHimen
tMkeiMtant caapgaM. tat ata» «eb-

be Arbeit, welehe nnr oecb dem Jubilale etwMäbM.
Des adile AboonefflealoooeeH der Hofkapelle am 1 1. Hin

(von Doppler geleitet] brachte zu Anfang vier Slil^e .nis der

•ogenanntcD oHaffnerraa-sik« von Mozart, einer Sereoate, welche

er t""6 IL Salzburg zm Hij<_li/i'iifeier der Elisa Haffoer, Toch-

ter des dortigen BürgermeiMers, geschrieben hat, — nicht zu

verwechseln mit einer zweiten, iltt gieichralia zu Ehren der

r«Bitte Heitaar eoapoairteo Sereaal«. Dieee ipUera tat bei

lNllkopr4 Hrlal ata aflyo^hoolat N«. S fadrufel. BhMao
»dar MhanD ata flfaplmia M». • «nekaiaen
t aHaiM Yartadamgao, ton daneo hat mir die

ante Vidtoe «nd der Baaa veraebont geblieben sind. 'Es wur-

den s. B. Pauken zugesetzt und dafür die Trompeien we^nge-

laaeen!] Otto Jahn besas» ein« Lrn.nip (^ople des Originals und
gestattete unserer Hofkapelle eine Abschrift, aus welcher diese

schon vor Jahren (noch unter Eckert's Direciiooi eine Auswahl

von Sitzen aufgeführt hatte. Die ganze Serenale im Coocert zu

geben, wire kaum ihunllch ; sie heateht aus nicht wadiflar als

aht flMaao, waloba woU, wMar taaiaB Zwtackaopmaaa, voa

einer faalgsaenaehaft paaaaa« «arian koailaa tai Abwaehs-
laag aill snderweitigiB OaaBaM aad DiilarhaltnngaB , aber

blnlerelnaodergespieH Mthwaadig erosBden mflsaien. lese acht

Sätze sind: 1 Allegro maestoso and Allegro molto , t) An-

dante, 3; MeQucItu, 4J Rondeau, .t] Menuetto galante, 6] An-
danle, 7) Menuetto (mit doppeliem Trio i

, 8| Adagio und
Ailegro assai ; im ersten Andante 1), im Hondeau (tj und im

Trio des ersten Menuetts (3} triii eine obligate Solo -Violine

anf. Von dieeeo Sitzen entbilt die Partitur der erwihoten

I nur die Stücke l , S, 6—8 ; im Abooaementeon-

wobei ta S—4 die 8«l»-Tiolioe von
- Die sflafbatMoalkt tot uMar den

otarCidM* Saraoaten nicht die einaiga achlitlilge ; ato ?ar-
aaiehniH bei Jahn nennt noch zwei andere von ^ea so viel

len, 7«'iM von ^lebpn, i^nip von ^ei-h«. Aber nirlil hlcK iliirch

Zahlen unlerscbeiden sich StTciiali-n vun ,S\ nipliuiiien
;

weeentlirher ist der innere Untcrschieil , It'r im Ii bei Hlt

Hafftiermusik recht deutlich hervortritt. In der Regel will eine

Serenada nur beiler sein , angenebm unterhalten ; selbst der

I HatqilaaU, dar ttodi an oiaialOB Aabniicbkeit mit

I (flagt, Tarwälal lialm Ver-

er kann taailg md ||lB8md aain« daab ohne
) Anfregung. Aoa den taagMMB Anna ai^ciht Be-

hajlehkall, nirgends elegische Stimmung. Nur die Menuette

würden steh anstandslos in Symphonien versetzen lassen. Die

bäuRg in den Sülzen vorwendeiiMi Snlo - Insinunfnle aollen

wahrscheinlich bezwecken, durch virtuose Leixliingen die Auf-

merksamkeit der Festgiste nach den zerstreuenden Zwischen-

pausen wieder mehr auf die Musik zu lenken. Gewöhnlich gehl

ein Marsch voraus, — ohne Zweifel eine Re-

I att dar ZaM, w» dia Sarawdaa oaab alle (nicht btoc

IdlaVaaiker

(Kaeb

te " ~

Instrumente nicht fehlten , vor den Fenstern

zu sein, vielleicht auch die HalTnermnsik.l

riip niicli'-len Nummern de« Aljoii(i<Mni nt< (.ncerles waren
eine Sceoe aus Schumson's Fsustmusik , von Herrn Hromsda

stück Paganini's, an welchem Herr Hofconcerfneisicr Singer

seine gewoliolc Meialer« lufl uble. Dann folgte : »Wolan's Ab-
schied von Brunhilde und Feuerzauber« aus der «WalkUre«, als

Concerlsliirk für Orchester allein bearbeitet von Wagner selbst.

Im «Abschied« gehl freilich bei dem Maogel der Worte der dra-

matische Biodruck verloren. Im »Peoerzauber« imponirt die

Eneigia dar Tanmalarai. jrmOndikii bto aar Anacbenitefakart

Faaararacbeinong handelt — das saasende Nahen und
Rervorbreeben der Flammen, ihr Wachsen und Stelgen. Wlb-
reod der Flammenkreis lodert

,
klingen die auf Geschehenes

zuhickdeuteoden »Motive« darein , und hier frappirt die Ge-
Mhicklichkeil mit wckber verschiedene Motive ineinander Ko-

scblnngen sind. Dann treten vor einem Hauptmotiv die andern

zurilok ; die Flanmeaslulen haben »ich zur 'wabernden Lohe«

vereinigt. (Dar aowcilen beapdtlelie Ausdmok awnbaiaa iat als

gataa aüaa Wort, nidit von Wagner arftndaB, iwaindt irit

»weben«, to iDa»»haa Oagandaa aoah jadt dam Toüw
linflg, aueh in dar Fam awaibar*«.) Damit bM dto Anadiaa»
liebkeit, sofern man darunter die Vorstellung von einer gewöhn-
liehen Feuersbrunsl verstehen will, auf ; nur etwa wer einmal

Zeuge eines grosseo W.iliihr.inrti"s w.ir , wird gern glaoben,

dass bei der von einem Gölte hervorgcz;iub«rten Brunst solches

Ineinandurwütilcn . Brunsen liefe Horner und Posaunen ,

Züngeln , Fuokensprühen (Ptccolo-FI<HeJ , Knistern [BeckenJ

,

acbrilles Knacken (Triangel) vemoiiitnco werden könne. Der

Anfirand to« OfCbaatariutllM tat aalbat Ot aina Wagnar'aobfl

Mnalc etn anawar; aa t«Ml anp
in Anwendai«, «atalw mm awal Mtt «IM IMM

'

einanderilegeada TSna (Aa baldaa aratam jaaaa HaoptmolivB)

piebl. Einige Zuhörer meinten, der Effect werde noch gewal-

lif^er sein, wenn man Jjbei djs l'cuer auf der Bühne sieht. Ich

gl.iube vielmehr, dass die l'li.inlasie allein mehr lliut .ils die

reale Anschauung , und das« e.s fiir den Mascbiniaten eine

iusserst eohwere Aufgabe sein müsse, die wirkliebe Feuerpro-

duction anf gleidier Höhe mit der Musik zu halten. Hat man
ja aoab io Bayrentb die vor das leibliche Ange gebraciHe Lohe

zuktoiütahgataodaat Oi« ambanda* Maaiii,

rauschend. Unser Publikum , welches zum grOaeten TbeO so

etwas noch nicht gehört halte, da dergleichen weder im Tann-
bäuser iinj l.oheiignii , no< h imXodtenmarsch derOöUerd'ämroe-

ruiig, nos:h in dem wUden Getose des Walkürenritls vorkommt,

zel|<te -ich so aufgeregt, dass es stürini>ch Wiederholung ver-

langte und man ihm willfahren musslc, obgleich die Compoaition

nahezu zwanzig Minuten in Anspruch nimmt. Bs fiel mir auf,

dass der Denk «iefSr sich weit wanigor labbelt anaspreoh ata

die Mta. — b dar kflbnaa,

den
neuer Zweig i

kannte. Die Ftage bleibt nur, ob solche Schildennpa m 4m
hikrhsien Zielen der Kunst zu rechnen seien.

Merkwürdig war die Nachwirkung auf Beethoven's Ddur-
Syroplirinic, welche die zweite Abttieilung des Cooeert« aus-

ni.irhte Bei der nach jener Wiederholung schon sehr vorge-

»chriilenen Zeit mussle die Pause möglichst verkürzt werden,

so dass die Sionenerreguog nicht ausklingen konnte , und

war daa Baalbovaa'acba Orohaatar kaan wiadarm >

dar Uara OadaokaafliM Im dar!

Audi adain

nicht mehr richtig zu würdigen, wenn
ker Punsch gelruokea worden ist.
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NEUE ERSCHEINUNGEN aus dem Verlage von

Königliche HoAmAaUenliaiidluiig in Berlin.

Adolph HenselL Franz LiszL Emile Sauret
VMie TfaHaripUom DMuMoffOMOs

ponr PIho powHmt pterVWm •! Huio
fr.JfM' AM* Fr. JTi.oo. Op. 4. RmIhm . . ,fr.Jft»M,

Ign. BrQll. Anton DvoNUl Friedr. Kiel. B. Scholz.
Ilek» ilb»kUU«r IwiMli Mw IMeilti Owiwrtiii. ffMkii^

IfcWMolDrti flrtlnlilMralMilar Op. T«. X««l IMto. Mr OrebtaUr.
Op. n. rr. jrt,M. Op. n.Firtitar Pr. uri.OO. Pr t,oo und ! '.0. Partitur Pr.

Vtorbtodi« - e,«». o„j„ j„ Pro..e: VI»rlitodH Pr. l,M.

Benjamin Godard. Eduard Lalo. P. Tschaikowski.
fltobCB I—IMWI r. Gesang ä Jf 0,80 CMCert p. TeUf. av. OrcU. Cr. uT 9,00. Nf«t«U* k ttmu rt Jhäkttt, Tragödie

bi( 1,30. Ciatierauszug - - 6,S0. dt flnhMpMfV, pMT Piano i 1 maios

Doter der Pre9.se : laaUlaie aarwtgicBM p. Viol. av. P. Pr. ^ 1,80.

CaMasta poar Plua av. ürch. JH,%%. IfeMHBi i» WktMt FaoUiai« poar

»tlpi p. Ikta*. Ordi. Unlar dar Aran»: PiaMb iOM. Pr. •« (MA-
MtflMi p. IkM I « M. liMM»«««* p. mal. al P. pMfPlBMiMl • • T»S«.

q^illl pilll|Mi p. P. k tw. MTerttacBwat p. Orche'^trr

RMuctiOD p. piano seul par J, MaM8Q6t>

Demnächst erscheint:

[arohe fim^bre d'uue Idariouette
Ptttitar, OftdiMtentiDuiwii, swei* and litoAtaäig.

Panw erwarbaa «Ir aitaaiachiiessUcliam Veriags- und AufRlhnnKraahk:

L« petilc MaicMtiselle
Optai Cfliniiipw en tnie miIm

PiMiM d«—ITiWill 9t BAUVT.
Musique de

GHABLES LEOOOa
I to Leipaig und IRBMliiv. — Dnuk vkb MAoffA Hlfttl in Leipiig.
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Musikalische Zeitung.
Verantwortlicher Redacteur : Friedrich Gbrysander.

Leipzig, 28. Va! 1879. Nr. 22. XIV. Jahrgang.

I o b 1 1 : Ote MMikUbnac tut dem G|
«Oi« LiabMte «M V«

I IfainbMg vom ««. bi* lam U. •Po4y«»eU voo GouDod uad

UtllnrikabiiBf «nf d»m OymMriiiM inH
taifM M. Uimi lt. Jdntantet.
•Zur SSOjIhrifen Jubelfeier de^ Jolianoeums« oder GymiM-

•ian in HmlMri m Ii. Mai 1619 vtröAatlidit« der jalii«»

IMrMl«r dMMibm Dr. Rieh. Bwfci dl* OrdoaocM dieMr
I VM taÜMf'a MlM bta Im II. Mvbmd««.«) ! dcD-

dar aavBikallaeh« Dalanlehl «iar du,
I der Culor nad «H« Dnteriebrer ni tkmi

Wir Ibeiteo di«M BeatiimBUBgeo biar aaeh
diefieiben bildM !• ihfMT t>ra«ala|iiaha> lalha ilalnhana ain«

Geschichte.

1.

AttsJob. Bugenhagan*! Hamb. Kircbenordnung
vom Jahre 1529.

•Tbo twolven lebll deCanlor allen klodern, ürolen und klein«n,

Mögen leren, oiehl alleiM alb wioheit, «undern r>< k mit ili-r iult

kaaellick, Diebl «UeD« den lenceo WDck [d. I. CbonI], (andern ock
In flgarellvis. Dem« Mholen de Teer pedegogi , de ta deo kerfceo

•iatea BOlea, nntme ecbtclit ne getcgeobetl Ii den ecboleo belpeo.;

aak lalialiB am belpeo eile MholegeMlIee eite den reoietw, «eii

ke «ar aill elMr eaniorye will ein hiie nakea lo da« kaifeaa, dal
da kiadara in mmic« iMtieb und wel aa«ve4 werden.« (f. •)

Dar Cantor nabn im Range die drille SiaUa ain «od folgte

tadarLahrar,

iKiroha lonTbeil
•De kotler in der kirckeo

•aMalaao pailai aMar lue ^> eiaaai ebore den klndera helpen
itaiM« tA aadeta eile baa de pada|i(aa edder UadefiMeler des

rrlehün.« (p. 5.) Rieraoa lat

f, mm mw ier« ülcht logleich Köeler-

dlaoala «arrMilaleo ; ila wirea lediglicb Ordner und Leiter de«

aabenchor-. m licn Kirchen

Wollt»' dvr Cdiilor mil »«-iner Sängerschnar Min Peel machen
Inden K r imii- Ii kijn-tMi|li> oder tigurale Musik aofTüh-

ren, m uiUKsten siiimiiitlichr l.elirpr mitwirkea
; nur dar Raclor

war davon befreit. F~ (^etit luer.m^ hervor, daaa aHa die*«

Labrar in der KuaMmuatk geübt acio muatlea.

t.

LehrordDung und Scbulgesi-tzc von IS37.
»Df prima ctmie. . A nirrtdie hörn duo<j«>cinia <'um alii oenent.

tutti prlniariBrum cja^ftiuin puen cuni uiii' p.ifrds^ogo psalmot et

b)mDO*, qutbus ((uulidiv in Mcns ulimur. cancnl • p it.

) Ballrice nt Oeeebtobie der Si. Jobeuaie-Scbale lo Uan-
kaif. m. KMMahiMlala. Haartafi, itit. «MdiMaair.a.

In der Kirche. Aufitellung der SchuJrr im Chnr. «Wenn »verst
In dat Chor ((fkanien, »chairn de Kitsdi-r in drn hfcdcn unnerslen
Cleaaeo «an l>e«deD Sydeo middeo in dem Cbore »taba, de anoera
aeacit «ar dem Palpett« aha dal da daai MaealMi, dar aN* aNalapli
»m aaiiitia Hebe, da <a daditdda Claaii gMiaa. danaafedala
Slam and qaiota Clatse de leelen fvn eebtlen, de In dem Ghaaa
•gen.. Ip. ti

j

VerSaUfn wahrend dft Orfeltpieli .^uum canllor oi^anid. qued
(acie4 ad pietatem. legent Auf fliUldculsi d »ml diei umständlicher
•0 eoegedrtlckt: .Wenn man up den Orgeln apetall. Khtleo ae leaeo
IB dem TMtaaeote edder aM «al IMMMnaai dil Ihar daalaB da*
Hebeidl gede eyn mag., (p. tg.)

Avttpendigitmen dar Mlrtkim^Uhige. »De dtitscbeo Pielmea, de
roen gewtbniick alle Dage gebmckel, schalen m van buthea teere«,
up dal »e alleT)dl cle<l)lvigen In den Boi-kcn nicb ao aockea i

unde »Icil ock gar nich wohl eddar fyn, dat d« geneene Meaa I

innen den Scbolern schall averlegeo eya.« (p t(—11.

j

t.

Sebttlordnung 4556.
Der Caator bat jetil unter neun Lebrem die vierte Stelle ;

die ihm vorangeliendcn .Irei crslL-n Lehrer tnussten promovirte

Megiiter sein. Er stand von jeher lu der Mitlc zwischen diaaea

und deo üaterlebrem oder den so^eo. PiidaKOKeo. Taa dar
•Canlorei« handelt von nun an ein ganzer Abschnitt.

irrrrie Siurk lon drr Cantorte idt isi ".an N(>ilt*ii
, dat me

einen guden vnd gescbickedeo Cantoren bet>b« in derScbolen, dema
baue« alD ander Arbeidl dil AmM aeadarilalMa feafalea il. dal ba
vp de Baageeel ein Vpaebaal hebbe, dat de Mniea bII den liafoitle
in der Scholen, alu In Ordlaarlo Sehola« vormeldet, flilicb md lna>
welieb geleret vnd gcbraket werde, vnd dat In deo Choren die Gada^
denite, beide vp deo Wergfcelia|en, deadegeo vnd Faata« mit das
Oecaage vliticb vod woi oneailaCaalWaaaadaaOadiaarlalael».
«iadioo werdan bealellel.

tiHhÄrTfÄrnSiBTt dtllathfiftaliibia hbii laS' ""^C
•angk im Kobra kann« waetaleB «ad Tagaria. OiMa rardanMg aafeal
aicn bi dem Hectera vad Canlora, den ndl Walaa «ad WRIaa dea
Superinleodenteo vod Paatorn dea Karspel«.

•De Cantor schal vorschafTen, dal in den Choren alles einformtgh
vnd glich na dem Ordinario tho gäbe vnd geaongen werde vnd dal
deOeeeage, ao im Ordinario verordneih, tbouom deo ICIndem In

der Schcien geleltret werden, vp dat de velco Coafoaioaee vnd va-
ardige Hulent in den Karcken OMgan nablinan.

•Wanner de TIdt kamen, dat Ben In denKarepal plecbt tbo flga-
rende, schal solch» von dem Cantor« niebt vonomel, aoOdern erdeol-
licheo bestellet werden , doch motb geaeben werden , dat Ibo den
Tiden, wanner Brudlmiaaen werden gesungen, de andern Chore nicht
vorsumel, »ondern ock na Noiroff vnd woi gewaret werde

u

•In der Doden Begreffnisae acbolen cbrialllcbe LatiBisctM edder
Dodeaehe Geteaga vnd PNimeo mit ReneiaaMa «ad Aadaifel
sungen werden ae laafle, belb eile MaaMpaneaea, aa daai LMa aa
folfien, in de Kercken iBgagha« vnd de Knie Ibo geworpe« ia«, vad
'.ctiBl de Awiee abgeeleilel «rerden, de leate Varsch tbo repeleren,
aoodem waaaar ein daaeng ader Paaim alba ia '

'
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•De Ptedtgofl tcboleo In Sachf» dtM i'laninroy angendt dMt
C*olor geborllche Gebor genen vnd eme. «loncr idl van Noden I«,

gerne vnd truwellcb helpen. Der ook en Jemand« Fell vnd Mangel

befuoden, •chal de Caator lolcbes cMffao vnd, w tdt oodtcb wer«,

•So am Canlor Feiel vnd Varaenmbottaa wer« , »clial de R<«lor

•olcbs ilraffeo vod, dar idt DOdig wer«, den Supennlendenten vnd

VMtolora inlotaa, da ala Imbmt dlioa acbolai». Smaatao aobat dar

Scbulordnung vod 1615.

ghw irttwilielia Amtima% ww util Um» IM ntoht tla-

(alreten , nor wurda die Varordouog Jetzt in hoehdaatscher

ilalt in plalldaalscher Spraclie abgefaiuit and dar alte Cnfug

abgf ^'.flll . wcirlier durch dio Ilplliftilliung an lU-n Monlags-

Hocbzeiieu eiogerusea war und arge iktiulveniäuinaiase zur

Folge balle. Dia OMlo««i wtmmH In diMOT (MaMf *M IBolle

Capite! ein.

•Cap. V. \'f>n dfr Cantorfy. ( Weil die Musica nicht nlltin vor

nutz- uöd dlealicb, tondem vor ein beionder Omameni m einem

beiMto Canler I

caro bette« Plelssei Iratban Yarmflga i

Kirchen der GoUeidlenit lo mei ae
Feyerlagrn ordenlJIch möge begangen werden . nute Anordnung
Bachen.

•t. Einer Jeden Klrchtpiel-Kirchea loll einer von den P»edago«i>

zugeordnet werden, der die Knaben zo dea KirelMa führ« and dam
Oaaang im Chore warten nnd «ecrieliUo bOm, mai toU dia Anord-
oog der Raclor and dar Caatar, Jcdoek aas laMlaaMaa da« Bapae
laiandentea oderlnapecteraa aad der Ttrffiileffaa. thaa «ad laaea.

•1. Wann die Brautrolsaen •ollen cesonfcen und »onslen an

Sonn- und Feyerlagen In den vier Kirchspcl- Kin hni soll llgurirl

werden, alaadann toll der Caotor sich an gebührende >>hrter nnge-
•lambt einalelleo , und a«llen aladen dem Canton nu ht allein die

Kaabea aoa der Sebalea Oeitalg (eigen, aondem auch die Paedagogi,

dtadarWtoiirlladarlaalMBifMi, o» ata Utalü akki In die Schu-
len, Madam tm daa OywMila iikaiWt daB Caalari fleiasig aut-

warten heiffen, daäfdaMM AaaakmBg «leb tn reebier Zeil an
dem Ohrt, da aa fcagaliiat «M, ataaMlen. Jedoch aoll anch der
Canlor wohl luMhen, daM die andern Kirchen nicht lu tebr gebiMeet
and dadurch in dem ("n'-.anRe lurhirpi odi-r i^^hinderl werden.

•t. B«y Begrabaiss der Vcnlorbenen »ollen chrUtllche Latei-

alaeha oder Taotaebe Geaange und Pwlmen mit gebührender Reve-
renlz aad Aadaelil gesungen werden, blas eile Manna-Peiaotanen, die

der Leiche fotgaa, In die KireiM paga« aad daa Orab wladar laaa
acbarret, und wann etaniabi ein nalm zn Bade gaaaagan , aoH der
lalzie Venicul nicht wiederholet, »ondem ein ander P^lm «nge-
alhnmet worden.

»5. Die Paedagogi lollen in denen Sechen, die die Canlorcy ond
Musicam bctrelTcn, des Cantorii Raht folgen, und sich deuen Befeh-

lig gemM» boMtgea, anch getrenllche Ataiateotz denaelben leiateo,

•M aailaa dia MMiiia wn dam Canlore gaalraflM adar aaak gialal*

iaa Sbokaa «aa deBMelera gabohrlieb angeaehea «erden.
•a. Da anch bey dem Cenlnr einiger Mangel genplihret wtlrde,

»oll der Rector «olcbea in ftraffeo Macht haben und, da es di« Noht
erfordert, deB SapariataadaaU «der p. t. InMeeteri ond den ViaiU-
lorn inagMMla laaalgia, dia aiaaa giMhriwkaa Waadal aehalba
aollan.

^. Dar Cwrtar aa» wnia dar faaiaiay aiaii aalwatlia^ (p. «i—««.)

SchulordnuDg von 1634.

la dieaer erbaltea wir oatar CSap. TOI «Im fMl «riMKoba

Wiadarfaalaat dar MUiaraa

drlniaiid nSlbIg gawordao war. Die vomahma Laieba« warao
eine bedeolend« Blooahneqaelle (Qr Lehrer wie SchOler. Nan
achlirfto der R.ah nciio ein, was er schon I*",»; verordnet

hztle. niimlirh ij.»ss b«i den tfiirDehmen I.eirhen huclislcns

der Canlür uiiJ fünf Praeceptores Kcbraiiclii werden dürften,

jeder von ihnen mit IS Paar Knaben urogetien , auch sollte von

den L.ehrern lieiner Uber t Marie Courant erhalten . und die

GbIm an dia Scbfiter wurde auf I 8«hilHnc(3«^ IwifiaaaUt.

Alfo 6 Lehrer und 1 80 ScbOlar darften eis Mazlorom bei aiaem

Leiobaapoav ^ ^»i» aottOfM wardaa ; frfihar wird bat

Ztt

welcher in den oberen Claaaeo die deutsche Sprache vertMMen

war. lud iwar zahlte ein Primaner, der Deutach verbrach,

für da? Wort 3 Pfennige ; in Se<runda und Terlia aber gab'«

Hiebe. Wörilicl) : 5 Wer TeuUch redet, üoll in prima Claas«

pro MOfiul» niembrn iseben i A. in secunda und tertia al>er

soll der Verbrecher nacl) Beschaffenheit der Rede und Wörter

Vielheit aiit harten Worten , Ruhten oder Sleciien geslraffet

werdaa.t*) (p. 64.) Dar VaKaaaar diaaar Ordanni wir der

daanilga lactor loaebta iaagios,

all. Da eiaar ta apll tcaatbl la dia i

derselbe gebührlich gegen dem Canlore eniachuldigan ; war
aber >;3r aussbleibel »US der Singeslunde, soll in allen Clasaibns

geslraffet werden, wie »oost die sero venienies." :p. '>'> Her

Cantor halte aber keineswegs, wie jetzt, den ge.iamnilca musi-

lLali«chea Unterricht der (jelehrter»<chule in besorgen, sondern

die Prlceptoreo mussten das, was sie in den Kirchen vorführ-

ten, auch abwechselnd einOben. Daraufliia worden sie bei der

AaaahiM caprtik. Ba haiaat MarObar: aDi^tanisa Pricepioraa

aaah. a* fei da« NraohWkMMi kiMM| alaiia aad in dar

Sobola im ChowIgMaiit Mnm aOrnm, Mtkm ijalnhlbli« to

praaaaotl dar HR. tMtalaraa, laelOfli, CMMorii i

gen Praeceptoram, so detn Chara eawlabaa, dia

liter «Ingen.« (p. 51.1

Die er'^iij NurliiiiiKagsslunde war gewülinitcli JerMnsiL «e«

widmet und wurden die drei Clasacn Qaarta, Quinta und Sexta

dabei zusammen gethan. Die i Lvhrordnung' bestimmt hier-

filier: «Nachmittag. Die erste Stunde rücken die Schüler dea

vierten, (ünOten und sechsten Schtilbauffens zusammen und

wird alsdaaa dia Charai-Maaüi galabrat ond ttObti, alaa daaa

eise Aatiphaaa

Taffel geacbriebea wird.

Psalm oder geistlieh Lied, daa orft BMiHnllaelwa Nalail a« dia

TafTel gezeichnet ist, gesungen. Diese Arbelt aber verrichten

nach einander die drcy Praeceplores obgedachlcr Schul haufTen

ttod solchs ein jeglicher eine Woche über « p. 9J .'

In den beiden untersten Ciassen, der 7'*^ und 8"*, wurden
zu gleicher Zeit gemeinsam Sing- und LeseObungen »der Teot-

schen l>»almen> d. h. der lulheriacben Kirchenlieder vorge«

oommen, wobei die beiden Prikeploren etwnfalls Woche um
Wacba wechseita«. Dia Sdnracbaii aoa Sazia aabaaa aa dla-

aaa Uebungen TbaH.

Der eigentliche MuaikoalerrlflbI to Cmtm «lalraekla aieh

nur auf die drei obersten Clasaaa, i

nie i)-.iiii lii'hniidell wurden. Dia

ganz deutlich auseinander:

jroalaii, UmulH: Hiaairilapi aad FnUag* mm Sm
•Von eiaa Na iwajr hat dar Caalarntt dar Maiik ta tban, aod awar
dia drey eraleo Monaten nach gebalUaen Bxamlae am Montag aad
Dtagiiag eriileret er den Secandanem and Tertlanem die Lebr-He»
guten der Musik, worzu er dann den Au«iuk der Mi)*ik Era«mi S»r-

tonj [Compendium musice» Erasnn SArtorn 'iii ^irh iiindil und die

anhebenden allgemablich gewehoet, dass sie die lotervalia aouorum
(Altstehung der f "

'

Dia »liahrordaaag« setzt das Sprachverfahren noeh etwaa
deutlicher auseinander: 'In den drey oberen Ciassen sollen ste kein
T.'ul'.t'i rrden, -le sjirct hen gleich mit dem Praeceplore oder den
Mitschülerin. Doch lo etwas nothwendig zu sagen tUrfell, daa sie

nicht L,ateiniaeli fttrbringen können, so aollen sie erlaub blHea aad
das Wort oder die Radetormel vom Praeceplore fragen. In dem fiep-

ten Sekathatillin [Qoarta] fangen sie auch an , die nioeloeatea aad
gebraoebllahalaa ronnuien der Rede, ntmembUca waaa aia dea
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MifM er eratlieb nach der Scale dM fewtan Otwnff twi« man aa
oenoeli, hernach aurli noch ilr« wcicheo Geaangaa. Am Donnerstage
aber und Freylajcc uliel or iin' Uu-ik in der Schuljilelle de« ertleo
Schulhaullens [Prima , ninitit aucti tUrtu die Dincipr) ilievrr c:»»«
Btalkbrigea Mooalen des Montags und Dingslsges Ubei er ,Sir' n h i-

lir dr«y«r riaaa<ii lofewnibl Im Mnalolrao mit alteo Stimmen und
bartilei sie d»dar«b, «M.GwMg ia 4m- KIrolM iwM m AUmo.
ODlardaaaan abtr, «r Mir« glclck od«r iin|«, «««dMirrM« ao,
dMt die Knaben In dem andren oder drillen SebnlbmSMI II4 III i.i<irien Mu'hwillen lreib«n , ncicli üettlmnMl MMfenwIer
MHtea vom G«Mii|a atcb abatablan.» ip. I»—M.)

I.

Sehttlordaong nnd SekvlgtMU« vob 17».
ilma, «tM« Mit Brlm der Torigm

waren , baRa dl« Moalk dl« atuaerordeflt-

lichflen Vcrändcninc;«-!! erf.ihren, namentlirli ;nic[i in Haniburg.

Aber aus der neuen (Jrdnung i«l vsoiiij^ duvoi) lu ^>^^ehen. denn
Sit- beli.i'iJoll die "Canlorey. noch wp-imiiIicIi <o wie früher.

Befflerk('ii>\\t'rth ist aber die Rückaicblnahme auf kunstgebil-

dete Sänger und InsirumenUlbegleilang darob die Auadrücke
aVocalisten und Muaicaoten« ; ebenfalle *«rdi«ot baaebtel zu
Warden, d<tss der Cantor ausser dem Oesange jeut aach sdi«

Thaori« imd di« Historie der Mutikt ta tnibM btlla.

Oap. X. Vom äer Canlorey, dem !Hn§m im im JOKAfa «M aar
Leidu gtikt». I. Ba aoll der Caotor nebst aelnen fewohnlichen Singe-
«luoden von I bis I, dabei er auch die Theorie und die Hislorie der
Mnsik IQ treiben hat, dahin sehen, dsM In di-ri Kirrhfn ilrr nnUcs-
dieasi orde ntli. li iini^*! b4*Kangen werden,

•tl. ID einer jedes Kirchapiel-Ktrcha der allen Stadt »oll einer

«•tfaatnaaaflafttaaiaaeMaapMf den Cbor «II« Vaapara «ad
di« «eaalaii to dar Haapt- «ad lllMhMla(ipi«di(l abwartaa, «acb
daUa sehen, dasa die lum Slofen alidart b«alalllaB8ebttlknaben »o-
aiabl im Singen, alu wahrenden OoUaa-OI«Btl«a ttbariisupl sieb an-
dschiiK und ordeoUich anmibren mOBea, detail «r daa HaoUfli dar-
aLi I ii i K^onheii habe, sie aas den |eb«rt«a VNtfUlM n >aft>Hii
uaU tu ihrem CbrisUolbam tu grllDdeo.

UL te «aleharKlnha an wno- und Feyartaain malelrai wird,
bi dwaftaa aall d«r Cantor lieii sa gebühreadam Orte sa rschler
Zell «iMlatlea and, wss ibm nkommi, neiaelg verrichten, aoob da-
hin ashea, dsss die Vocsliataa and Ilui4c«nt«n nabel den Übrigen,
die ihm dabey an die Hand gehen , nicht allein ihren POIcblen ein

Genügen leisten , sondern auch wahrender Predigt auf dem Chore
verbletbea und alch dergealsit io allen Stücken saffiihrea, das* sie

MtaMidia Aarferalsa gebao.
4V. Bey d«D Begrabniasea aolica CbiMUch« TMlieh« Oeatoge

and malmen mit (
i
liUhiaiiiliii Aiiilaf Iii aad i«allaJHllhtolliWllg»iii

und damit nicht ebendar, denn bia d«a 0MaB(a LatebaafaMga In

die Kirche gelanget, eingebalten werden.
•V. Za den vornehmsten Leichen gehen nicht mehr, aia nebst

dem Cantor die fünf Praeeeplorea der anlersten CIsaeen. Demit es
aber latwiacben In der Schale sa Aubiehl «ad lafonaaUcn der übri-
ea Jugend nicht fehle, sollen die Praeeeplorea Qoartae nsd Qalnlse
CIssaia die l'oterweisuog In darMole verrichten and dageg«a «a
ihrer Stelle sweene ebrber« «ad dan tticbUge Sab«U(al«n, mit w«l-
ChM sie sich abruTinden haben, zu den Leichen
Ii«ieben-lina!<i-ti ,it»'r iljri-n \ i'nlii-nst tun den Leichea
ahne alle Abi^urlxunx lukommrn lii»»cn " p. IM.)

Als di«se Ordnung erlassen wurde, war unser fruchtbarster

nod gcistvoliaMr MiiaikachrifMiallw, MiwM MaUbeiM« Hms-
burgiicb«r KlrslMMHlor.

Wl« wm|| «r oiar labi litt- wd StadlftaMBa T^msen
hn Staad« war, das flfiiiiiiihl Owiorat ra baaaan, lalgt recht

aaflUlif

di* Lebrordaang v*b I7ft0 und deren £rg«n-
IBBg VOB 1781,

la welcher von der Musik überhaupt keine Rede mehr iat.

Diese gefeierte KiinM w^r in der Gelehrtenschul« b«rab ge-
sunken auf Kiniil.Miii),: ^u^ i^horlilen, all A
lag be(aooeD und beKblo«»«D wurde.

IM« Op«m: „Polyeact" von Ooonod und „Di«

(Fortietiuri);
;

Wahriich stände es unseren Musikern hes-srr an , sich an
neue Gegenstände zu m.«i hcn .(her etw.is Origioelles, war
sali ea iboeo lieferoT Würden wir ihnen elwa reiben, sich aB
die Librettisien des »Königs von Thüle« oder des sKOniga tob
Labor«« ta waadaa, dieaar baidan , wia icb glaobe, «tailgiB

Prodoetao, «mMm mM m aad viataa Jahna dl« 0|Mr Art»»
ddB ThdOMlB OBlBOBIHB bolf

habsBy W0 flcriba die Nai^gB A
tBd«n aod die laeorrectbeiieo seiner Spradta IrrHirta, ao aSo-
digen wir JeUt dareb den entgegeing«»etzt«a Bxeeas ; wir habefl

überall Schönredner und {'.vmassier. welrhe sich sehr gut dar-

auf verstehen, ein SlOck zu reimen, obwohl sie durchaus un-
fühig sind, eines zu machen. Man behauptet wiederholt, das«

diese Arrangements
,

Adaptirungen und AuffrischuBgao von
Meisterwerken 8hakespe«r«'s , Schiller'» und Go«lbe's «inan

Fortschritt bezeichnen, und dass dabei die Musik wie das Po»
bllkam gleiehmHaaig ihre Rechnung findsn; die Musik,

to Ml aas labMdisaa Qoallaa arMicBl. da* FBfaiikaai,

•sdabnlohiMhrdMilapr n mlBiBlwi kaasH. bb dto

to ibbTmn* Mnaoi* !*«%*n «oMNlMlBi •borilMto
OMB davoa k«la W«rtl D*a loatan« wikh* «tada uM iilabaa

Mlrchen einschllfam woilen , antworte man dr«Ui : slbr seid

ein Goldschmied, Monsieur Jos««« oder vieltnebr : Ihr seid kein

GoldKthinied, denn wenn Ihr einer wärt, ko wiisstel Ihr, wie
ea Meister Scrib« anstellte, um sich seinen Bedarf zuzuschnei-

den, ond Ihr würdet dann den-ulLLii inch: iijnr. und |ü.ir fertig

bei dem Nachbar suchen. »Die Veütalia« und liFerdinand Cor-

t«z' wie »Die Stamm««, und »Die Jüdin« wie «Robert d«r Teu-
fel« , »Di« Hug«aoU«a« , »Die Afrikaoerlo« und »Der Prophet«

sind OrigioalMM«, Oedichla, dia auf niemand Aodareo ta-

no4«B wir daoa.

fliD«B wohl laoMla d*a PoMhoB •liiiaa%iT lOehM w«oi|ar ab
da« : und Bbardiaa babea, was woM n baacbto* M , diea*

Stücke in musikalisolicr Beziehung Meisterwerke hervorgerufen,

die in ihrer lynwlicn Kurni vuni erilen Augenblicke an unver-

Snderl gebheben sind und Ml- Inn ..etili-u, ihri nd iKausl*.

»Roffleo«, oOlhello«, «Macbeth" .Mikl.il'whe umi s eriiiderltcho

Nachahmungen sind. Meyerbeer wiJersi,tnd, ohwolil nieinjind

Shakespeare genauer kaoote als er, stets der Versuchung und
gab sich nicht den myslarlSsen Rufen bin, die aua i

dar Draroaa daa LaUlaraa daa Huakar UMk*a «ad ,

aiMn er baN* aiaa itait* Saal* uod Twatoad i

dtoai dadi MaMarwirb* atall ateM wtodarii*l*o I

man darauf verziebtaa moaa , di« im lDD«rtl«n

Repertoires eothalteae Musik nachzaschreiben. Scribe

die ei^'cnthimilichp mil ihm abgestorbene Kunst, prosaisch und
bürgerlich dramatische Texte auszudenken, aus denen wie

durch den Zauberacblag eines genialen Conrponi>ten sufurt ganze

Wellen musikalischer Idcaliltten in dem Sinne hervortraten,

dasa, wenn dann das Meisterwerk aufgebaut dastand, der Mu-
siker allein und ungelheilt sich sowtAI das Eigentbum als such
den Ruhm xaschreiben könnt«. linlM daher, wann icb aa§*,

dasa Aubar dar Aolar dar

dar aagaaMtoBa M, atattaad iiHbaa. diM kh I

das aBaailata Harr Tbaoias sich nenne. Zudem babon aaeh dl*

in einer andaren Kimat populKr gewordenen Sujets die fncon-
venieni, dem Musiker fii'<l immer nur Kpi^odon darzubieten.

So haben wir dort die üarten-Scene, die Kirchen-Scene, di«

Digitized by Google



343 — 1 879. Nr. 22. — AllgenwiDe Miuikalische ZeiUMf. — S8. MaL Ui
B«looD-Sceae , das OnlMiaet, allM da« «oraiiag«Mb«i und

MdtMolMltlioh mwum nm «w AaMMn bwtebMd«a
riilifcHiu, wriebM für 4h Mrl|t fMatleb McMchiig nift,

wenn tbn aar die Geaogthaaiig n Tbeil wird , die Geroslde

«00 Ary SchMfer and Engeo D«l»croli in Musik g«seut zu

Mheo. Pie^ie an sich schon bedenLliche Inconvenif n; «,ril

»her nicht »erfehico, steh noch lu steigern pegfnüb'T euieai

Mth in TrKumereieo und Nebendingen verlierciidcn Autor Ist

M denn nicht klar , dass der •Kaust* des Herrn Guunod wie

nio •Romeo« auf uns riel weniger durch das Ganze, als durch

I Damkt wirfc«aT Auf itw Mkmt n4 n Wtm burltiül.

IHM, artige« twMmMto nd
tkt sich besonder» durch gewählten und liinilvollen Aufdruck

bcoierklicb machen l>3> Monument las^t siel zu wünKbeo,
WBO auch dis Bfiwrrk r'.'i/i-ii'l i-<

Neebdem der »Romeo« des Herrn GouDod aichl datu aoge-

tban war, jemanden davon abxuschreckaa , io ealataod noch

r, «in flbenchflaaiger •Romeo«, da wir, wenn ich

, baraiu daa Dottaad iiebeii. Dieeer ist der drei-

>; iiM<rwoWd«rkliMMiar Oou «m b«wak-
rm. Im Htm Itihfc—g mmmm pntkmilk» ; wm urt

aafaa kOoMa, iat, 4aaa dfeee GdMrt keiae Moht« war.

es doch nno swMf Jahre , daaa der Anlor mH der Seehe eich

abmüht, und die Geschichte d^r Fritwürfe, die Retouchirungen,

Abänderungen, des Feilens unJ I'olirens, welche in Folge der

Ereignisse und der Hilhschljge *on Erfahrt-in'n diese-, Wert;

erlebt hat, ist eine lange. Viele werden sieb erinnern, um das

Jahr 4 86"; in den Auslasen der Muaikbandluogen einen Band

a« babaa, waMiar daa Tilal

tteres and KMgHdieraa, ala die Partilar

aiobt anl^afllbrlen Oper, etwa die BroehSre einer TomTbMtro-
FraDi^ais abKPlehntei) fünfacUgeo Tragödie ausfienoninicn , die

•In .irmer Teufel von Dichter »uT seine Kosten bei Lernerro

dracken Itsst. Bei l'H I, ebenden von Verona' »ar wenig-

alaaa nocb kein derartiges Missgescbick in Frage , e» bandelte

riah aar daram , die riehtiie Zeil abiuwarteo. Sie war nun

aiaaal da» dia aagtOakaalige PaHMar aa i

«oa Barr« Bl|aaid, dar aaiaaraaMa aleit aNaaar vaaa t
1 1o das Bckallaa pwtaltt

ilafdafch ac

Ich weiss nicht , wjs aus dem Werke de« Herrn

ntgnard , das wirkliche Schönheilen enthielt
,
geworden ist

;

allrin ich beobacblele ond iwar »ehr in der NShe das Sohick-

.ul der 'Liebenden von Verona«, ich muse anerkanoea , daaa,

wenn die Partilaren wie die kleinen Büchar ftra OaaoMtka
babaa, dies hlufig von dem Autor abhSngt.

machen wir nun ein Ende mit Riehard Trvid und
riaaaMarqaiad'lvryfihar: ar iat ala Chafaktar..Br

aea, waa aie woilea, und daraor beharraa. SwalMa Iat Ibra

Sache nicht, sie geben direcl jedem HiodemiM sa Leibe und
fanjien, wenn .njcli zuriirkpe« le^en , den Kampf unverdrossen

»»icdcr von vorne au, fa^l aU ub sie die NieJerhiKe neu gekräf-

tigt halle. Her Manu einer Idee ist jedenfalls ein furclilbarer

Geselle , die Idee des Marquis d'ivr)' war, in Paris eine Bühne

tur Anaabme der •Liebenden von Verona« sa Indaa ud ihnen

I Laoaiu atohara; ar allaia

hat. OtaMartige UeberseoiaatM Haben
aellan allein, aa fladaa sieb In der Umgebung imaaar Laala, die

Sie ilieiliii lind verhreiien. Der Auiur der 'Liebenden von

Verona« »üuuiie nicht, alle seine Bekannten dafür su gewinnen.

Scberflatahaisalracaa. Ba haadalla aioh dania^ (

ad tB dia Ssaha aalbtt aa gahaa. Daa

tkn Ntfto dia ym* Opar. Ir war artig,

corrael wia laMaar, aber aahr iaaar itit, aa daaa ich elnea Tages,

ala Ich Ihn iwlaehea Horm Nigra ond dem PUrsieo Metlemicb
bei Tisch sitzen sah. mich fragte, welcher von den Dreien der
Diplomat seit Nach dem Eintritte des Herrn Halancier stand

die Sache nicht gün&tiKer Kr ist der beste .Mensch, dieaar

Director unserer National-Akademie , viele beurtheilen ihn an»
günsi^, und wenige keinen ihn . er bat das Uerz auf der Zanga
uadhlUaataaGadaakaasiahtaarOak. IrhlMadaaWaikdaa

tflfry aa, irtiaali ^mtm Warth \

Du Locie, neigte sieb so einer gflaatigen Entscheidung bin, aber
der Andere, Herr de Leuveo, wollte nicbi-s davon wi<>.sen. Im-
mer War es der Schatten ies Ib rrn (j'ijimd

, der auf dem
Hinlergrunde erschien. Oer abgewieseoe Autor kebrta aaf
»einen Landsitt zurück, wo natfirliob diaaLiabandan vaa TafMaa
»eine fortwkhreada Laiiaaaaii%abe bildaiaa : er ravidirta, «ai^
besserte, kürsta, riahlaH aia, arbattala oai. aLaaaaa 8ia t

Ihr Wach wia aa IHa, i

maobaa Si« elwaa Naaaa aad traahlaa 8ia ror Allem ein.StOek

su wibleo, daa nicht von Tome berein Ihrer Mnaik Schwierig-
keiten bereitet. Was letHsnAfähig ist. geht nicht verloren. Nach-
dem gegenwärtig die Umstände der Auffuhrung der »Liebenden
von Verona« entge^;en stehen, verzichten -Sie für eine Viertel-

stunde darauf und schreiben Sie unter dem Vorbehalte
, jea«

spiter wieder hervorzuholen, aogleich eine iteue Oper. Dia

Haagtaaaha fiU aaa

.

IM: aia

Haga's, dir, ab ar ifcrina Dakaaaaa vaa dar Caaaur varhataa

aah, daa ltaanaeri|)t hl aaia Palt lagta aad daa •Haraaaii

schrieb, >

Ein Jahr bciläuiig war verstrichen, als der Autor der «Lie-

benden von Verona« uns ankündigte, dass er unseren Hath sich

zu Nutzen gemacht und einen «Otbeilo« componirt habe. Wir
hUtaa iwar ein Origioal-Sqjat Torgazogen, aber Alles erwogen,

laa aiaan Noaikar wagaa aaiaar haralachaa Torliaha tät

dTfv^ Ulf ahM walt

diejenige, wieder nicht auiigeflihrt zu werden , denn es ver-

breitete sich fast gleichzeitig das Gerücht , daas auch Verdi an

einem >.VI(jlKen von V enedig arbeile. Statt Gounod OUO Verdi,

immer eine unvermeidliche Concurrenz ; offenbar mischte sich

die Fee Guignoo io die Sache, und doch bemühte sie sich ver-

geblich. Auber hatte in demselben Augenblicke der Op4ra>
Comique den »Ersten Clückslag« gegeben, und Herr Capoul bril-

eaavIalOaMaadlBi
wohlbakaaat wagaa Ihraa BMara , dar Saoha Ihrer Praaada sa
dienen, erkanate adort daa Vortbail, den man aus dieser sel-

tenen
,

warroblätigen und stilvollen Slirume ziehen kdone,

wenn man sie io einem dramatischeren und erhabeneren Genre

beschifUgte. Sie schrieb, ohne eine Minute Zeit zu verlieren,

an den Marquis d'Ivrv' : »Ich habe Ihren Romeo gefundeo,

kommen Sie.« Einen Künstler wie Herrn Caponirar aUi 1

taadea Warfe aad aiaa RoUa wia dia <

war ataa laichte Aa%iha, am aa i

baadia vaa Taraaai mi Rim i

Bmbirar W, dar la lahiir SHmm wia la aeiaan Aaidracfta

die ganze Gluth des alten Burgunders h^t , so d,i<is jeder,

der nur einigermaaseen künattariacban Sian besitzt, seiner äb«r-
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kefarung des Herrn Cipoul war eine augenblickliche ; er woltlQ

1* Am Slöck« mit CbrMiiM Niltton ia UwdM aulIfWlM.

wiifj«« no^ wtMtn CoaibinaUo«M Ia

im thtUrt tyttqw
to «tr OtM mtar d«r MfWliM YlnMlni, aod Uamtf in 8mI
Taatodoor aal«r der DirMlIoa Kwadtor; alwr hier bnd sielt

^Beklich^r Weise Herr Capoiil, um die drohende KaU«.(rü|ihe

SU Terhindern und , wenn »ucli nur augenblicklich , die bc-

|[lagen<iwer(hen Folgen einer UngMCbiclilichlieit des Ministers

der scböneo Kiiiut« lu beMitigen. Niemand i]«»tritl Herrn

tardoos da« Reeiit d«r Verwendung jener 300,000 Francs,

wflicbe von der Kammer in acbr lilMraler WeiM zu Miaer Dia-

INMlIion geslelK worden waren ; immerhin durfte man aber er-

i di« V«nrMd«a8 flwMM«Ml in

'

der in

AMtNOfttug Itlmpito, ond
Taraweiltiadan, dem Ertrinken Naben Qbertrog

man die Sorge der Wiederbelebung des Tb^Aire-Lyrique. Die

AufftiliruiiK in »ohw.crjciii Vr.ick einer •'rbiitnilirhen Canlüe

:

il>as Kriedensfesl" und einige Vor^tflliinxcn des »CapiUine

Fracasse« balteo >rhiiell Jimi YuuiU ers« tiij|ift. An der Budgrl-

Commiasion wird es »ein, Herrn H^irJoiii, zu fragen, was dieser

feine Coup den Slaal gelcostet h«), wenn der gewandte MiniMer

«M ihr din Mittel ßii «eine grossen Ideen der allgemeinen He-

I 'wird , deren einige bereits ausgeführte

stehen. Herr Cspoul hat eine Vorliebe für die poetischen Rollen

des grossen Repertoire.s. Während seiner so brillanten Perio<le

in iJiT I )pörii-r.iiiiiqiip, in Milte iIkt f imosen Krfolge, die er in

»Pra DiiiMilo ', in Jer W i i-.M"n D.ime" und im »Krslen (iliicks-

titjf" iJ.non trug, hörten »ir ihn oft über das .^^chii k^.il klagen,

welches ihn dazu «erurlbeile, im auf dem Boden hinzulUttem,

obwohl alle seine Beetrebungen ihn tu einem hoben Fluge

drtngtmi. Kein Wunder debnr, dass ihn die GeaUU Bmmo's
raixM, necbdoB er tu ihrer DwMellang alle Von4|»

Wwlll Mi
Preetiee iet das ImM« MronI ; •» MSln aieb der Anlor dar

Liebenden ron Temna*, wihread in dem Tenor da* SellMt-

vertrauen wuchs, und beide auf dasselbe Ziel lo^^teuer^en.

Indem einer dem andern zuncf : in hoc niyno i incc», errangen

m« endlich den lirfolg.

BandeJlo, der üeine Erzählung : La i/oriunalr] mortr di due

mfetieistimi Amanli übentchneb. scheiol <Jcin Autor der j'Lie-

dan von Verona« den Titel vorgeieichnet lu haben. Keioes-

|ui8 d'fvry daran düchle, sieb von Shalie-

im GagnnÜMil itudirt er ihn n»t Venland,

I ia dlawr Rlehlaag galU tofu Tial wailar,

aiadliarfa«rfM«ahr, twwadialaUadariMM, dtosoa«
•bnall bai SaNa fili«MM aad «• «r aas ia ibiar aarabieM
aad adiwatiiiaftea Originaliat wieder giebt. Zenga taabeson-

dere die schSne Figur de* bolanisireaden AnaciK>re(en, der von

Herrn Gounod in relerlicher und fast bischöflicher Gestalt vor-

gefhtirt wird, und den der Mar<|uis d'lvrj von einem >iel

nn;iiM iilicheren Gesiclii^jjiiiiLii' lurta-.-.! , indem er den allge-

Dicinen Redeton um eine Stufe herabstimnil , ohne auf die

familiSre Sprache zu verzichten , und indem er alle die Capu-

lela und Monlague«, die man nur zu sehr wie Heroen «on Ditcis

ish geben tu sehen gewohnt ist , zur Natürlichliall aaiflek-

kli bebaapto tofßr, das* dar Marqoia d'fvry, araaa ar

Maa

slamt. re zu befragen

darf bnial
nun| nie aliin bae
phari, aagt die Taiaebriik.

axiMiren und Biafloss tu gewinnen ; das Uebrige wird sieb

dann finden. Indeaaen ist das WerlL interes-sant und sehr eigen-
ihümlich, voll Feuer und Leben : und — .sagen wir es sogleich,

um ängstliche Geaüiiher zu betchwicbiigen — es apricbt <

SB gieiclier Zeil aber i

ffBilisliai^J

Daairaoiaai Hiaa,

(lO.mre), luletzt in einer Abachieds-HaUn^ ft3. Hlr^. Ir
ist wirtlich ein Phlnoroen, leistet ganz Au.sserordentllshsa,

bringt Kunststücke zuwege, du- • ti n'.rh von keinem erwach-
senen Virlnoseu gehört h;ibi?. nunientlich in zwei für ihn von

üpineni I.ehrer Leuuard geschriebenen Stücken (»Souvenir do

Bade« und >ErinD«rung an Haydo«) . Doch «ind diese Kunal-
stüelce nicht die Hauptsache ; er spielt mit Geschmack und Tar»
sUindniaa, und wenn auch bezüglich de* Auadmcltas ihm Maa^
che« obaiadirt sein mag, so muss jedentaU* ein in seinem AlMr

Faadsi

zu machen ist. sondem die Gewohnheiten und Anforderungaa
der Franzosen, welche immer noch das Tremolireo schSn

finden. V.r spiell vorzugsweise fruniösische Coraposilionen
, in

ein Ada|,'ii) von Spohr und in die Kdur-Horaanie von Beel-

hoven wii>sle er sich, wie fast zu erwarten gewesen, mit dem
Vortrag nicht ganz zu änden , noch weniger in das Hendels-

soho'sche Concert, das er schneller nahm aia aaibti Sarasate.—
Die sonntisiicbe Abaebieda-Matin^ «ar nnpraneUob aiobt ia

Ausaicbl naaonHaaa« arrt im leixiaa Msawat aaeb aa

asia Tslsal akbl aoa
banM wird!

Aal OaafrMMnt'a Matinda habe leb verilcblal, weil für die

gleiclM Stunde Uingsl eine andere Matinee anberaumt war,

welche Pianofortefabriiiant Lipp zum Besten der Noibicideadon

in Szegedin veranstaltete. Sie sollte m Herrn Lipp s eignem

Saale slaltnndeo, mu«.sic aber wegen starken Begehr« nach Eio-

Intlskarten rn den nrnsseren Museums.'^ail verlegt werden.

FrSulein Anna Mehlig spielte mit den Herren Wien und Cabi-

äos das DnMl>Trio von Mendelssohn ; ausserdem trugen die

fiaannlen Hemn Soinitäcke ond Frau Mällar-Baitbans Oa>
vor, am Ciaviar begloitat voa Harra DiatsMay.

WlbnNii daa Maaals Mira hafea iah awaf.GoMarla vat-

Daa eine (am It. Wra) pb dar Taaadil aaai aWtsaiar ia

Hannover, Herr Schölt, ISr walcheB al^ §laUg*rt besonders

ioteressiren darf, da er (vormals würlcniber^rischer Arlillerie-

officicr' seine ersten gesanglichen un 1 dran).ilis<lirn Studien

hier bei .\guese Schcbesl gcmaclit hiille. BilJ fjnJ er Engage-

ment in Frankfurt a. H., dann m München, darauf am Berliner

Opernhaus, wo er drei Jahre lang mit Krischen Partien be-

schäftigt wurde, wshreod aeina Naturaniagaa mehr auf daa
heroische Fach hinwiesen. Im Xahn li7S
Scbwartoer Hotbäbne aia I
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ODd das HofkapcUmetelera A. ScbmiU jene trefllicbe Schalo in

Spiel und OMutg, aus welcher schoa manobe BerähallMU
vorgecaogeD ist (wie die ScbaotpieleriD Fri.BiMMl,

Ffw KMto-llwjrtii, 4w Stttar Bitt). Itah tw«lMm •»»
fBHl* Ito 4«w«h iMlw AatriMoitM Himww. Ii IM arir

IM, Mteen Cooceri otdit aawttbMm ktaMn. Er nng onler

Anderen die Arie des Pytadee eoi Glock's tiurfacfaer »Iphi^eoia«

und Beelhovcn's 1-iederlreis rAn die ferne Geiiebleo. — Noch
lebhafli-r hatte irl> zu bediiuern, dass ich den drillen K-immer-

rausikahf ilrr Herren Pruckner, Siogerund Cihisiii'; JH. Sliirz

mir entgehen lasseo musste ; deaa es iiam eiae Sussersl selten

SU höreode Trio - Compositioo Beelboveo'a nr AaffOhrang

:

Variationen über das Lied «loh bin dar Schmidaf Kakadu«. —
Ich will hier gleich eine dritto TaHtaBtaiia Daaiim , die acbon

in das A|tril Hill. Inm 9mm 4» aOanoMHiihaft daolaehar

»iJ^liiiii ho4 (an AprU) durah Ki«fta dar hla-

ifaa Opur ata Coueart ualar Abart'a LaKnug alatt, deaaeo

iwaKer Thail aoa dem Requieoi ron Moaart bealaod : vorange-

gaofren waren : Ouvertüre zu Iphigenia in Auli.<i mit Wagncr's

Schlusa), die MeHiaa-Arie »leb weia* daaa meio Erlöser lebet«

Hromada).

Das neunte Abonnementcoocert am Palmaonntag gab Ge-
leganfaeit, den neuerdings vielgenannlen Componialen und

1 Saint-Satna sa hören und xu sehen. Er spielte

mouMrt (C-d«rJ, aiaa aalbalaauwthta Tno-
h S. Mkc (auf G

r) und alaa Mhr aehwtariga Hude «is«Mr ConfiadHiau.

Daon dirigirte er seine ^Symphoni«^he Dichtung« ; Ln jeMufsae

^HereuU. Dem Pienisleo gebührt hohe Achtung ; dem Coiupo-

siteur schadete, daas »Damt mdcatim hier ihru selbst uvorge-
kommen war und Erwartungen erre^ti balle, die sich jetzt nicht

erfüllten. Jener phantasliache Gespcnsierianz, theiU schaurig,

tbeils rührend, bat bei fester Form einen genialen Zug. Nor
ein Franzose konnte ihn schreiben, aber kein Pransose ga-

da MÜlatt dl« klappemdeu üelMliae «la

Hran »on Knochenge^tatten vorstellen. Es war ein

Wurf; aber der Componis^t i>;t sich nicht treu geblieben; er

producirt leirhl und viel Ifür Cla\itT, Orgel. SlreichiriHlru-

enle, grosses Orcliesterl und darüber scheiol ihm die Strenge

dar Selbstkritik abbandm gekurniDen zo aein. In den am Palm-

anlmlag gehörten Stücken fehlt es nicht an bedeutenden Ge-
I, nur sind sie seilen gehörig rerarbeitet, und neben ihnen

recht friiltla. Du vou ateaa knnaa Tariirtau

iMilttoi
---- —-- f

I SM 1§t Ch^lufcoutoia tu nhaflks.

Dia «Transcriptiont Ist eine zieriicbe Verwtsserung Bach's, von
dessen wahrem Verstündniss Sainl-Sai'ns noch weiter entfernt

ist ab Gouiiod. Die »Symphonische Dichtungi wiirde besser

den Titel führen : ^Hercules am Scheidewege» ; eine naive auf

dem Zettel abgedruckte ErklSniog, xweifello« vom Compooisteo
selbst herrührend, sagt, Hercules habe »bei seinem Eintritt in's

Leben« den Wag der Tugend und den des Lasters vor sich ge-

B, aal abar da* VarffiimiocM «dar NyavIiM n«d
Diu

I Sais blldal, Mvoa NfiHHiinr AfbtilabdauauvfMi^
eoMcrt, weoigstena Mi dia BaeebaoMuna« kwnmm ; daa Ibnan

Vorausgehende, ernst gehalten und ansprechend, schildert

wahrscheinlich die Ermahnungen tur Togend ; die Verfüh-

rungsacene mit Cymbelschligen und anderem Lärm lüs«t das

Vorbild des Wsgner'setaen Venoabergea erkennen ; der Scblaaa

feiert den Triumph der Tugend. Es ist brzealinead fiir den

Pwiaar Tnnmeister. daaa er licb die Verlockungen einzig in der

Form einen iMdipolensirten Bai MMIU danken

— Die fihf%aa, Abart diiiiMw MniMni daa

Ninudauta darOuewMra au Cluwtirfll aWawar»
trSger«, dar Coaqwaittoa des Goeihe'scheu OtiMMl sOfiBiaii

der Menschbeil« von Schobert ^gesungen vOU Harm Faefch) uud

der Crooll-.'^v"P''""''^ ^oii Bctihu^cn.

Der Verein für clas&ischc Kirclieuuiusik fiihrt seit Jahren

am ('.harfreilag eine Passioitsmusik auf, entweder die Mstlhtna-

oder die Johannes-Passion Bach's, oder die von HSndel [die

grössere, aus dem Jahre 1716). Diesmal kam die Händel'sche

an die Reibe (mit dem Orchester der Hofkapaila, den Solisten

Frl. Koch, Fri. Loger, des Herren Link uod MUUkj). Di*-

gart harten wir aia jatit nun drilliamii. AuduniWi M rfu

niainea Wiaaena noch ntemsls «arganhrt werden, was aaluan

befcrciHichen Grund nur in dem Text von Brockes haben kann.

Wer aus derPart;tur dit-scii gereimten Test mit seiner Schwulst,

»eiticu .ibKi.'Stlini.iclien Bildern und WorL^pieiereien kennt.

mu.sK seine unveränderte Benutzung ah'^oUii unthunlich finden.

Dies ist aber der Musik wegen sehr zu beliUgen. Um die Auf-

führung zu ermöglichen , wurde seinerzeit von einem Mitglied

des Vereins die einst berühmte Dichtung Uberarl>eitet , noter

arbeitoog gern zur VerfOgung gestellt werden wSrde.

Am Osierlag wurde, wie alljXhrlich, die Reihe Her Abonne-

mcntsconcerte mit dem zehnten abgeschlot^srn. Doppler diri-

girte. Auf Mendelssobn'g Ouvertüre »FiDgalshöhle« folgte ein

Coneert für Flöte und Oboe von F Doppler {dem Bruder un-

sere« Hofkapellmeislers) , meisterlich geblasen von den Herren

C. Krüger und Ferling. Schülky sang zwei Lieder von Schubert

Daun qpialta daa aanta BlwiehowhaHar dia Ta-

CdoHluartuH. DIaaa tmu hriser ConsemMin I

IVoba glaiehaMgea Zuaammenspiels gelang t

vollkommen, was von vornherein nicht zu bezweifeln war;
aber es klingt doch andern als Haydn wollle. Eine fiir Solo-

sliiniiien Gedichte Coinposilioii kann nie durch VervielfSilligung

der Stimmen gewinnen
, mi>gen es Singstimmen oder Insiru-

mentalslimmen sein. Wenn auch der obige Fall weit abliegt

von der althergebrachten Rohheit, in iDon Juan« und »Figaro«

Ensembles der Solisten vom Chor mitsingen zu lassen , so b^
alebl doch kaiu Dnlanchiad

iß

In BrInoarungbraeMan — In ailUMi Mmuütm umMt, arfeate

einmal in einem Coneert die Siihwailaniulhe aus den »Hoge-

notlen» von 80 Ba»s»timaien ausflihran laaaeo, indem Saint-Bris

und die drei Mönche je durch zwanzig Mann ersetzt waren.

Cebrigens haben Haydo's Variationen, l>ei denen die Vertreter

jeder Stimme wirklich fast wie e i n Mann nflaneirten, dem Pu-
blikum grosse Freude gemacht, die sich in lebhaneslem Beifall

Xosserla. — Nach diaaem Cbor-Qoartett kam, als letzte Nom-

tOm Dm Ctfo gaklaladit hall«, aleh Jalit üM
kühlen, eigentlich magern Applaus b«gnö|to. War vielleicht

die dnrch Haydn'« .schlichte Anmuth erzeogte Stimmung nicht

IStiiK. einen plutzlitlicn Urus^hlag in Empriinglichkeit fiir Wag-
ner S giuthgelrünkle Töoe Zu vollziehen f — Die zweit« Ab-
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DM
di« beiden

An giinzend

tb«iluQg des Coootm war durch die

HotMt'a in^liilll D* ümmü «Id

AMMIhim iNHto «ad 4to Syapkaote ia

iMNaebwirkongdes
•kiaacblra GoaMit.

«•MM Hü.)

B«rioht«.

htlf^, <«. Mii.

G Am 4 7. c. feierte der Rlederacbe Verein da« Feil leioe«
runrundiwaeiigjibrigea BailebeM durch ein Concerl and
»ciiiTiUli am <t. durch FetUclua, Diner and Ball. Referent »ar ver-
hindert den gMellijfn Tbeil der Feier in il tu erleben, rofl daher
dem Jubilar Prof Carl Riedelan dieser Stelle ein herxitehe« Glttck
auf für die fcnii.To Thaii^keii de» von ihm ins Leben gerufenen
Vereins lu. Mil vi.lirr Bi-'rM'dijiun« darf er auf da« larücJieelefta
Vierteljahrhundert zurück bliclien, denn er hat «elnotn Verein In

di'wr Zeil einen gar wohlLllnneiidon Namen gemacht, ikmiiu man
die besten. >o wird auch der spine genamil Der Bii>il' l sehe Sfr.^cn

kal DiCbt nur um Leipzigs Mu^iklcl.jrn lifrvorra.'eiiLle \iTilii-tnlf, it

lial (eine» Ruhm such sclion il'.irch tiirhr'in lir liU-iar Rci»en nach
auiaen vortjrrucl

,
vi zu Wiiicnh-rt; , nri>...lfii, Ziiiou

,
Nürnberg,

Weimar, De*üiu, Altenburv; uml Hji\rruth zur ijrundfili*inle|?ung de«
IMboeDfetUpielbauars im firwn iw^v\ij sun dT T.'nJ.n.? J. Vcr-
•int n geben, will leb nur ciniclne Dalcn bcrvorl^rl i-ii Drr Hii'd«l°-

I ThvIb bndMe ia des *S Jahren seines BeMrln ns rur \urruli-

l'S HOMlI-MaMe, tmal die Johannespavtion di«

I
durok andere Kräfte am Cbarfrei-

le| »«liieflUutJ, 10ml BmOMna'* lliisa aolemni«, daneben lahl-

I vno HIndei, MeodeUaobn , Kiel , d4e Raqalein von

I IM« Mm *'*'"''*' '^*"'^'' die Gianer Heue,

M (ImH*mi. BwrtMiufci mChiMw. Wmi Mi aekoD etomal

to Mm BiHaM a» Miaiftatw Co—itH ato mmnUum ntr
41a HiOMa

itaital. Oari. Ctfdan, Corel»,

Kberlia, Feela, Cbr. Fink, Filnnbagaa, rian,
AbMver Fdineb, Wol(g. Fraok, Meleb.Pmk, Jok.i

Gleck, OoiadiiiMi, GnmpeliiMlaier, OoMMtk, Oialeh, BKIar, Helo-
lalo, HaniMmann, Hereog, Pcrd. Hilter, JOMlH, Joaqala. Kteagel,

Ortaodus Lasfua, Lasten, Leisring. Leclair, Leo Looelalli, LotU,Mar-
ceilo, Matth, le Malatre, ütatlbesoo. Maltbiion-liaoseB (aen. und Juo.),

Muffet, Mortellari, Muller-Hartoa^, Nanini, Pacbeibel, Palealrtea,

Papperitf, HergoleM, Porpora . Piutti , Mich. Praetoriiia, Momberg,
Itodewald

,
Raff, Rheinberger, J. R«nlgen, Radecki, E. Fr. Richter,

G. Rebling, AI. Ritter, A. G. Ritter, Scbunann, Scbop, Stobaos,

8(e«Mriein, .SchUUe, Schein, Schroter, Spohr, Stradella, Schuli-

lealhea, W. Stade, Sweellnck, Tartini, A. Thomas, Toltroann, Tan-
blnier, VItloria , G. Vierling. Volkmann, Wollner, Winlprt>Frgcr,

Zopff. Bine gani ausserordentliche Vielseitigkeit des Hi gHTtoires

spricht «ich in dieser bunten Reibe von Namen au<, zururlireicbend

bta Ina tt. Jahrbundort und vor bis in die allerjuii^.>ir- «iegenwart.

Am Malgsleo vertrrlen vcm allen genannten war Joti s«b Bach mil

4M MMnern ('.|, demnächst Job. Eccard roll It. Heinrirhi Schutz
mit M, WoKgang Kranit mil tt , Palestrina mil tt , Hdndei mil i<.

I.isit mit Mich, Prsflnrius mit (7, Fresfiiti.iii.li und Hcler Curne-

llus lUlt tl, Clan mit ii und Viltoria mit tt Nummern InKbwer
iB eine besondere Bevorxugung Klarer protestantischer

iksteo (Scbuti. Eccard, Franck, Praetorius, Bach).

aa gawliM Vorliebe ftlr Lisit nnd die aea-
MMtotriMa hareor, «aloha bII derin eiaeo redenden AoadnMk

, «M G. ItaM «nMadcBiilclied da« allieneiaaa Maalk»

4ao, 41» «lliamAladenilaa
SB inipptran

•n ttMm dtoIMMMmCom

iiMtadirl
laaiiMoeoeer< enibfelt die Wnaianrn Za
icti«

: •Ich und aiela Heaa wir wotlea dM 1

eher der Riedel'scbe Verein vor tt JhbPM
begonnen baUe; lam Scbluaa ali olfMlIiaha PealaaaMBar
groMes Allelujab aus dem kleialas; datwiaelian aadUok ala Raup«-
Inhalt des ConoerU eine NoriUt roo eiaem btebar waalg bekaoolaa
Componlstea, aanlicli eine Messe für Doppelcbor *oa Alberi Beeker
Op. 70,. C. Riedel sagt in der auf de« Pragrama baltetebeMO
bingraphischeo Skitae, dais Beckerl Sit la Quedliabarg geboren (M,
tHii in Berlin unter Dehn Coapoaitlon sladirte oad lUt für eine
Symphonie den tneiten der TO« der GetellscbafI der Masikfreoada
in Wien ausgesetzlea Preise erhielt >RalT bekam den ersten:. Beokar
lebt zur Zeit In Berlin IVber das vorgefuiirte Werk bemerkt er:
,,Die Hesse Ist t. Z. Monu-tniii und cioi-h nifiiisls aufgeführt worden,
in die Orche$terh«(;lii|tiinn «inJ zuweilen Choräle eiogeflocblaa,
deren der ("icnicindo bekamur iriic zu den betr. Textslellen der
Messe in Beziehung stehen, .-mj Imrt luan zum II. Kyne die Choral-
melodie: »Aua tiefer Nolh >.cbrci ich za dir. InslriiiiicriLal ertönen.
Zum »Et iocamatas est. erklingt der alte Choral .Km 1 iimmlein geht
luiKl unsre s, iiuldr Bei .Cujtts rogoi non erit tini5.. hat die Orgel
eine Audeulung de« Chorales lu spielen : »Wachet auf, ruft uns die
Slimaiaa, afcat tatst uns ihm <:iil|.!e(;i;ii ((cho.. Mit der Kuge -Et viiani

veatorleM taetramentsl der Choral; »Jesui memo ZuversichU ver-
kattpft. Beifl) iweitan OaaDoa Im Saactot ertont die Melodie: •Allein
Go« IB dar Bob' aal Bkr'«.« Hierin ist die SooderelgentbUmlichkeit
der Becker'aohaa Heese ebaraktarisiri. Die Idee, den Choral zur Er-
bobiiag dao Blodraeka nebenbergebeod mit lo verwertbeo , Ist ge-
*'i'>4iM|M. Allerdings ist sie mir ia dieser speciellen Anwendung
BOB. IB darWItkaag sogar ubeitolM lat aie ia der KlDleiMioga-
Bomaser tea WttVt MlMtmyi iil n a , wo dorChafal
atranaaBlal, lOBim «Ml tfM Do|ipelelior

Beckar nklil immM aaWiaaa will , aoBdern daaa
aeha Maa, lillniH4M Im «aae tetogeB

,

So bat leider dtel

daaea beIrtlohtItehM I

derer SehoakeM «III Ich hanBiliabeB daa •» «er Mi« i

omni» aaecBlai, »OaawitilaaWalsai fatri', »Credo ta «Mai

«etAoWoam tt apoHoNeaai eertaalaaii (dsi aber durchaus kathollseb

gedeckt ist, von emioeoler Groeaartigkelt der Wirkung}, sowie das
Sametut Bod Agmu, Ein gewagter Effect , der sber Denk dsr vter

Soli»t«n (Fri. Breideostein, FIdee Keller, Herr Pielke und GuntbSr-
ger] vortreSlieb glttokle, ist der Sebioaa dee J

men einander aMOaca aad der Eiadraek

«

aiageada Mkwne Immer lief hlnabUiege

:

Benedictus qvi l enK in nomiat i

[Sopran
|
Tenor | Alt

|

Baea]

Etwas materialistisch ist di« Verwendung de« Tamtam als Andeu-
tung des jüngsten Gerichts. Bezüglich des Cesammtcharakteni de»

Werkes will ich noch bemerken, dasa der Slil leider nicht homogen
1*1. Becker wandelt tuit gnisaeni Geschick die modernsten Pfade

eines Wagner, LIszt, Brehms, da ist er zu Hauae und beherracbt die

Auadrucksmiltel lo iiberraschender Weiae. So sind dann besonders

alte urtor gehalteaea Parttea von reiivoiter Helodik and UemoaUi
uad auaaerordeotUcber Scbmiegsamkeit dee Aoadntcka.

tfa alliB kkafg eiageaebailelM Fogea ala weaa ite «OB
I

Macke toi mfcUMr, und aiaa veraMM
iebMMgnrfitMMi

fiobaffe« wpg lateraaaa nmmtmim
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^ AllilEllKI
(fiecoDciliation)

All Ji W«w GottttTi

für

MiMMrttliiiiiien, Soll md Chor

componirt von

Hans Hober.

I Wbmmaat «» B. iL ••nt*a.

CteTtenanog
OrebtitentimmsD compM . .... - -<c.

VMIn« «, Vtol«. ViotoOMll, Cofltrab*«« « SO J^.

Singilimmr-n < oroplet .... l'r Jf(.M.
Sfilosiimnien Tenor Solo. Hanluii .Solo * IS

Cl r«ti?r inen : Tenor Bas^l.lkM^.
Leipzig '.Hill WiiiltTthiir, Eiii.k' Mji 1879.

J. Rleter-Bledermann.

;<H] II II "infnnlw iMjfcfcto "rtr üi Ii wiir— Twt<p
«rachieneaen

Mehistimimgen Qesangwerke
trao

WiÜL Bnst
Ave Marii mr rrwwnir.ttfiwuwiaaimmbiimm. o». <•.

Ptrtilur nod MmBM . <#t.^
Aa 8m TUWrlat. 0«MitelMrO«Mi>e mr Sopr«n MdMMM»

od trthnmitra Chor alt Baao oder Orgel. Op. It. IMMw
DDd Sliaimvn ^ t. —

.

2 MotottM Mr • rna«MUiiini«o a cap«U*. No. 4. D«r Hwr lal

pa. Chor Im Freien lu »logen. No. «.

MMMlitbekM. t. In Krag. I. Warum. Op. 1«. Parlilnr nod
Sümmrn Jl \ .%%.

Pstim 126: Wenn der Herr. Motette für gem. Chnr a cspella.

Op. t«. Partitur und Stimmen . .iri .8i>

Zwei 48t. Lieder riir gem. Chor. No. 4. Im Walüe. 1. Auf der

Alp Up. SD neu;. Partitur und Stimmen . . . . 1. —

.

Zwei 4tt Ueder Mr gem. ClMr. No^ I. SckUilM. t. la
flMiMI Knill. Op.l< (MO). I>W1«.IMWMI. .

B<rll*. iiBM<eiiifer'wto «. ItariUMaltaii.

IM ftr eine Sbgatimme mit PiaDoforte>Be|^eitaDf

BayMuaCMaH.
Pr. 1 ,00.

Berlin. Bd. Bote A O. Bock,
Königliche Ho(-lla*ik band lang.

Vtrtagar: J. Riefer-Bi<i)ennanD hi Laipdg

Ihilklüwihwi ZeHang. — 18. IM. — Kl

Singübungen
fUr

alle Stimmeii.

Elementar-Gesangunterrlclit

Censervatorium der Musik in Kop«nlM|M
Kes;tmiuell und berau»gegebea

von

O* Csreplaoli«
Pr. I .jr.

Uprii. C. F. Kahni,
FUrstl. S.-ü. Hormoaltolh

~

Nw«r Verlag «oo

JDigi dir gtiangoasn Sekiia"
m dem Trauerspiel „Nimrod"

on G. Kinkel

fttr eine Alt-Stimmed iwelütt—lgf yrMMctw
mitBeglpitiinp einen dreizehnstinimigen Streichorcfa

Mt TUUtti, ird 7i«ia. iwit äUl iK tm cmnHMi
componirt von

Lothar Kempter.
Partilsr mit anterlagum Clavierauszu^ Pr. > •# 60 ift.

: Sopran t. I 10 J^. Solo-SÜMM
Orcbeateratimmen in Abaehrifl.

Daiaelbo fftr eine AltetinuBie

iMiMf 4t$ riemlerte.

ÄllB IMB IHHH* 1* n
Tfm flajaialialm Op. I«. tUliftt Amoll für t VloUoao,
xri Wnmmnit vtola und Callo. SHiBmeo • ^ « Par*

titur ur t.N*

TT.-i iTinll Op. II. tlMttt nach dar ProoietbaaMaia Ar
hJUl JDLniL Pianofone. Violine I. aad It., Viola «nd VM«».

cello urM.Ml
Op 10. Tria fUr Planoforle, Violln« und Mio . . Jl

JUilUS ÖCnapier. Vlola, Ollo «ad Baa«o . . .jril.a«.

T.nilwiiy Snnhr ^ *** »wl-tMrtrtt fur 4 vio-
llUUWlg opUUr, iinen. »Viel» und »Violoncello. Neu»

Ann<)!>- .# < (1,50.— Op U« leztatt für i Violinen, 1 Viola o t Vcello. ^
Op <t«. 31. tUltttt r. 1 Violinen, Viola u. Voallo. Ji T,M.

[«*! Beriin SW. UcMiardfuhe VerlagthaiMltaii|.

[tiD' Im Verhibie von .7. JCtoter-JWaJwwUli hl Utorti —

d

Wiiilr-rlliiii ivi orv liirnfn und kan* dmh Jltft BMb- OMT BMI»
ItalienlitiiillunK bringen «erden

Nettebohm, GusUv, B«ethOTea%8llilaiaBrsier Baod.
Beethoven'» Interrirht hei J Haviln. Atbrcchbberger und Sallerl.

Preis netto n
B««thOTenijUUU AufKütze und MittheiluDgen. Preia

netto T Jl.

>. —Omk von BreilkopT« HaM I» Utfrif.
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VCCI Mari) Uli ttllf.

WWie

borg.

Ks giebl viele Wege nach Rom. sagt man, unii zLini Parriass

wird man wohl ebenfalls von veracbiedenea S«iten gelangeo

kÖDaen. Nacb unaerer Aosichl konuMa aber Manefa«, die hio-

Mrf w.Ura, pnMit mm IM,
Dir TiiBuMit 9'Wt§iM >

I tat Um TwItBir wlatebt, mim aWcgi
Coowvirtorian und Murikaebalta .iitillibrt

1, waleh.r Wonaeh allerdings >«hr begr«ilUch and ver-

SWbiieb bt. Nach Aufziilil Jiig der Werke, »eiche den besagten

»Weg« voretellon iullen. latiii SU Ii Jeder sagen, ob ein solcher

Wanacb Aussiebt bat errullt zu \^ erden

Dieser »Gradus ad Pamassuin« hat nun dadurch etwas be-

loodere«, was ibo von seinen bekannten und benibmien Vor-

gingern anleracbetdel , daas er nicbt von etDeD beaümmlen
umaikaliaebm Autor, •ood.rs «oo .iomn Mutikverlefwr auageht.

B>M bWU tto wfArHMT TMtabrar md amilUr

IM dar W.II miUMU wH«r «Imib
Im und doch tanorKch beacbeidenen Titel , MBdtm M til oin

Musikvcrleger, der hier eine *<.:".vis^e Iteihe von Werken 'seines

Veriagea zusammeoslelll und damit den >Wrg zum l'ani«s.s> zu

pflastern sucht, so gut es gehen will. Zu dem Endzweck rührt

•r ans unter fortlaufenden Nummern Tor: C H. Ddring's Op. .13,

waoxig Etüden in fortschreitender Folge ,in rückschrei-
l.ader Folge wird schwerlich Jemand Etüden schreiben!)

nrBrIemung dea Trillers ; — xwei inslructive Sonaten Op. 3<,

t; — «wM andara Sonata. Op. 37 , voo dem-— 14 MdM mU aüllalahwdar ood CartrOokead«-

mm Vfkmtm mdk wudk ta IbiiMteiMwd«- Pol|a,

Op. Ii, TN di—liiw ; — la Mdaa tor AMlgMog oiim
kan8lgeiDiaa.Q Fingersatxaa, ak Portaettung dea Torigeo und

gleich diesem In fortaehreiteader Folge angelegt, Op i.'», von

d.maalb«n; — 18 Etüden In den nUl^liclislen 1,'ebundpneri

Doppelgriffen, Op. 46, »on demselben. Soweii ist s (; H I>c>-

ririK s -Wei^ zum PamaiW, und Jeder mag sehen, wie weit er

damit kommen kann ; ca sind zu ihrem Tbeil brave in^tructive

Arbeiten. Aber die Knaat iai lang und der »Weg« ist breit, so

Itanl dar Hair Tariagar d.n. aataaoi anlaa Qaal Raat und
- 10.1

Op. n, iwmiK iaalfUflliTaa EMerslOcken, bei welchen aus-

dHleklleh >T«vialdmigToa Oetarenspaonungc versprochen ist

;

hiermit kriechen wir also ins polnische Röcklein zurück Wir
glaubtCD doch auf dem Wege zum Paroass zu sein und nach

DnrchackeruDg von sech> Donng'.H sogar schon eine gewisse

Strecke auf selbigem zurück gelegt zu haben — das war nun
ein Irrthuiu. Folgt Hans Habor Op. 9, sehn grosse Etüden zum
Voraludium der modernen Claviarliteratur. Harr Haber ist ein

treulicher Mann, aber sein Studieoachritt sur aMdaraaa Clavier-

Hlanlnr in _

C. lihiiii wmOf. IMi
<t BUMw !• ommMmt WtiM, waleha

daa TafritadnlaaM fSr Polypboato

sowie xur üabong la schwierigeren Rhythmen nnd im aiehereo

BnsemblespieU, Zwecke von einer solchen Allgemeinheit, dass

hunderte von Werken aller Art dieselben »erfülgcti und er-

reichen, jedes in MTiner \Sei»e. tudlich slelU «ich uns Herr

J C. Eachmanu »N fuhrer tor und ubern rnnil sein ,\nit mit

Op. 1t, enlhalteod zwei Sooalioen »für kleine lUodei. lo die-

sem kleinhindigen »Wagi verbleibt er, denn sein aSchate« Wttk
legt uns vor »Vier Ueinere Sonaten« — daa baiaat alao «iedart
Sonatinen — »ohne Oclaven oder sonstige weilM« Spannuacaaa,

dia üeberMhrm

durch dto vlar Jahraaparioda. tn

Aber Herr BadMDanii ond Harr Bolaoborg , wir aellen ja vor»

sprocheoennaasscn zum Parnas> hinauf, w:i< kümmern uns da

die vier Jalire!>zeilcn. oder wie ist c$ nur luoglich, dast diesel-

ben auf dem Paroa!>>wegE uns begegnen könnten >

In diesen JahreHzeiten bleiben wir vorl'.4ulig hangen. Ueno
die Fnige : iWer oder wa» folgt auf Eschiuanu?« ist nicht !•
bMntworteo. Bs folgt eben gamichts, wir erblicken lediglieh

ata gjBaiii üalMia Faid auf dam TUalbtaU, aua deaseo Umfasf.
na« acMiaMHi mmm, 4m mmk ahi ToOaa DiMal daa

iaafUa(larBl*,h«w«lrAfaBHd aa^

Wto aall itor dw Wag
werden? Ja irar kam aa «iaaanf Bicanal wtSm nichts da-
von, and der Herr Verieger Ist tor Zeil vtellelcbt auch nicht

Mel klüger. Aber mildem entgegen -.cheineoden weissen Papier-

feUie ist der Verniuthung allerdings ein freier Spielraom eröff-

net, und mich Erwägung aller UmstSode möchten wir uns der

Ansicht zuoeigeo, dass der Verleger sein Opus mit überraicbMH
den Annehmlichkeiten krcinen dürfte. Wir können una

dMkoQ, dam Jemand , dar im Staad, war, mit daa
1
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an «iiie effectvolle Beeodiguog deu«lbea gedacht babea. Aua

«M 8MdiM bMlahl diMW W««. Du araU OUt IMriag au mit

IMMhrailaiMiaB Oabatw. Im gwtNaa M mii 4m Iroekaaa

ToiM einigermaasMa satt, benimmt lieh kindlich und totar-

OManl. Was kann im dritlea (olgaat Dar Weg muss nun toII-

Icomraen leicht und anmutbig werden, daa ist eio aller Grund-
sati bei der Anlage von Wegen, die wirilicb gul sein sollen.

Zu erreichen ».irc >i(]|< lif^ MHlleiriit am einfach^ien durch ein

grusse« Gesan^tquodlibel mit kindlicher Clavierbegleilung, etwa

unter dem Titel iln heiterer Stunde* oder »Bei guter Laune«.

Der Harr Variafar amw altorrfiaii, falb aa ooeli nidit BMche-
Imb M, vor <te fMbl* Wnlimlria Mm, n Umni dar di«

ZugmelodiM MB fciaayper hM. TrM dHM to «IbMI «Mm«
Singsang dtobarVhmtoNaliooalmalodle auf •ftarWeiiBot kooMit,

der Weniel kommt, der Wenzel ist •cchon da« — «o worden

Apoll iiml ilie Musen sicherlich Keissau'^ nehmen, wenn aia aa

n i hl -^i li' '< ' ürhcr gelban haben, und luftige MaMthia iMm
und iBusicireQ fertterhia auf dem Paruass allein.

Wir erleben in onaerer industriell productiven. aber künat-

leritofe wiprodaeliveo Zeit aoaderbare Sammeleiw» aod die

»QrtlniBfli Mrfto bei der watßiuMtm T«llMdiMg «Im dar

SSlaleSa^d^S'B MkSom WMMlSfiitt^ dtawB
Parasü^-Weijiehau violleicht dodl Mth Mit «isaMl im OMM,
betör er weiter ptlaalerU

IM» Opezm: „PolTovet** flmoMd nd „Sie
Lirtinilwi T«raii»*' von Wtatv^ Htny,

(teUeat.)

Dar wale 4at Mhal vor na daa Bin dar CapoMa, wo
wghreod de« Festea die Begegnnng atatlflndet. Ich schreite

über verschiedene Episoden weg und gelxu^e sofort i\i der

berühmten Seen« des Verliobons. dii; mir ftuils ulHTslur/I und

zu wenig vorbereitet zu sein scheint ; die Wirlkung, so blilz-

acbnetl aie auch aein mag, t>eUarf imcnerhia der Begründung.

Mao aebe, nüt welcher KuBst uo« Sbakeqiaare darauf binriibrt

durob die galanten Windoogeo eiaaa Dialagi voll Wilaeleieo,

Aairiflta nd OnianBiaiQ, alMai Calliar vaa aoaiaaadar fa-

kaoder üniian; ohne Zweifel Aoagtliaaaaheitea , abar aflaa

aoa der Zeit genommen, wthrend man aobon in der Luft Janen
glühenden, heimlichen und kühnen Kuss enitlern fühlt , der

aoiort auf die Lippen des göttlichen Kiodea niederaiokt ; dieses

Euiaes, der, wenn ihn Rossi mit ra.4cher Bewegung raubte,

im ganzen Saale eine gewisae Aufregung henrorrier, aber

Diemaodeo atürte, da er Dicht nur moüvirt iai durch die 8i-

«aaliaa. laadaim aoeh dorah dla NoUkwaadigkeit aiaar loaeaol-

iwf, dla dam rem Sbaltaapaara «aivaaatohnalaa BUda aaba i«
kMBDMB aocht. Ein Kuas war übrigens daouls von keioar ba-
aimderen WirhliRkeil, und jeder wellmSnni^'he Ca valier bradile

ihn aU Hiiliüxiiti^; /ucr^i Jcr D.iitiu Mc- ll.p.i-.<'> ii;ir Wir lesen

in dem »Leben des (^rdinals Wolspy ., il.i^s ili-r Graf Crecy

seiner Gattin einen englii«chen RiHi i wu^irllh-, .lioe ihn mit

den Worten empfing: 'Thut, wie bei Euch, und wenn dieser

Oebraiich auch nicht der uoserige iat, so la»$t mich doch Euch

aoanl ktaaai wid aaflordani, hiamacb dieaaDaaiaa la küaaao.«

Da4Mli> MBM, waa dar Oicilar gaaagt , abar aa la aadorer

Weiaa aagan, das wira die Au%abe der Musik bei der ersten

Znsammeokuoft geweaea ; dieae Aufgabe aber iat nicht erfüllt,

die Scene Uitt dramatisch zu wünschen übrig . und die hüb-
sche alterthümliche Sarabande , wHhreod welcher sie sich ab-

spielt, genügt nicht, um die Leere auszufüllen. Es fehlt das

paychologiache Homeot. und diea hat dazu geführt . daaa Herr

Gipool das gMIhartM Enaa aUhl aa raaban sieb t*(n>li Mo-

dem «ich damit begnügt, die Hand der jungen Fürstin zirtlicb

aa dia Lippao la fiUiraa. Bia aaeb Art atear Saraiiada «aa

aar lairoductioa und tifgt lar Hervairaint 4ar AHMipbIra
von Poeaie und Moodlieht bei , vreleba das GartaadoeM erter-

derl Jiilir. in dir Erregung durch das Fest und tjririz M>ni

Lii-bes/.tiil>tT Iruiilien, »erriith im SellislKesprSrlie ihr Gebcim-

nivs und erneuert, dj Roincu >!>• nberrascht, ihr Geständnis.*!,

ohne d,ivun etwas zurückzunehmen. Die Nacht, die Einsam-

keit, das Gefühl geraeinsamer Gefahr und vor Allem der un-

wideralebUobe Maturtriab drlagsn dia MdaaaebaMieb eot-

der IbHMwITuVHMTaSiMlL^iba aaapar; alwaa, wiaato
ffauch von Sponiini gebt dardi dla aiMiia 9Mia, waleba Jaia

ini ilif Sierne *intit.die nachher Romeo mit Begeisterung wiadar-

hull. iiiid das neheimni^s^üll fisllüslerte Notturno für zwei

Sliinmi'n Ij^^l in llalbforte mortemlo jene^ ki'..tlirlie Stück er-

tönen, welchem das Lerchenduell als Pend.int dient. l)er fol-

geode Act bringt uns lu Er« Lorenzo.

Der Daomi'rttag granaa Auge scheucht die Nacht,

Da Oalaw WaHa« Hlbat Purpurs Praobt.

flbakaapaara aai|l aaaaaiuaa «ackaraolNIaab, wie er la mai»
«dilebaa Bataalairs« aastWit. Dar Marqtrii dTtny aobHdart

Iba «aa aafoem pharmaceulischen Spaziergange tareokkehnad.

Wenn dem Tag die graue Dämm'rang weicht,

Sainml irh nifine l'flanien.

Sofern jemand zwiM-hen den Couplets , welche dag Einlreteo

des Mönclu begleiten, und der Romanze der Uamc Margaretha

ia dar aWalms« Daana* eiae gewiase Verwaodtaohaft aatdackaa
waBIa, wlrda ar wabnebalaHch actalimm eoknawaaB« aai 4aab
Iai aia gaiaalBinhaWInbar Zag «afbaadaa, daa am «adir la

dam atlT, Boeh la der Flrbaag. aaeb ia dam Rbytbatai dla-

ser beiilori Stücke f;^w-;ihren wird. Indessen , so sehr sie sich

auch imi-ikalisch unterscheiden , so wird man doch dasjenige

herausfühlen, was sie üeiiieiii-.iriies haben. Ich (iinrbte fs als

das bezeichnen, was man in Deutschland «da» Charakteristische«

nennt; mit anderen Worteo : die Kunst, einer Persönlichkeit

ein eigenthümlicbea Leben einzuhauchen , in wenigen Takten

antudeoteo, dasa sie aelbsl nod aicht der nichsie Beste es isi

;

daaa aia riab gaaa baaliam vaa dam Omada daa OataHdaa ab-
habt. DiaRanaBseTaaMaldlaababaiebataisaliabiMaiaiaiw
Stück dieser Kunst, eine Gestalt zu malen, betrachtet. Herold,

der sich sehr wohl auf die Sache verstand , konnte sie nicht

ohne Thränen anhören, und der Marquis d'Ivry wird über diese

Zusammenstellung nicht ungehalten sein, wenn ich zu behaup-

ten wage, dasa die Couplets des Fra Lorenzo in gleicher Weise

das Verdienst besitzen, uns in der Seele des Individuums seibat

lesen zu lasaea. Dieae Musik von emater, meiodtscber und iar>

ter BmpnadiawfcaU, (Mab aloar aobtaaa aieb iai Uebta dar
N^r eaHiMaadea Saäa, giabi daa «aüMiadlBaa Aoidracb daa
Charakters und scfallderl ihn uns in seiner pttlaraslaa Pami-
liaritll. moralischen GrSsse und unendlichen Thellnahme, wie

wir ihn im h in ilciii lleir.ithsterzetto , in jcnciii des »ierten

Acts. In ^emem so bewegten und erhabenen Dialof-, der Scene

mit Julie, »o er ihr den Scliiaflrank n>icht. wieder linden. —
Nun zum dritten Liebesduettc , denn es kommen richtig alle

vier, und unter diesen sind drei hervorzuheben. Wir haben

das Balcoadoatl ba^raobaa i aan tMgt daa Unbaadaatt. Dia

fltaada daa MaoMBa ha ItoBdicbabi aad dar ba«>aa>Hehaa
Wonnen iat vorüber; nun gilt es: acbaidan aad labaa, adar
bleiben und alerben. »Bs ist nicht die Nachtigall, aa ist dia

Lerchei Von wem ertönt der .4nt:siruf mitten in dieser berau-

schenden Sacht T Julie ist es. die erhabene Julie, nicht minder
furchtlos als überlegt bei ihren Entschlüssen, die, während der

verliebte Romeo mit dem Kopfe gegen dia Wand ranasn will,

balaaaAoiaablMibraKittUlüMvafllaH. DarOraad Aaaar
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beruht nicht blos auf einer vorgefassten Meinuag «Im Dirhter«.

In einem so speclell subjecliven Liebcsdrami wie diemm wird

dM Weib Kiels ganz n;iIiiri;>'iii.>'.N mi: Ii mm Heroismus aufschwin-

gen. Sie befindet «ich hier m ilirein Berufe, in ihrem Ele-

Bteote. welrh("< der Mann nur durcbschrciici [iie dramatische

Parti« dieser wundervollen Smd« bot auch dem Musiker Ge-
legenheil »ich zu zeigen , und der Marquis d'lsry hat sie nicht

vtntaml. OnoiSilicb kfonen ia ergrwfeadarwr Wmm die Qua-

tm tbmM IwglMiiw Ttoanoog wiederamhi «•rdao , und

iach IM i^MM md «rfaabraa Nuhmt (mb dUbA ta

lUlMliBhtrWriw brtwndelt. 8to aliimt HtfM ««BmiC in I

ntai, die Mitte bilden die irdisebeo OrangHie, und den

die Hoffnung glücilirher Tage, and dieaer Scblaaa — Gott

mfigc CS mir M-r/cihoti — Isi nur eine Cabaletia! aber eine so

glücklich erfundtiie uiiil iii'-pirirls dass man sich später kaum
der TbrSnen ent)ialti-ii l;inii

,
wmu rn^n sie Im \f rli.ingni'-s-

ollen Momente wiederkehren hurt, gleichMm um «ch au( dc>m

Grabe der Liebenden nieder zu lassen und sie oater Rosen zu

betten. Indem wir von den Scböobeilen dieser Parlitur reden,

gedenken wir auch gleich der Becber-Arie, einer böchit traoen

dto

ml» Müs
Wwl» dM kiMiiM leeiutiTf

vwanndlgni mm vM Nmr GMtotMHlg cetmOlMr diaMr plum-

pen Kupplerin. Der Monolog beginnt gemessen, ernst, und mit

Ruhe blickt das Auge des jungen Mttdcbeas nach allen Seiten,

um tiic vchjuerlichsten Tiefen lu durchforschen. Julie will den

SchUflruiik •Mrliliirfen, aber frei von ßeberhaflom Knthu$ia-<mus.

Sie deiikl an die Möglichkeit, daia der Trank nicht wirke und

»leckt ihren Dolch zu sich. Und dann, wenn Kra Lorenzo «ie

tiaacbte 1 ein unwürdiger Gedanke, den ihre schöne Seele so-

fort tmrtkkwtUl. AUmaiig exaltirl »ich ihre EinbUdmigikran,

I VUmm poinigen »ie ; der Scbreekm d«r Gnbw-
vor d«B CebenMiariielMa «fe io Bamlal'*

1, oad dUM dl« Brioamragm diMao on««^
flbar Rmaeo so erbitterten Tybald , welcher ihr

aaigt, daaa sie nieht einmal seinem blutigen Gespenst mehr be-

gegnen soll. So gelangt sie zum Parovismus der EmpBndang,

zur Extase und vollbringt feierlich ihr Opfer am Altare der all-

mächtigen l.ipbe, wilclic alle^i wagt, alles hofft und allt-s ^'l.<iit>i.

Spreche ich aber hier von dem Monologe Shakespeare s uder

von der Musik des Marquis d'Ivry? Ich weiss es nicht, denn

ao aehr »timmt Beides überein. Das Thema ist von vorneherein

Torgezeicbnel ; auf welche schönere Weise ktonte in einem

Aadanta diaao anflagHeba Tarwimiiig. diaaaaUgmm Baad«

Witt,

oines jener Agiiato-Redtatlve , dnrch welche aidi Olaek aa^
teichnete ; und schliesslich dieser drelfactae auf Roomo and

seine Ahnen ausgebrachte Toast, welche Explc^ion!

Ich gewahre, indem ich «eiter gehe, manche Nichterwiih-

Dung, unter anderen du- .|it r,iiii|iieK ilcr Aiijiii>' . imiht ilurch

Frische und komische Färbung glücklichen HrluuluriK. dn' m
Ihrer Art als charakteristisch für die Persönlichkeil ein S»-iien-

atück zu daa Couplets des Fra Loreoio im zweiten Acte bilden.

Allein maa kana daeb nldil AUaa baaprechen, und ich wollte

Dar IGafte Act enthalt nur

dlilnbeaoadandahlli

•lab dar tfaaikar bawlhrt, tadam er die Ilag» md dia

CavatiaeD bei Seite und nur nach dem erbabensten Ans-

draeke der Situation strebt. Die Stelle Romeo's in Gegenvirart

der schlummernde n Juli.- i»i der wahre Au^'inn k des hScbflen

Sdunerzea ; es ist dann eine Flutb vod xurückgeballeaao, ar-

O waM ioi aa
der Stelle des Marqni.s d'lvry gewesen wire, wie bitte ich von
dieser Inspiration Nutzen zu ziehen gesucht, auf Shakespeare'»

Abschlusti zurtickgegrifTen und Homeo vor Juliens Krwachen
sterben lassen. Hai es denn d.is heroische und liebliche

Opferlamm, di-. im l.clicn uiul im VoAf .in diesen Jüngling g<^-

keltel ist, verdient, das» man seine Qual so verlüngert, und
wlire es nieht neofl^ticher gewesen, ihm die mSglicbe und
nahe Rettung an varbargeDf Oanwl ktaala dar Marquis d'lviy

antworteo, dasa er wohl datMl §ltmki hab»; daas aber aia

MuaOtar, das t«ai aalidaaIMwimw TariUgwit üahaa, aiab

«aoB es sieb um eioe Rsnptaoeoe bandelt, welche f3r das

Schicksal des Abends eniseheidend Ist. Der Erlbig hat die Rich-

li^keil dieses Argiimont> djrt^plli.iri ich besrhoide mich, und

indem ich stets gegen die Variante (iarrick s protestire
, stelle

K'h fiiich .iuf die Seite des Publikums und a|<|il:i'idire dar

erzielten gro.ssen dramatischen und musikalischen Wirkung.

Eines Tages lusserlen wir vor Fredöric Lemaitre unser

Brsisunen , dass er nicht auf die Idee gekommen sei , an her-

vorragender Stelle, etwa in der Comedie-KraDfaiae, einige

Carriira a« kiBaan . ata Gagaatbail, lab 1

haltaa Sa aa tfaM aoagafihftfk— »Daaahalb, wall dar nnal-
ler dem Publikaro immer etwas zu wünschen übrig l.is.sen und
ihm etwas verborgen halten rouss, das die klugen und neu-
gierigen Geister dasjenige zu sagen veranlasst, wag Sic mir

eben s,igen . d.is .Sie mir aber nicbt mehr sagen würden, so-

bald ii'h den I.iriiitTe, Uarpsgon oder Scapin K'*>p>«lt hülle.«

So wird es für auageseichnete Schauspieler und SSnger

stets derarllia UahUatnvUao geben, zu denen sie lu animira«

die Aoulonra aia anlMraa, md wakhea albar an Irataa daaa-

halb lar ai« aa^gaObriidi wird. War hat aiahl davm ga-
Maal, Bem Capaal daa laaiaa aplaia« m aahm, war hat

aieh atehl gafragt, ob alahl diaaar ao baphta IBaallar dia phy-
slscben Eigenschanen für eine Rolle besilie , fOr dia alah aaf
der Bühne sonst kein mlonlicher Reprisentant vorhnd, and
welche die Italiener in ihrer Verzweiflung drn Fr.uien über-

wiesen? Nun denn, diese unniügliche Holle h.it Herr Capoul

gespielt, er hat sie ge^uHKen und in einer VV i-i'-e l iss m.in

sich fragen raus.s, wer grosser gewesen sei , der .Sc hauspieler

oder der Sänger. Herr Hossi, der mir immer vorschwebt, war
ein Modell einsichtsvoller und krSftigcr Verkörperung. Allela

die Oper bedarf nicht dieser Complicaliooen, sie vemachliaaigt

daa pbiloa^iaebaa Tbail. miacdrOehl dia Soaae aiil da«

I, adt alaaai gawiaaaa HagaatlaaaBa Ia SUaiaia nad
Oaaun kann Jeder aaaroieban. Herr Capoul atSlst sich naiOr-

lieh auf die Ausseoseile der Persönlichkeit, und wenn er Rossi

zu R.iUiB zieht, wenn er anderer Meister sich erinnert, die er

du (idir Jorl inif «eirifii Reisen getrolfen hat, SO geschieht es,

Ulli t'fi ilineii riiR' AUiluJe, e^ii MiiMienspiel zu entlehnen, wih-
rend er nur seiner eignen Einsicht folgt in allem, was sich auf
das Ensemble der Gestaltung bezieht, wo dieGluth, die Inspi-

ration und der Palhos vorherrschen. Mit welch

Schüchternheit sagt er nicht >n Lorenzo : »Mein Valar, i

ioh aiehti. Uad waleha argraülinda und traglaeba I

wMtr faü Mg tataaflbar aBaga, was seine ]

kau ; dam naeh dem Tada Hareutio s plötztldb wla ein Tigar
aobpringend bei dem Anfall rasenden Hasses , der ihn Tybald

zu tödten antreibt! Was den Siil des Sänger« betnffl, so kann
nicht mehr geleistet werden. Diesfalls Vf.i tiie u ii limv, riMMi

aa( die Romanze im dritten Acte und auf die äoli in dem groesea
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and snglsieh mMai^llig and abwraadMiui. Herr Capoul hat

nlmlieh aiebu too jener hSsslichen Gawohnlieit, beim Singea

den ProfeMor zu spielea , wie wir sie nur lu oft bei Herrn

Paare und Mme. Carvalbo wahriunehmen Gelegeoheil h»ben.

Er bleib! dem Charakter der Persäniichkeil treu und macht mit

ibr im Lebea wie im Tode gemeioachalUicb« Sache, ohne daran

zu denken, vor der Rampe auf eigne Paoit n paradireo. Auch
I ich di* AoioHfkMBkMl mtt m OiwmmiiiiIii M dM

md ia gleieh«r Weite wiedetteseben wordM M.
Dan Kfioatler uad dem Maealro wurden deihalb die BravornfiB

den Publikums zusammen gespendet, und es war ein«- Ffmle,
sie endlich nach so vielen Hindernissen Iriumpliiren lu ;H!hen.

Denn niemanden unter den Zuhörern war der Eifer und die

Bravour des Herrn Capoul in Millen einer langen Reihe von

AofttSodeo der verwickeltateo Art, welche der Aufführung der

rutiMr ab Protos dtolw, noMtMl «MMtM. b wv der

1 tr dmtli Mto Talent letaMe, ohne Zaodera
aurh noch den meiner eigenen Fonds hinzuriigt? Da-^ Gliirl;

siebt nicht allein den Kuhnen, sondern auch den UrhuTiteu-

gnngstrauen bei, und wer kann sagen, ob mrlii diPM- vor-

hergegangenen Schicluale, alle diese ZwiacheotilJe und Ballo-

tagen statt dem Erfolge zu schaden, zu demselben beigetragen

iT »Ma UeUee, du oiebt Ootea briataa Uanlal« So

ta dtaaiM wüwlafvoflMi OedMil alt Tamltller iwltchen den
Autor and dem Publikum die Stelle des Chors di r Alten la

vertreten scheint. Sanft und barmheriig Ke«ten die ßedr.tnKtcn,

wie es fast alle Mönche bei Shakespeare sind, "iii'i.iKt er seiner

Conlemplatioo, um sich an unseren mensrhürheo Leideoschaf-

leo tn betheiligeo nod sich derselben vielleicht mit mehr llftr

aamneboMn, tb et teiaaca reiigi6eaa PflichtgefQbl

Doek wie ganibe Ich dtn , tat dieee edle , aber ta

Linie iKhandn GmMI wrMtaaknanta, «ibraod nich dto

JalnlB dMiaUalMndaa«oaTai«Ma n iteb rnft, ahwhSbacke
und Jnnge JnHe, wdcbe ihre fünfzig Jahr merkwürdig ver-

bergen weiaa. Aber Mlle. Heilbronn beschrankt sich nicht dar-

auf, Jugend zu zeigen ; ihre eUv is /,irlo Sopranslimme schrerltl

vor den krafterfordernden Situationen nicht zurück und erzielt

darin sogar ihre Erfolge Obwohl »ehr musikalisch und kunst-

gabildet, »ingt und spielt Mlle. Heilbrono insUacUnltaig, und
fHM Gebehnni« ruht in ihrer Seele , in dar die wahre

niMM fenoM. JaM tat hMialao Onde draaMlhMlM •aoher-
Arii, wlrti tm taatBjllflhw Sohwlnl|teHeB atratat , jene

Arte «der viehnehr Seeoe dea vtertwi Aela siellie die SSngerin

aof die Probe, welch« tie Jedoeh mit Oberwiiliigendeni Erfolge

h. -.! iiulen hat. Der Mu§iker, der ein solches Stück schreiben

kuiiiile, ist «ugeoscheinlich ciu Mann der Bühne, und wenn ich

Direclor der grosM-ii Opi r w.ir«'. -o wurde ich biet dieeer

Scene wegen und auch ,wegea der Duell-Episode , dann des
Streitet zwischen den Monlagiies und Capulets im drillen Act

ihm aofett giM aiaar FartMar beaafiragaa. wira aa telbal eioe

aaabd— dar Mai^ d'Iny
aolcbe ra aehraibeo welis und er

ale an dam Tage aiiireiben wird , an welchem er , ledig der
Fesveln des No»izials und der Aufführung sicher, mit der vol-

len t-'reiheit eines wohlerworbenen und impooirenden Re-
nomm^, Shakespe.ire iuIkt inii. mist hlnisen ihm Schrill für

Schritt SU Mgen, wie baate seinem Virgil: 7W <«• ü um

L. ft.

Ans Stuttgart.

Zum ersienmale kam Frau Amalie Joachim nach Slull-

gjri und l>eehrte uns mit einem Conoerl [4S. April), unter

Beilieiligung des Herrn H. Barth, Hofpianisten des deulsclteo

ICrooprinzen. Sie sang die Arie »CA« far6 ama' faridie*« aoa

Glock's •Orpheus« (mit denlsoben Worten , drei Lieder voB

TaMtodsM. Der teelisebe Aoadrwk la

ihrem Qeaang, der wakrhalt kSnaHerisohe, nirgends geltilnalalla

Vurirag bedürfen nicht erat des RQhmens. Die Stimme, wo sie

noch völlig ausreicht, ist eine der edelsten die man hören kann ;

dennoch mischte sich in den Genuas das letse Bedauern, dass

er unserer Stadt nicht auch io einer früheren Zeit gegönnt

worden war. — Herr Barth spielte zuerst 'Doum ittidm «y«>

an fwmt da FfiaWan 0|>« I» to« flebnmnna, dto

a«eMe(l MM.
tf^nfhenffMi

sMkm wird von Pfanialen ab Et Ida aliir

tinftersl.irkend befunden ihr m iMk^ilisrher Gehalt itl

deutenil trotz dem ersichtlichen Slrehen bedeutend und groae-

arlift t j scheinen l^t die sechste oder siebente V.inalion vor-

bei, sehnt man sich mehr und mehr nach der zwölften. Die

Wiedergabe durch Herrn Barth strotzte von Kraft , so dass ein

Zahdrar naliito. danalba Uoaa Mber MIarolHcier

Bai Harm BartVa iwilter Tfoamer,
Sonate Op. 8( 'Le* arfteu-r etc '. der man mit einiger Sorge

entgegensah, war glücklicherweise von solcher Ueberkrafl nichts

zu bemerken ; und bei der nUchsten Nummer, Nocturne und

Impromptu Op. 36 von Chopin, hatte sie sich in ihr Gegen-

tbeil verwandelt, in mildestes SSuseln , aus welchen nnr aii

an aarfcarao Zwiadiiwitllan daa aHe Fortlarin»

Harr Iwlli apM Attaa orit «olleadalar Pa^>

II. ar kate laliaa daaa dtaa* itok Im
bawtfira wto In VaHiaiIno ä vteHalcbt aaoh

ist es in Berlin neueste Mode, Conlraste mdglicbst scharf her-

auszuheben. Sehr hübsch war der Vortrag eines Allegretlo In

Es von Schubert (aus dem Nachlas«] , auf welches zum Schluss

die «Aufforderong zum Tanz mit Arabesken« von Weber-Taasig

folgte. Armer Weber! Ich habe das Stück nie von Tausig selbrt

gehArt, holte iadeaa, Harm Bartb's Auffaasaog oad Anafiltnint

werde nicht dureb eine auf Taaait «urttcIrflaiHada TndWta
eingegeben sein. Die

sagenden UmgaakeInngen
unter schonenden Fingern unerfreulich genug,

glnzlich widerwärtig wenn das Spiel zu verstehen gMrtf dar
kleinhiir^erlictie C;irl Maria sei nur eben gut Kenii^, ala Maina
quin zu dienen, dem man goldllilterige Kleuler liherwirfl; die

rauschende Seide des Gewandes wolle man bewundern lassen,

und wo noch eine Hand des Trügers aas dem Aermel hertoi^

sieht, miiase man dieee aDadrttcklich als eine hölzerne deeln-

riraa. War daa 8aal vor d«a laMlM SMck

Die vierte (letzte) Quartett -Soirte der Herran pn.
Wehrle, Wien. Cabisiua am Sl. April war geschraBekt dnrdb
Mitwirkung der Piani.stin Frau Johanna K I i n ck e r f u s s.

Das Programm umfasste drei Summern, da» G dur-Quartell

Mozart s, das Cla« lerquartett Up. 47 von Schumann uz>d ein

Streichquartett (F-dur, Op. 7) von Otto Deasolf. — Fra«
Klinckerfuss, vormala als Frtulein Schulz eine an
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1 Mit ihrer Verbeinlhung oichl awfar dlTeollich gespielt

:

ihr Wiedererscbeinen vor dem Publikum wurde mit allgeroeiner

Kreiiile beKnissl, und in dem Ciatierpart zu Scbunann'« Q"»''-

tell bL-wio^ Mi>
,
»ip »iel ihr Vortrag an Selbsliindi<i;keil und

Tiefe der AuffaMUiig noch gewoaoea hat. — Das Quartett \oa

De«*olT (fSr 8laU|trt ein« Neuigkeit) «prach s«br an ; e» ist

«MiMM, doch «all

I MaiB to 4to Ot%M I

«Ml
tok Warden.

Ab deouelben Abend gab Herr Stritt [jctit bei der Cari»-

ruher Oper ange!>tellij ein Concert. Die Colll»lon war mir un-

lieb, um so mehr. aU ich schon das erste Concert, mit welchem
vor ungeHihr eiatm Jihra der ehemalige Schauspieler und an-

(efaeade SüDger sich von Stuttgart verabschiedet hatte, nicbt

btMieben konnte. Wenn Stritt's seitdem forlgeMtzte und noch

(MMgUelM AubildMic gltkihwi Sobritt

iBliiMplilMlnbiB Mm», Hm» ttah «m «m-

Oper gfloHlgw BriMf tmrtWI* Viku die

I Warfe mir gesagt , sie mI krtftmtl and «liSn , tber

l. ir. reiner Tenor, erinnere »ieimchr im Klang öfters an einen

butieu B.iri(on. Ut das neblig, so kooute es die Singerlaufbabn

erschweren icb kann mir akür «iMMmm «MM IwMaite^
ler Natur nicht vorstellen.

Der 30. AprU brachte den vierten Kammermusik - Abend

der Herren Pruckner and Genossen, denen sich diesmal auf

lisbduDg Herr A. Tobler angescbloosen halte. Der loMru-—toU TMI bMlaod au Hourta Odur-Trio. dm Cnotl-

IM» Op.U «M IbadtliMlni oad tinar SniI» Hr Gbfiar tiad

iaIaMall nm Haas Hobar (D-dar, Op. t»), Barr ToMar Img
raenl eine Aria aaa Undar« Oraloriom «Sosamia« vor , dann

eine allitalienischa Aria (a^irfi rri< . ein nllileul«ches Lie<l aus

dem Jabre t.'St9, TeoelUnischcs Lied vnn SLliuniinn. und «Das

Lied vom Herrn F.tlk enstein« von ßr.«hm» Jene ilallcniscbu

Ana vrar der scbltizeoswerthen Sammlung 8ltital>eni.>icher Can-

to&etlen and Arien entnommen, welche 1 875 durch Aogust

Lindoer herausgegeben nod von Jiil Siockhausen mit einem

Torwort verseilen worden ist; wir er(.iliren aus diesem Vor-

wort, daa» dia CaM^aaMOBM. fir daraa KalalahiiifHail Siaelt-

kMaaadiaModavoaatwa im Wal7MauiaMBl, toataar

aMao Haadacbrilt ohae AngaiM dar Cooponialaa TOrRalteadaD

worden. Die gewihlte Arie, von leideoschaMicbem Cliaraktw^,

erfordert Gvwandltirit und Sicherheit in ra.sthen Culoraturen,

welche Herrn Tobler zu Gebote sieht. Die in der Handel'scben

Arie (Larghcitoj vorkommenden H.inft w n Kcnden Culoraturen

verlangen wieder eine etwas andere Art %on Schulung; nicbt

jeder in volubilen LIuIm geübt« Singer oder Geiger versteht

bei miaeigerem Tempo an sich tu Italien and dieOleicbwerthig-

kaM der Noten zu bewahren. Jaoa aeiitee und sehr schön ge-

I Aria iat dia daa JoaaMB, arft watehar dar iwaita Act

I aallail; darek k«na Maa TOB darOallte (Su-

a) gatrawal, «anankt ar aiek io dia Briaaaraai dar Hige,

wa ar aril ihr so Ufer des Bupbrai dem Spiel dar WaAan in-

fiatitaiit : ilte colonrten Stellen desGesangii malen dickes Spiel.

Ba ist zu bekU(;cn , il.i^^ lie meisten Fachrousiker ausser we-
nigen Oratorien und iMi ['II' I M v'ln erschienenen Opernarien

last gar nichts von IlduUel kennen . in jedem Oratorium und

Jeder Oper Anden »ich Perlen , welche auch das beutige ver-

wiHMte Publikum im Concert gaaiessen könnte. iSusaona« ist

«an solcher Periaa, akar nnr dia von Stockhauten gern ge-

Disiln von Gaaehmaek würde t. 1. mit dat von so

' Begleitung dar Stniebiaatnimanla anMpialtao Aria te-
a^a var da« lada awar nieiM aFanM*, akar <

Glück machen, und die beiden Bomanzen der Dienerin wiren
geeignet, das Voruriheil zu zerstören , als habe HiirKlel keine

ganz einfache, vplksmlssige Mtisik gescbriebeo. iedes Hervor-

holen aus unbekMOl MkMabaMB Wafkaa nadaft Iii i

Die Mkagel dM CUrlemiitorrlahlS M
CtMIMmtOriuil uod den sooallgeD lastllaten Jener Stodt ba>
spricht Id einer kleinen Bro»chtlre («Die Misere des Wiener Clavte^
aoterriehlev ete Wien («79 i \V .Srhwartt, weicher iiell)er .In-

hal>er iiiid Direoiör i-mss MuMk-Inslilutes für Clavlar«i>i'-I in Wieo»
Ist, «Itu jedenfalls •zuio Geschafu gehört und tti>erdl«< eine umfas-
sende, sammlliobe UdeagaXnfaa bertleksiditifends Ctoviefaehaia
verolbollicht bst Der VerfMser b iaslchast das VeriUiree
Coocarrenteo Hofak, dessea groaa|iraMwmNCkvterschule von ans
früher (s. Jahrg. im Sp. IT» riceasIrtM, all arge RaolaoM, die

nicht einmal ihrem Urhetier auf die Daner peeunisren Nutzen, «ohl
aber dem onentlichen Genclitnacke und der nuten musikalischen Bil-

dung KrosMQ Schaden bringe — und wendet sich im Ijebhi^n l>e-

•onder« dem allbekaonteo Cooservalorium der Gesellschaft der Mu-
siktreuods in. Die Beepracbang hat auch fUr laraer Stebeode

ta aiaar KHsa balndsl, «a tbar JiMilbi aloirt pMiaMk oder In

folge des •Krachs«, gekommen, sondern als ein nstttriieiies Resultat

vialer SUodeo erwa<äsen ist. An den FrUcbteo bat auch der .Niehl-

wiener den (iemt . niler vielmehr die ordnun^ilosa WillkUr, durch
welche die Leituui: Juvs v honen In»llluU »eil Isoger Zeit gekenn-
zeichnet war, abschauen können. Die Wiener mnsikaUsche Prasse

ist za einen guten ThsUe milaehaidlg an diessn I

wurde die alle Idee, die Anstalt Io ein T
vrtsder barvongasaeat, am der Metk in «aaaim,— bis \

sogar bei dem Piene anlangte, sam laalwaMiMlB's imd dae Wie
Conservstoriums eine grosse tallWta BH tNfnaMaNanl
der *ii»gelreii-ri.- kuusiierla

Schwanz sa«t tiieruber

• ine Hrn. I'.uhi): "lues Ciavier- und Musik-Pidagogioms wiro
eine sehr verüieotllicbe Aufgsbe fUr den Staat Oed wtlrdo, wenn die

iaaa fleidar

Nattaamad
Vortheil als^^Jetzl bringen, weil Kvte . wirklich methodisch gebildsla

Musiklehrer auch dem Publikum zu Gute kommen. Et war sehen
Öfter die Rede davon, dau der Slaal M-ranla«tl werden «nll

, dSS

jettige Musik-Coaservalonuni lu n.' ri. -'innen. Selbsl>er<<Undlich

kann damit nicht die Jetzige Ausdehnung dieser Matikschule , soo-

dem Mos die telsto AasbUdeag gemeta« sste. MHe dtsae Dakar*
nehme stottAnden, so wäre der Zeltpunkt gekommen, wo eine k^
organisaliea auch der anderen Musikschulen eintreten kOeote ead
mOsate. Dieses ksls. Uusik-Conserviitorium bitte dann die

hOch«le AushiMon» hei allen Instrumenten und zujiletrh das

M US 1 1' II d a n n ); I u ni — leUlere« mil l rl)unKss< hulf -u ijt r jueh

armer« Tnleni»- iihiiri'clinii-lit »erden konnten, lu übernehmen,
wahrend die ulm^i ii <'-:><t|Bndi|;rn l'riMl-MusikSCbuleB unter der

dactrinaUeo Aubiclil unO }K:bul> einer Musik-Behörde, sieh im siem

aad IM der Hecbscfeete eis Vorbtidner aaaaaebUessea hauen. Nar
aaMrdar ksdingeag einer Cmgestaftoag dir gsgeowirtigeo Musik-
schulen bitte die liebcrnahme des Cnoservatoriums durch den SUat
einen -Sinn und Nutzen, tnler Belassuog der Jel/iKin Musikunter-

richts- Verhallnisse bliebe «ueh die Misswirthscliad heslohen und
»«re «Ohl dem Coosersalonum , nicht nlwr d< r Kmi-l Ketmlfen

Doch die Uebarasbme des Conservstoriums durch den &ual scheial

zu WsMsr fswordea ze seini i>i< im laMli daaak dia lailaagaa
coiporUrto Ptoa alaa groisa Oildlulliili Hl AnialiM iMM. dia tarn

Beste« der Stegedtaar and des JiilUiedaHtigeo« Wieoer Cooserve-
toriums ins Lehen tnelaaieil. Kein Zweifel, dassdss unverscbel-
d ele (tro»»e I ngluek Sieeedlns das .verschuldete« Wiener Coo-
s. r\^i.iriuni

, ilern ni' ti ^l<•^ Cnnservatoriuiris-Prasidenlen eigenen

Wurleii .lualeriolle Hitfr nicht rasch genug gebracht werden kana«,

retten wird. Auch dieses Project M za Wasasr gawerdee.»

lieber den aavicniolarrichi diaaae tmtMals. ewleiws IBr die

maiifcaUeeli padspgischsw Ve
eine maesagebeodii Bedeetnng
dann in nachstehender Weise an«.

•Di» Hermbil^mg fom Clar4erltkrfrn am 1 1 i ,• r, ^ r r.mtm aloriitm.

Ein dieeeinConservaloniim »ehr nshesli-hendL-r Herr — Muslk-faoh-

mann — »oll »leh iie iij^-. I • i' i; -ii '^-.iil .l.is \v lenerCoBserveloriom

gel aein, so mOssen die llallle Lehrer uod die Uaifle ScbUlsr
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tob* dMM eioM dw anlra ! ö«r Welt. D»» ilnd doeh ftmim
WidonprÄsk«, wi« »ie »Uriwr «Mil anRnlen können. Ntcb meln«r

Aofichl »ind »ber beide Aeu»Mrong*n f»l«rh
,
Insofern ich si« »of

den dorti(icri CliivicrmiNTnchl Ijezietji- Di-tiri »cJrr nOrde du
Wiener Conservtlorium beMer, wenn «ucb die Diinder guten L«br«r

und Scbttter daraut Mllerat würden , «eil dM ItaBgal- nd Febler-

bafte Diebl «llaia io Ltbrarn and ScbOtero, Modem «ocb In Prindp

tfM OalMfileMM^ la dar Anlage dea Ganiea . In den eintelllceD Mit-

Hto,dtoimiaato nkran aolleo, ja tballweife Im OatanlchUalolT

aalbal liecl, noch kann dle«e* Contervaloriom in sefnetn JeUigao Be-

•laiide and lelnen Zlelerfolgeo , wie wir weiter Mhea werden, ala

eine» der ernten in der Well belr»cbtel werden, denn • Neun Zehatal

der Wiener (:cio%tTsaiDriums-Cla\icnH;huler besuchen dasMibe, um
elnateos als Clavierlebrer tbr Fortkommen lu »nclieo, und aabn

Z(*h»lai abtolvireo dort HMl bMMM wtiM MMntabi«« , d. h. tkai

ktiB* Lahrar gewordao, dm dMMM» C*h>HI diM VlrtoM ««rdaa
will, vom Concaricebeo aber niebt, lOBdem blo« vom Cnlarriebl-

geban leben kann, bat dort aocb nicht unterrichten gelernt, well am
wlancr Cooaervaloriam Clavlerunterrichia-Meüiode überhaupt nicht

Klebrt wird. All* Jelxt bealebeoden bedeutenderen CoDMrvatoriao

utaoblandf (lad »cbon aalt Jahren lar Oebeneugung gelangt, daM
aaltet d*r beite Spieler al* aolcber noch lmra«r nicht da* Können
nun Lahren beaitit ; dai* Spiaian nod Lahren aban twel gani vei^

MfeMlM Dinca ilad ; dM* toln Ukfm «Wlier daa «Icena Spiel

•h ttaiHMbr «Ina («to OnterrWiUawited* daa Amteblaf gMrf ; diu
e* aa*f*teicbo«'le Lehrer Hiebt, die weniger gute Spieler »Ind , de»*

aber die b««len Virtnoien ohne methodische Kennlni»e immer die

Khlechteateo Lehrer bleiben, Melhode erlernt werden »«I! und
»ein will, und da«» mit dem lilo?vcn Sjiir-jrnlehren und -lernen, »ic

am Wiaoar CoMarvatoriun, nur die eine Hallte, Jedanbll* die eHeol-

,1 Wiener noch niebt. B« verfehlt daher voltattodlg

'\ütm trmrtale Ziel und kann mitbin nicht einea der er«len

CoM*rv*torien In der Welt eein. Eben weil in Wien noch keine

Clavieruoterriehta-Methode lelebrt wird, Ja nicht einmal dai Priaclp

von daran Nothwendigkeit noch anerkannt i»l, erkennt auch da* Pu-

Mlkam ia Jadem Clavierspieler »chon einen Clavieriehrer, wa* aaeb

von iadaot, dar nor balbweg die Taalan kennt, gaouBaam anifebenlet

• tnmm iltillirtiM rralMiln —tar&m Oavtar-

OMnriaOTip
Olnlleh da« Fehlen der CläviemnterrichU - Methode wirkt

l«r den Jeliigen CnterrichlaverhlltolMcn geradetu verhee-

I IVf d*D dort ber*Mttblidenden Clavieriehrer. Indem der Leti-

•It bloaaar Spieler, ohne methodische kenninivM' •i-iw Au>l>il-

diMg erfallt, Mdl* Art, wie er dlea* bei dem An(«ng»anierncbt
empTnogt, die liblaiielWiH «ad *ei fcehrteKa, die tieh tarlmtokaai
dea elgantlicbea Ziele* aardtakaa UUM. D*rCla«toiMMU*r*l*k<b»-
lifl*rCla*tori*br«r erfallt dort in den *ril«aMww dMAabogsBBtor^
rtable*— «Im fered* an *io*r Z«H , wo dar OteefMIaeb-prakllecba
Cnterricbt *l* änb*IUicbe* Game, »1» Geseromllebre zur eiD*tig*n

Benuituof c*l*krt werden »oll — im i:'.aviPT.[iii'lr-Ti
, m ilrr Har-

monie — »ogar »uch in der Musililehre , in jeds n ijnxr drei Fächer
»on eincrn ninlrrrn Lehrer Inlernchl AnK''""ninuMi, j<<1im dieter

Gageoataode wird In der moglichit vollkommeDco Weil« gelehrt —
wm »kmMm d*miia AaliaiwaliitliM dawfcaa» aMIdar r*U
M— «ad4*r Milair MaMiSl ilek aaehla
«Mode gat« Kennlnl«*«, «o t>ild*n ala doeb nicht« weniger al* ein

aotammangehorigea , ayalamatiach iaeiaandergreirendea, moitargil-

tige», iur Nacbahmunft taugliche» Ganze, und der S<'htiler wei»* bei

«einem spateren linterrichlgeben nicht, was er eigrniln h dan il an-
fangen »oll. Er »oll al» Lehrer «ein Erlernte* »einen .schillern al» g*-

aefaloMenes, tii**mmenpaatead*a, ayatemetisch geordnete« Geaa*
Yertr*g*n , wi* m*n ** ebaa *aa elaeai maeiergiltigeo Uel*rTiebl

^wrlaafea kaaa, tot aber dnvwi liataaa Bafrill, weil er Allee ae*^
Hiebt, aaiawawablBiwad «ad alcbt aBe*iDnenp**i*ad arleral
h*t. Er weias nicht wie er da« praktische Spiel der Theorie und die

Theorie der Praxi» anp*s«en >o i . und wir xe beide Uand in Hand
den systematischen l nlerru liUsinfT iiM^inacben. Er weis» nicht wie
sich beide (je(<enjland'' iiulibnntjond vereinigen l«»t«n, und auch
Bichl, wi«, wann und wo er dieaelben vorsolngeo od*r wa« «r mit

ala grawir tbeW der dort i

ebea die Theorie gern w*gl**i«« , nnd nur d** pr*ktl*efae 9plel,

diaaee eber trat la einer gant ani«**raro*oh*ng*oden , >y»l*mlo«en
•ineeiligen Form calliviren. lind das nennt man dann die berühmte
Con»frv»lriruiriis-MPlliftdi_- Dirsc*. ji'ljl <>i'<.agle i»t nicht nnr meine

darcb vielaeitige Beobocbtung erlengt* Anaicbt allein, aondero ancta

niebt wenige, weil ibn*a die»« Melhod« aai

Bügt, dieselbe aunaaaen und eine andere beieere elaMbrea.

•Oer OaeitripM-VttmmfttUif dw Wimtr Conjamelar^aen . Di«

Ciavier- Au»bildungicl«»sen dieses Con!.erv»loriuma verdienen in

Belog auf Unterricht nnd Inii-rrwMxsii fT alle Anerkennung, sie lei-

«1*0 VonOglicbe« Im Spiel, obwohl die besondere Schaustellung ber-

«omg*od*r T*l*Bt* den Effect mehr al» nothwendig hervorkabit.

W** *ber raoatlieb wie ktto*U«ri»ch dorcbaua tadolban ial, da* »lad

die Mil eiaipaa labiaa dort einig*fWrt*n iw*i J*brfiag* Voifaetai-

taaga-, aao ata Ma larei Jafarging* VorbildBB«i*idiBl* (m*n nennt

den Anfcnpaatarricht dort ao}, die wohl noch peeonllrer Seite (Br

dort eine Nothwendigkeit, In kttnaUeriacber Hlniichl aber nicht*

weniger als Musler sind, denn t. wirkt gerade in diesen Jahrgangen

der L iiterrichls-DunliMiiu« für aii^fliendt' Clav icriehrcr , «eon al»

Musler betrachtet, aus obigen Grttoden »chadltch, t. noll der jetzige

Vorti*r*Hang*- aad VorbUdaagMHNanlaM 4ia CaiMtaalattaBa,
wenn es cto aolche* a*ia will, dea Meafletoan aad toMaa Hit
l**aen bleiben: deaa ein Conaervalortnm soll eine HocbMdiula, eiar

Art Oolveraillt eein, nnd aleb nicht mit dem a-b-c Mutik-Uoterricbi

befaaaen. I. Ist der bei dem dortigen Anfangsunterricht angewaodtu
Oebungaatoff für eine feste, lur allseitigen Ausbildung bestimmt«
Grundlage nicht vollständig, daher «Iü solcher nicht dorcfagreifend.

nullbringend und vnrtn-rriii nd (ur die weitere Dorchbildnng. Bin

allseitig austiildeoder Ciavieruolorricbt mu«a acboo in den eraten

Jahren de* tinnai M—IHaba Braadwdihftan , die daaa la «äl-
terer Folge die bflkaiv aad hBBbiliAanMaag erlangen, ta der aia-

facben Form la lacfaniaeber wie rhythmischer Benefaang vorberei-

tend vorfilhrea, d. h. jede technisch eingeübte (>ruiid*pl*l*rt moaa
mehr odi-r weniger auch mit llmiuintt de* RhjtLmus io «peci*ll d*-
fur (;i-9rbcilelen Hebungen, Etudci und Tnii>iu. keo »1» techniacfa-

rfajthmischer Ucbuogaaloir auftreten und eingeübt werden. Oi***n

an* dee GraadtpielarHa banafpgMt9*aea teebnitch-rhytbmleebea
Uebnagnlaff Mehla leb daa taaelaliia aanaea ; wihrend die 8ona>
Ua*o von CloaMnii, Kublau, die kleinen Btuden aad TooeUlck* voa
B«rtinl n. «. w., dl« mit g*riaf*f An»n*bn* *or Mo**«* Tonleiter-
ipiel hinausgehen, und nicht fUr bestimmte Spielarten geschrieben
und auch niclit aus ihnen hervorgegangen sind, zu den allgemeinen
oder Ausgleich-lIebunÄSstofT gehören. Dieser letztere lebuogsstolT

wird nun mil nur geringer Ausnahme in den Vorbereilungsclassen
des Wieoer Conaervalorinm« verwendet, wahrend ein gra**er Tbeil

der GrnadifHlartaa aad DapfatoMMMtaasM aad daiaa far«
legungea ieebBl*eb arta iftyMNaam WiBulili dar allMNina
Ausbildung aad de>llalUpl*le**inlbcfa ab«rg*BgeB werden. Weldter
Cebungssioir beawf , der «pedell* oder der *llg*aMla*, 1*1 l*lcbl ela-
zuseben. Der specirlle. der auch den allgemeinen ala AnabiltaatoiT

brnultl, fundaineniiit allseitig, der allgemeine nur eioaeitig. Der
erslere gebt direcl auf ein bestimmte» Ziel Ins , berettet die Grnnd-
fealen de« gamea Clavierapielea in einer umfassenden Au*d*hnuB(
*y*iem*ti*cb vor, d*r *llg*8Mia* arbeilet in» ljnt>e*tlnDl*, aad bal

da «la *pM*r*r Oatarriebtailadar aaabaabelea. waa Mhar aH—I

ward*. Wee 1*1 in kaiaar Wftaa «ad ia d*r Haaptrtcbtaag daaTiaa
und Lassen de« Clavieninlerriehlea am Wiener Conaervatorlom. An*
dem Gesagten ist zu ereebeo, n*eb welch** Riehtang die Leittuogen
dieses Kunsttempel» gehen, und nach welcher aie, als Musler be-
trarbii'i, L'i'hen »olllen. Und waran eaKpricht dieses Conservato-
rium nicht den Anforderungen dea Fortacbrttlea und der Zeitf B«
»iod zwei direet eiagreifande Hamainiiae da, deren einea au* Kaaib>
agoiuna* aad Dakaaalala*« da* aadar* vialMebt aai elaer
Unaeto aaa dan Otaaiwaiwla« daa aicM «andaa tarnt.

aa^ailwia«». !

IN* Utigtm üntr Xtttmiuumtgm. Bevor ich weiter gebe, arfl

Ich Jedocb bemerken, daaa daa Coaearvalorinm niebt allein Ar die
weiter bezeichneten Folgen verantwortlich gemacht werden kana,
dl' tili ilu' <'in«eitlgen UnlerrichhruiUuide «ar«n achoo da, bevor »ich

das Conservatorium die Jetzige räumliche Aoadebnong gab. Aber
dafar varaatwortlicb — weil iiattaaMich und too*ag*b*ad — maaa
•* geaweM wardea, da** «a diaaa Mbeiallad* alcfat nnr niebl er-
toMle aad alebl Abblli* bratMa, aaadara vielmehr acceptirte ia

eleerForm, in der die eerbeareadaa Lbeken gelaaien und durch
forcirlir .''pieleCrecte und »usseren Glanz das Ccbel noch vermehrt
»unle \\ II' vlicii (ruber bemerkt, het man »ich in Wien dun b den
»ehr hervorgekehrten .'-fmliilnni des Conscrvaloriums daran ge-
wohnt, den ClavierunlerrM hl desselben als Muster . als Vcirbild lur
NaclMbmuog cu betrachten. Mao ahmt nicht nur die UBlerrlebla-

»Mdaai
fende« paeaatlrea VortheHe aind. Ja, da« Wiener Fabllkam variaagl
mit Vorlieto Sebttler dea Coeaervalorlum« lu Claviertehrern, waaa
auch susgebildele Schüler anderer Lehrer eb.-n 40 gut wie dieae
sjueien und noch besser unterrichten ki iiin ri K., gn-ht daher ein«

Menge Clavieriehrer, die aleb *b Coniervatoriaautchttter auagaben.
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nur darch einen grossen Druck mnf den Schttler durdiführlMr . wte
viel nebr enl ili« NachahmunR I Denn d« boi diäter In deu inel*leo

Killen die «i-iwunmTii* l4Klich<? forcirle tebunfiszeit wegralll, der
Kffect niil ilfiii Sctiu'iT jljrf v,mr:t der K^l.l••:lilra^;!! df« Lehrer»

d«o Eltern vit-t-vU aufrechl erli*ll«D werden muM, die Cooourreos

SNMIMi. dui diMSr «lllMttig« Dnlerriehl wie' die Methode selbst

Mteb viel «^OMitlgar nin bhMMB Gerippe wird , des scbUcMlIcb,

weil iader euf Irnend »eine Ari den meislen Nutien au» dem Uoler-

richl dehen will, lur Reellmmaeberel und Sci>windelei fuhrt. Und
Weiler, wis «ind die Folgen dleeer RccliOMchwlDdelei ? Loiuftteli-

um vertehrl sie euch des vcMTbaadeo« OuU, lodern eellMl die boelen

L«br«r durth dl««eD ScbwlMlel, der leider tormlieb uBtertlttit nod
•n wird, and dareb das Florirea des«ell>ea, durch de*
•hien dieeer leerea Marklschreierel ginz malhloa ond

Mntgl werden mUsiten. Sie Hoden sof reelle gediegene Weit« Ihr

fMkeiDinea nicht mehr, es liad ihnso durch diesen Schwindel die

Hsnde gebunden, dt» Pabllkam erkennt nicht den guten »oliden lln-

terrii lii. ilrrselbe ist labmgelogl und untergraben, man konnte Mgen
lodt^etchrieen ! Wire sa wundaro, wenn die besseren Lehrer, weil

tocbMMCk wm ünlarrtobt laben mllMM. mad «bar ihr Wollen
btaMi kalna paeonUm Opfer briagMi koonaii, wwn sie selbst lur

Bloteitljtkeit, tur R«4-.lime und tum Schvk IndrI. mit anderen Worten
Mr Tlu^ctiunn de» Put>likuni» urcili-ii wunlfii ' M.i.i wirft oft ge-

wissen tjrichiflslreibeoden vor. fliiss ite bcirugoo, und das empfoh-
lene Concurreni-Gegenmittrl «-i rnecbe es auch so! Soll dieser

Sauaoeh auf den Ciavieruaterric^^^^cweoMw^ wir,

des Drucke» willen , der laf oni listet , auch Reelame maebeD,
iohwindeia . einen einleitigen »chlechten Unterricht ertbeilen und
dedarrh die Leute betrugen? Der Schuster, »enn er einen guten
doucrtiudiMi .siH'd'l tiiachi, Andel AnerlieniMiiiK ufjil [luilunli sein

Forikommea, der l>e>l« Claviericbrer aber seilen t Je t>e«ser, Mob-
verswadliir «od darKiwH ilMwcbandar ar —Hcrtablalt j» r

geht er biar II Onad«, nm dla Oonnada irialik Dtm*
eine demlnireBde Sleltnog, von der aas er Respeel i

•tigten. Ich hebe schon «o nrtsnchen tüchtigen und «anil(ttelM*

Qavierlebrer getroffen , der jsmmrrnd die itlnde rang und fragt«,

wo doch dir"!' ( laMfrurili-rrichli-Wirlh.whsfl noch hinführen wird?
Jadenfalls tum ganzlicben ,

illgecneinen Ruin de« Unterrichtes ond
das Könnens I Waram soll aacfa dar atrafaaaB« Labrtr Doota lamara
Opfer briogea, warum noch linger s«ln«a Kopf lom Ibebdaokea an-
8lr(«g«o, warum «oll «r «leb aeioem Berufe mit Leib und Seele bio-

geben, am das mOgUebM Vollkommene darin lu leisten, wenn Re-
clsromacher und Schwindli-r >lurch absolut schlechte Leislongeo

sich nicht nurelnr-n Namen niachen, sondern auch die pecuniarcn
Vortheile davon haben. Ut ein Clsvieruoterrichts-Syatom oocb llnnr
aufrecht la erhallen, das ao verderbliche Folgen «acta tiob il«bl,d8a

damoralisirend «af d«i Kttnaea, vemichteod auf daa FoftiebriUi

I SebwlDdal wIrkiT Daa rtad dla r

llaatal«

II.)

1U M niebt in bexweifelo , daas die Bemerkaogeo dos Herm
Sebwarti aaf «inen handgreiflichen Uebeltland gerichtet sind. Und
wIre es nur der Clsvierunterricbt des ConMrvatonumt der Mumk-
freonde allein, vo» weli'bem sich etwss N'achlhciligeii wi^en licsse'

AbardiaiaaaanMoUebelstMde sinddurchau* sllgeioeloer Art; eben

dlai IMiw »imi, mmürnlk »im» bUr buftigba«. IMa Miad-
taoK dar wwtMidiin tititMbw. dar Cpaoitura», dla farwal-
ton( Janaa laalilaU— tllM ilt gteiehrolislg lerfiihren und war es

aalt laaflcr Zelt. Alle« atUaa Mf den Schein berechnet , mit allaa

mOgiicboa Mitteln wurde nach dem Tageseffecl gehsüchl , wie von

einem Privstunii rin-timcr, dessen Eiislenz die einer tCinlag^flirgr i»!

Das gaoia Gobabreo war aoffalleod wUrdeloa. Der «erstorbene

Harbeck war dl« laoamalioa dieser ZosUada; die lOaMlIaohatt
r ward« der Dorchging sein«« mateecaitigea A«F-

I als kaisarii^er Hofoperodirector, und die GeaalMiall dar
'

I war d«r Fleck, auf welchen er alssusget>raaalanam-
«ebnapp« wieder turOck fiel. Wenn ein Verderben illgemeln wer-
den will, so Bndel min immer, das» Diejenigen mit Blindhi-il gi'-

achlagen werden, welche in der Lage waren, demselben recbtieitig

•teuern tu können. Bei den verwegenen Kle(l«r«ar«a«h«a , ««l«lia

der durch Ehrgeii und Eitelkeil aufgeatacbelU Harbaok «nt«ni«hm,
hud «lob «in grosaer H«al«, w«leb«c ihm die Siange hielt, aber Nie-
mand der Ihm vorstellt« , daas «•! Aafsireben elcbt von entspre-
chender innerer Kmrt getragen «el. Man Hess alle« Qher sich ergehen,

auch da» S<>nil-'i I) irsrc. vni.l Ji-i1<T »chien unter d«n ver»niliTliMi Ver-

baltnissan nur daran tu denken, wie er sich in danaalb«n nach aeioer

Bequamllebkalt alnriahtaa kMaa. Oad nrar «araa la diaaan I

alle Parleitrhsltirungen einig — das tieberste KeDueicben der all-

gemeinen Blindheit Unsere Zeitung war, soviel wir Witten, dat ein-
zigi- Rhiti, \M'lrhi>s llerheck't Wirkaimkeil in »olcber Umgebung alt
^' "1 iIji : i-ti uii'l verdrrbliu'h l>eieichDete. Es geschah nur, um die Zll>
Stande XU keonzeicbaen, nicht aber In der Meinung, an denaelbea
lliaad amaa aadtra tu können; wir haben tocar treracbBtfbt, in

diattr Wailcbt ua< derjenigen MittheilungaD in bedienea, welch«
uns TOD Wien «0« lar V«rfURung gesielli wurden. H«rt)«ck «rliat«

damalt, »«in«r Nalar entsprechend, eine in pobelhaAar 8pra«ba
abgefasste Kundgebung eewen den H>->r»u«gelr<>r diäter Z«ilvng;*)
solches geschah vor b>-inah>- II J:i)iri':i, iin4 als er später wieder
Dirigent der Gesellscbaft»coDcerle «urdo , war jenaa lotUtal plOIS-
licb •ant ErtparungsrUcksicbteo« nicht mehr Im fllaada, dla Allfa-
melae Ma»ik«l. Zeitung halten tu können. DaaScbwaigao dar Wiener
Uber ihre «igeaaia muaikaliicbe AoMlageob«!! ist es naa gawaaap,
wodurch di««« um «U« gedeihlich« Bniwloklaiig gtbraebl iat. Wlaa
kann iiIIrT.lHiM" viel «Undigen. ohne schnell musikalisch so lief (u
sinken .<.i< i iiiche andere Stadl, denn der Muüksinn lit dort in

einer Weiite letiendig, de*s er sich oich der einen oder andern Ricb-
luBg immer wieder Bahn bricht. Aber unserer Epoche elgenthttm-
lich und voo daer BedaaUtnc, weleb« erst dl« Zukuoft «rkaaMs
wird, ist dra iliibiB , mMHalfi nltaiMiibii MiirUaolialaa ditaa
Kunst ta «MM wahre« GemclBgai ao Mthaa. flaMM detolaB
dringen aiwi nalur^ernli«« Hahln, Hieb tu rnni-entriren und tis Itist-

liche Insiiivit»' fini'ti f\'>[''it Ho^tiirui 7u crhgltor,- Ohne eine derartige
Sicherung i.sl kein dauerndes Wirken mOglicb^ Da» genannte Wieoer
ln»titut wtlrde nun ohne Zweifel früher, als manches andere, in

diaaan ticberan Hafen eingalaalaa aain, einmal wagen «etaor Si«l-

l—g, dla aa*« babaw Oaaillnbillikfa
' •ntalfiBg ««• HulUahra nd

musikalischen Auffiihrungea. Wir glaobeo , es wtre ooch vor tehtt

Jahren verhillnlMmtstlg leicht gewe««o , dies« Waadlang tu voll-

tiehsn; es war nur nolhig
,
rechtzeitig die Sache hoher tu stellen

ils die Personen. Alitr jeuju ila-, Imgekehrte i.4l .ler i;il; )i''»rvMi

— dl« Getellacbad der Musikfreunde gab ticb her tum Versucb»-
Mda dar ahttaiaigMi Bestrebungaa BbMalaar. Wir ilcblalaa aam«

ItBBflaa 8«iD«r Zelt gegen B«rba«k traa daa &ngabMlefcaaa,
klar wnrde , dasa er seine Position bei der •Gesellsebaft dar

r BOr benoute alt Etappe auf dem Wege tur kaiaar-
llehen Hofoper. r)ic Verblendung, in welcher llerbcck befangen wir,
wurde locb von tl'icn ( ebri^eii getbeilt, und 'o steuerte man hurtig

auf die Gro«*<> 0[H'r lu», statt mit aller Kraft ihr gegenüber dem
Oroaaaa musikalischen Concart, wla ea dareb dl« Oaieilaebafl dar
Maalfcfraande«^paegl werden maaita. aadlicb n aataaai Haokla

*; In Jenen, nach vieler Umfrage endlich In dea •Signalen» tum
AliiJruck grhrachten Zeilen ist das eintig ThstMtchliche die Vrrwocb-
seidiii; <ler Wnrle '8;igel>lirli . uml "vo^^:Lbllch•, welche er vornimmt,
um mir darauf bin eine Verleumdung tu impulirea. lob balle nlm-
lieh von ainem prablariteh aagekttndiglaa Coac«rla bariehM , dar
Ertrag w«rd« ••ageblich> lllr dl«««B od«r ienea Zw««k verwaadt
werden, was spracblicb völlig correct Ist, wall voriluflg nur dt«
blosse Angabe vorlag , der thatsachliche Bewoia abar no^ fehlte.

Man UL'l ungemein x B. »Der Miiiii i«l angeblich aus Poaen*. nicht

um dimiit zu bciweifcin, das» er nus ['om-ü %i-in kOnoe, sondern nur
um lu Mgen, dass einstweilen oocb die sichere Legitimation darüber
f«bl«. FUr B«b«uptungen abar, daraa Orudloaigkeil vorweg aog«-
deulet werden loll, haben wir das Wort avorgebliclw. War beide
Auadrttoke In einander «ebiebt , der kann aatkrileb aabr Msbl «n
VerltnoHlang«« radea. Alt Merbeck diei«« Ibal, aaeaadirta Harr
Hinslick ihm sofort mit der sehr dreisten Behauptung, Herbeck habe
mir •verlaumderiache Knlsiellungen nachgewiesen-. Auch Herr
Scbello soll damals etwas Acliulicbe» gegen rai.;h lu Papier gebracht
haben, was ich aber niemals gesehen habe. Um diesen Kundgebungen
die ihnen gebührend« Wichtigkeit xu laateo , habe leb a«ia«r Zell

kaia WortdanararwUait. Da* leUl«, wa« leb Mt daUa Oan«
Seballa «ipliif«a haMa, (lag aHr aaiar d«r Anrada allabar Praaade
xo; ich meine also, er bitte xum wttrdigen B««cblat« ontcrer musik-
wissenschaftlichen Freuadscbefl such wobl noch sein Conlrspapier

mir luvnden können Es ist doch etwa» Herrliche« um einen festen

Charakter. Lnd *as iliül rujn nicht alle*, uni seinen bequemen
iMMal in der Op«r und dat {>nidicat einer grossen muaikkriUaob««
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Für die Orgel Ubertragon inid lu SnnjuTizwecken
Muer B«teichnuDg des Vortrags sowie der

MU-tApplicitur

6. AI.
Complet Preis 8 Jt netto.

Hefll.Pnit: Sur. HUI i uT M**

- «. Foge.
- I. Fuge .

- *. Fuge .

• (. Fuflo .

- «.rug».
- T. hf*.
- (. P«|i.

Blisela:
. . . ijr«.N. No. 1. Face . . . .

. . . -«.M. - 4 ». Fog* ........ ».«•. - M. Fuge . . . .

. . . - <,o». - «1. f-U^r . . . .

. . . - t,a*. - <(. ^ug« ....

. . . - «,••. - U. Fag« ....

. . . • I,«*. - 1>. F«te ....

. . . > 1^

- 4,M.
- 4,M.
- 4,M.
- 4,tO.
- I.M.
- «.M.

(IM]

Ouvertüre

Romeo et Jnliette
par

P. TsehJlikowHkL
Aimgement pour Piano k 2 maina

par O.SiaL
Bsrlia. ad.Bolt*G.Boo]i,

KBoigUdM 1

im
in U^dg oBd

Drei

Waldemar Bardel
Op. 84.

FOr Pianoforte lu vier Ilaaden , mit Violine and Violoooeil

•d UMlMB liOBerichlet von FriMlfM ÜMMMb
Pr. 4 uf ft>

[«•«1 In uDserm Verlage ersdiien :

BP GeseM U Ojinteit lAW (jElMtekrinnrllliiMr) *1H

SS HEmiGH DORF. 8S
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takall: Dte Macik der Itenabytsiaischao Kirche. — Dar KOnli TM Lab««.
SMdiaa dar KttMtitiMaoicbaft. — BertehUfnng. — Aasaigar.

HU MuSk du altan a1»7HiiiiMli«n Kirehe.

1.

HM 4«r oMriLwSnligriao BUdoogm dw ChrfMalhoBt IM
dK« KtrdM in AbyiMrinica. Jeoea Volk. walobM Jeltt gut r«r-

wil lcri 1^1 rrrrictiie ZU dieser Zeil eine grosse Blüthe. Die

abyssioi.sclie kin siiiche Lileralur ist sehr reich und unter ihr

bafinden »icli auch vicU- >,tiijiiilunKfn lori Ge^<iiigfn mit Mutik-

seicbeo, din um so werihvoller mikI. weil tue lo ihrem Orund-
aUmm auf ihe Zeil uninitielbAr vor ilem AuArvlao das kUm
urückgabeo, also einer Spocbe aoeabörao, walcb« oicbl our

Hfkaliacb Xucacrtl dink«l, londcni auoh durafa deo Maogal

WiÄ im Folgenden raitgetheill wnJ, Lclnffl /wur rbriifiills,

nur die Au!u«nseiten dfn Gegenstandes und üie Mu»ik-

Mkben an sicli ^ iiiiUcb unberührt. Aber es cutslamuil den

mubeilungen des ersten Qalehrton dieaaa Facha«, darf daher

in d«o TbaUaoben als zuvtrlinig ai

daaluAg dieaer Nacbricblaa M ahar

to dar abyiriäMMB IMm iwaiiM Warfe«,

I lirebeDgaalnga auf dia atonlwM 9mm- wai Fielar-

lata, und bai das bSebaUo Faatao dIa Oaatafa Mr dIa Gollas-

diaaale der eiozeloeD Tage«- and Naebtoinnden, Tlgflieo, Ha-
tutinen u. I. r. enthalten. Einige dieser Werie hei>.«en Deguft,
ein bis jetzt noch etymoiogi^rh unerklärter Nam« , von dessen

Sioo auch in der belrtrlTcnJen I.iienitiir i'uio n.v hkundi^o Bo-

chreibang fehlt und den mjo daher sorerAt nur allgemein aU
iKirchengwaingbnch« faaaan kann, wonil freilich für das Ver-

Madniia wenw gaaagt ist. Dia aadaran Oaaangwarke beiasan

Havts«! (Rasponaofis, AalipkOMa), Ibafls Ykz«mA.

i IM. Vabar daa Taridlloin dw üavlait n dan In

DegoA und VIztoA enthaltenen Ge-$ang>^n kann d ihcr mir ge-

sagt werden, diss sich aus den Woripn oder bo^chreihuogen

die>er Bücher kein Aufschluss ergiebt. sorniurn ;ill<-s \on tiatr

dereiaaUgan Brkttroag der Mitaikieicban erhoOt werden muaa.

xnr.

mit Stagiaiabea ndar Noten . die xum ThaM
tun ThaU andere Zeiohea aM. II

XakhaB falbaranaTorlaagarZaHgagabaB nw Wlfalaw i» daa
iMkanntan grossen Espedllionewerke »Decriplion de rEgypta* im

XIV. Bande p. t70—«99. (Ausg. von 4 816.) Der gelehrte

Mann bat in jenem Bande, welcher auf 48' Oi lavseiten die

orientalische Mu^ik abhandelt, auch alles über älhiupische Musik

luitgcllicilt. v,iis er ati Ort und Stelle von den Priestern erfal»-

ren konoie , und »eine Darslellong wird ioMarbia das Aoa-
gangspunkl, wenn auch nicht eiganHicb dit OfMdli(t walMnr
Oolanuebungen bilden mOtaao.

Wia soll man sich de« UniprtMig dtaaer Muattiuiehaa *or>

aMlMt IN* VaiinadMt dar

die swai vanebManea Arten dieaar Zaichan würden auf Gri^
ohanlaad dautea. Bs mag sich deshalb eine« Tages ergehe«,

daas die llhiopi'-clu'n Musikzeichen sammt und sonders xus den

griechischen hervurgegangen sind. Wie injiswigebend die grie-

chischen Wissenvrhaflen und Kün-i- «Mineniiich auch die

Kunsttheohen, in jenen Jahrhunderten waren für sammtlicbe

Völker in der Nthe des Miltelmeeres , das beweisen uns dia

Araber. Bei den Aetbiopen könnte man allerdings noch «ar-

mutben, das» die zweite Gruppe von Bnaikaliscben Zeicbea, In

> I wmr wira wmm iiiy a jwnmmmmt^ nidll uaM^
durah IrtaadwaMM Traditio«, «alelie daa Ursprung dar

betreJaadan Gesinge ebenfalls auf jene religiiise Crheimath zu-

rückfSbrte. Die .Nachrichten gehen vielmehr ganz entschieden

dahin, dsNi die eigentliche .Mtisik der .il>y>^jniscben Kirche als

das freie Erzeugnis« gotlbegeislerler heiliKer Münner anzusehen
sei. Es fehlt ihnen auch licht an einem nationalen einheimi-

schen David, der J «r e d hiess; weiter unten werden büdist

werthvoUe Nachrichten über ihn folgen.

Ausser dieaaa aigeaUicbaa Noten, die den Ton jadaa Wocta*
bastimmtan, giahl aa da«a neeli «iaie, bis jaiti uaatklMa Ba^
•ehfillaa, Ibar «alah« ««gh laiiapda «ad Warioaara, di»

nofara laU ia AbfHtala« fawaaa« riad, BieMan aigaa wiaaaa.

Tor aOan Dingen gehören hiariiar die drei WOilar Ge^i. Bzl

und Ararai, von denen man abar aos analogen Pillen der römi-
schen Kirche mit ziemlicher Sicherheit annehmen kann , dass

sie soviel bedeuten wie Singweise, Ton, Modus. Denn bei den

einzelnen GesKngeo des Degua , w ie nuch in den Liturgieo,

pflegt iauaar angegeban so sein, ob sie in Zimk G oder ß oder

^walatMiM. Das Wort adait M aba«fcfc aar darah gr»
t4
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diMli rmtahl lieb von Mlbtt, dm w
Ton oder Tonart bedeutet. So iHt eg auch bei Villoleaa, wel-

cher Ouez z<mi übersetzt mit »ton ou mod<> Riiez. und er-

klJlrend hinzufüi^ h>m des jours d<- ftrie - K' l ? i'ni:'i i\t bei

Ihm also »ton ou mode eie\' für »jours de jcuoc el de Ljrt'oie,

pour de« veiMes de fi^les el pour Ics c«*remouics funebrcs '. Cod
Arirfti zdmi ist>(ood'araray'auxpriiicipale«fdte«de Tanne«'.

TillotMU ist za dieMD BrUlrangeo lugenscbeinlich nur durch

•to CMUM Jabriwodert

BtoMOlMiiBll afeflill Gmk dife

I n badwitM. ArmI di« ibvto, JoU»
lirende*. DiM liUmoa oatürlich sehr gut in der AnaahoM, da»
die erste für gewSbnIiche, die andere für festliche Peiera be-

liniiiit i'it. Der Worlsinn von Ezl ist nicht bpkannt

Die Texlp der GesSnge sind zum Theil recht .scbbn. Sie

riilieii iiiei-.leiis auf Psalmen und BibeUprüchen, enihallen aber

auch vieles aus den Heiligeogeschicbteo. Also wieder wie in

der abendlündischeo Kirche. Diese poetische Aebnlicbkelt ist

«Im badMilCDde StOtse fOr die Auicbt, dm aiich dto

Ordiimg im GroMSD nod OuiM !
LNotto überaiiMiMM wwd». Ntv «Mips tat

ümfaog derselben bat <

publicirt sind.

Was nun den Ursprung dieser rip^ingf^ iuil ingl >o ist der-

selbe sehr ein r»cb , wenn man den vorhandenen NachriclMen

glauben will. Die AbTsMung jener KircheagesSoge wird nSm-

licb von der Sage einstimmig dem »cbon genannten Heiligen

Jkred sugeechriebeo, der unter König Gabra-Masqat galabt hat,

md dmit toi zogleicb alle Hi^aung •bgascbaillao, gesehicht-

llob wirtbvoDa Beriebta s« arbtltao Ober das, waa Jared viel-

lalebt ala MihMl a« den ofcbrMtoba« I«Mm bataüa Tortend.

ma Jand-8^ tat la dar voiltatMdaaflaalall MHab aabr M-
bar aotial aioaa ata* daab ata feauiehend an-

1, daas er der ürheber dieaer Gaainge war in derjenigen

Oastalt, welche in der »byssini->chen Kirche ma.i'i^pebenii YAieh.

Die abvKs uischen Priester erjShilen dem gelehrten Villon ju

die Grundzugo der J»red-SH«e , wie sie unten aus der Haupt-

quelle milgetheilt ist, aber ihr GedSchtnis« scheint miiI jener

Zeil noeb aehwleber gewordan zu »e^n . weil sie nichts mehr
' diaaao Oaaaag wlaa«a, was Werth haita, wia daoo flber-

l dia Naebricblao aber ihre Uteste Geschiabi« vBUIg uslai^

Ma auf oaafcia:

IBr aaiM äHa rubnmlla Gaacbicble •inbSaai. Sogar toq den
geaanotan K5nig Oabra-Vasqat ist nicht einmal sieher za er-

fahren, ob er im serlivleu niier sii b>Miten christlichen Jahrhun-

dert lebte; denin;>i )i steht die (Chronologie hinsichtlich des

grauen Sängers Jurfd nuf ^olir -clisvachen Füssen. Alles was

die Abyssinier noch über ihn wissen, ist in dem Berirhie des

Synaxar eotbalieo , den wir nalar »tt valMindig roittheilen

BrfcfiUnagaa der muslkaHaahan Zelobaa und Amdriiclie bat

> to kaiaar ainf%ni abyastalaebao Sebrifl gefunden,

I da tihitt babao, ao «ardaa wta> got

BrwaitaBgan fOr die Zakonft itlAt aa hoch zu aehraobao. Di«

baalaa nnd Totlsttodigsten UandaebrMlaa abyaaiaiaebar Elrebeo-

Praokraiob.

t.

Leben des Heiligen Jared.
<Aus dem Syntxar, GealMl II.)

Ad diesem Tage (S. Genbol] eotschlief fared, dar Stofer,

Dtaaar Jarad war ata Tarmadlar daa

Abba Oidaaa, ainaa Prieelars Ton Axom, der «rst«n christlichen

Kirche, die im Lande AiMhH.pii-n ^L'baatnnd worin der Glaube

an Christus verkündittt wurde und die dem Namen un-ierer

Herrin .Maria geweiht war, AI* dieser Abba Gideon den selific

n

Jared die Palmen David's zu lehren anfiiiK , vermocht« er ste

lange Zeil nicht zu behalten, and als er ihn dann M-hlug und
plagte, floh er in die Wildoiss und .setzte sich in den Schaltao

eines grosMn Baumes. Da sah er, wie eine Raupe {ein Wam}
dai» iatim binawlkiauarta «od auf baibar UMia

mit MQbe auf dao Baaaa biMdkam. Ab larad

daa Bilbr dar Ranpe sah , emphad er Raoa to aeinar Saala,

kehrte zu seinem Lehrer zurück und sagte : vergieb mir, Abba,
and mache mit mir, was du willst. Da nahm ihn .^in geist-

licher Lehrer an. Und da er weinend zu tiott gebeten, wurde
ihm sein Verst.indniss aufgetban, und er lernte an einem Tage
[d. h. wohl nur in liürzester Zeit iln- .^m-hr.rten des Alten und

Neuen Bunde.«. Dann erhielt «r die Diaconenweihe. Zu selbiger

Zeit wurden aber die Urebaagaelnge noch nicht in laute» vol-

len Töneo, soadera laifla mormtad aa^efOhrt. Da aun Gott

ihm eio Gedicbtoiaa aUAan waUla, mrila ar ibn dni T«gal

aaa daa» Oartaa Bdaa, waieba ta aaaaaebMah

ibn radalaa «ad iha lait aieb aelrlkktaa tadaa
rasalem, and da lernte er den Gesang dar t4
(Apoo. i, (. 10. II). Als er [aus der BntrOcfcang oder Ver-

zückung^ wieder 711 .sich kam. ging er in die heilige Kathcdr.il-

kircbe von Amud, uni die drille Stunde, nnd schrie mit l.iiiri>r

Stimme: iiH»lleluj.ih dem Vater, llalleluj.iti dem Sufin . ll.ille-

lifjah auch dem heiligen Gei!>t ! zuerst hat er das himmlische

Zion gegründet, und zum andern bat er dem Mose gezeigl, wi«
er das Werk des Zelte« aMMShen solle«, und nannte die«m G*>
sang •Gesang der Il5ba (Himnelshöh«)«. Dod «Is sie dioTlhia

aatoar Sttaaaa bdrian, Itaiaa dar KMt and dia KSaicia aaaaB«

daai MatraaalllaB aad daa Friartara aad daa Gtaaan daa KB-
niga hertMl nnd boreblan ihm for(wlhr«ad «a. Und er bearbei-

tete die Gesinge filr die einzelnen Zelten des ganzen Jahres,

Sommer und \\ inli>r
,

(riilij.itM iirnl Herbste, die Keste und
Sabbalhe , der i-'.n^f\ und Propheten

,
der Miirlyrer und Ge-

rechten, in ii'n iln
i Singweisen, nliinhch tier/, E/1, .\r4rii

;

und seine drei .Sing» eisen überinlTl lieine menM'hliche Stimme
und kein Ton von Vögeln und Thieren. l nd eines Tage«, als

iared unter dem Kdnig Gabra-Ma»qat stebeod Psalmen sang,

wihrend der König auf seine Stimme lauschla, drang Ihm der

8lab (Saaplart) ta aaiaa Foaaaohla. a» d«a vial Mat
floaa, abar Jarad laaitla atabla dataa, bta ar daa Oa»

aaag vallandai baMa. Ab dar KBnIg aa bamibta, erschrak «r

nnd zog ihm ««iaan Stab aus d«m Faaa barao« und sagte za

ihm fordere von mir, was du willsl, als Lohn fiir dic-c; dein

verxo-isenes Blut. Da sagte Jared tu ihm: schwüre nur, das-S

du iiiL'.no H II»' iiir lit abschlagen woHl-,: Als er ihm nun ge-

schworen hatte
,
sagte Jared zu ihui : entlasse mich , dass ich

Mönch werde. Da der König das hcirte. wurde er sehr betrübt,

wie auch alle seine Beamten, aber um des Eides willen scbettta

er lieb, ihm aatoa Bitte zu verweigern. Jared ging noa In die

Etovba aad ablNa aieb vor die Ziea-Ude *) ; aad ab ar aiffe:

«Dfe baffige aad aailga, dia tapriiaMa and «Mtaala, dto g»-
ahrta aad aibabiaa» v. t. w. Ua naa BahhM^ «orde ar efaw

Elle hoeb Ober die Brde ao%ebeb«a. üad wn da ging ar la

das Land Sam^r. und blieb dort in Fasten und Beten und kastelte

seinen Körper sehr und vollendete dort seinen Kampf Lauf .

Und Gott gab ihm Vrr^precbungen für jeden, der sc nen Na-

anriefe nnd sein Gedicbtnias beginge. Darnach eotacblief

Ug« Lad« «a(w«nd«l i
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•r ia PriadM. aili Onb ator M
lifM Tag.

Abtrak
arbtiekU,

Hit Tialar Miiba «md «ha« Dalariaia, bto aa ihr glOckta.

0

3.

Die drei abyssiniichaa Modus oder Grundmelodien naoh Vilioteau.

I. Ih* Gtijh-Mttodu.

Tan «a aMda Oinc, an 4aa Jaan da Mtta.
(M«a««nMi)t modM.)

j
• Ä-Ölil Ir, : m. !i . . -

y-nM-to - m ka - u <m» - m f-a-aaa - - §u»-rt t«-y

» - ka - t* mm-m - y-t-MUfW - - m • y

—

a

Ia - • - to MVI-/I« 9 - M* - Ia. (I».

i 7Ji,- Fzl-Üclodie.

T»D ou mode Ezel
,
pour laa joars da Jadaa, pour Im temps da Car<ma , pour te» veillM de Miaa, al pour las cirtetoaiaa

m9.

— — kUitä-iiotu — — — ht -

: li , . 1. I I I I I I I I I I I a

ou >a - y - y< - ma-outt- t.

fa-M-

If d*-M iaa -

aa - It - «• - fw
14*
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KhkeddaM
in di«Mr Weise :

i, Di« Artni-Mthdit.

Tom om mti» Anray, poor Iw
i

^^^^^^
n - - M - M /k-i» tut

• - • Ii - «fc (p. si«-sn4

A y «Ott

1^ ' -Li-

TIMM

•) Dar
OiMiM

TlihlMklwt

Der König yon Labore.

0^ T«m L 6»ll«t, Hmü TM J. Hfttteaet.
IimuAm warn latlm IMIi ig%iWM« «I.IM tWt.

.4 loijieii Hill Mioer üpp% wuclienul«o VegaUtioo, MiMm
•%aiiarti|*o Volke, deMeo OrtMCfaichta uot tcboa Acblang

pkMnte Beweiw von Thatkraft nnd Bildaagaflbigkeit llafart,

id 4MM>nljgHnU*Mi ik tiMrafMiHk ati phMiMiinWi

aflagt— Nataranachaaang waruin, war «tata dar Boden,

Mf dam anniuthige Sagen und Mircbeo entstanden, die uns
eboo seil fnihcsipr iii^pnd ergölxten, sei es, daaa wir dann
Inhalt unmittelbar au« den Werken eines KalidaM und anderer

der bedeutoadeo Dichicr schupften, deren d.is herrliche Indoa-

land sebM im deo emiea Jabrbuoderten umawr ZaMnokan^
eine •lalUieiM Zahl galwr, Mi m, daw wir 4t Amb iplM«
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' vartookt, Sioffe aus der Sage Jme« Volke*

dl •rwvif maancallMher Schöpfungen ta verwerthen , und
folclcn dieser Lorinni; .lurh schon Verschiedene mit Glück; es

läs^l Mcli Jj tiiclit luufinen . das« dieM Po«sie ein mtisiitahsches

EI>Mue[it i'fithütl Aber gerade du Rcitvolle, Blomenreiche in

der indischen wie überhaupt der morgenlSndi'^ben Poesie stellt

dem daraua schdpfend«n Dichler sowohl als dem ComponUton
die ediwwe Aufgabe, dafür Sorge zu tragen , das* der duftige

> «erwiscbt werde , der eine dicbleriscbe Nachah-

•ip, WM» aie iMrM nto mü.

r aof des altalg vm Uhoret, M M tmr dMi TMrt»
dichter Louis Gallel nicht alles Verstladolsa fQr diese Dirh-

(ungurt abzusprechen , wenn man .sich auch nicht verhehlen

kann, diss schon in der Dirhtung von dflin Znuber niorgenVm-

di«cher Poesie wenig sich vortimlei dagegen haben wir tuchl

den Vorwurf piner ?ii slrenfien Beiirttieilung zu fürchlen, wenn
wir sagen, dem Coniponitlen gebricht t* an der Fibigkeil, von

dem ihm seitens der Dicbioag noch äbrig gelsMenea geriaten

Mse auck n«r eise Spar erbaMaa, ToUitSodig.

lei aHMiw MndrtMf dar aMale, waMM ans dem
Opar Mrvatmhabaa

Im Verhülalase xo dem eingeeohlagaa wardaa, dea aeaat bei

Beaprediung einer Oper die Naliir der Seche roraehreO»!.

Beim iRttnig von Lihore< i<t nämlich die Au^-^lutlun^ nicht wie

bei anderen Werken diestr Gailling eme miKi-ni-tinii". aber enl-

bfhilir'.c Zugabe, sondern nitin i-l \erMi<lii li.is Cime mit

folgendem Titel lu versehen : Lebende Bilder au^ Indien , mit

Texte von Galtet und Musik von Massenet ad

Daaa letztere hier Nebensache ist, In den landschaft-

id choreegrtpblacfaen Bildern dagegen das Wesen der

I lOpara dartbar dlrfto ato IwaUU iMl ab-
idladlaaa^Tiitillalni äM 1^1 «a Oi«Mni

iWaikas. Hieraaa fahl daaa klar kanar, daaa dtoaOpar
geringsten Orad von lahaiiMd^aH rar aa eiaer

I errcicbl, welche Hir Ausstallnng derselben alles Brdenk-

llobe aofirendet. Der Müticheoer HofbOhne gebührt nun aller-

diafa dae Zeugnis«, das« sie dem Streben, das Möch«tin6gliche

an g^nxender Ausstattung; darzubielen , in vollendeter Weise

ond mit einem Aufwände, der Alles hier und wohl auch ander-

wSrls jemals tu Tag* Getretene weil übertrifft, gerecht wurde.
Die von den Herren Döll, Jank und Qaagllo nach franxtt-

aiscben BmwMta gwalla« PaatiaHaaa» Malaa lalraM vad
wahrhaft

"

I aad me-
- de*

M aaiBlt daa Ange, so oft sich der
Torhaag bebt , NtatHea lang gefisasetl , so verlangt doch nach
kurzer Zeil der Anschauung auch der Geist seine Nahrung, da

ja die schonslp Deroralion für sich allein nicht im Stande ist,

einen halbslündigen oder noch länger »älirenden Act hindurch

das Interesse rege zu erhalten. Aber weder Test nach Mosik
flehen mit dieser Augenweide in einem annlherod iMMfan
Verblllnlsse. Di* Handlung ist in Kärte folgende:

Sciodia , der Minister dea IMgs Alim , Habt seine Nioble

•Ma, alaa Prisetwin daa Imtm, hal aber aiflduaa. daaa dla-

' TImur stellt

I Liebe gealeht , aus

ibren •otweiehendea Reden jedoch die Beslitigung seines Ver-
dachtes entnimmt. SiU «elbst gesteht, dsss tiglich zur Zeit des

Abendgebeies ein junger, schöner Mann zu ihr von Liebe

aprieht. Hierüber in Wuib enlbranot, roA ScindU Priester and

Valk ia daa Taaipal, oa» Mla •

fluchen der ehrvergcMeoen Priaalaria ; da artSal aus dar TM»
des Tempels das Abendgebet, es (MfiMt sich das SanetoarltMB aad
es ersrheinl — der KnniR Er also war der Cnhel>,innle . er

kommt, Sita zu seinem Weibe lu erbeben. Priester und Volk

erklKren jedoch seine Liebe als Verbrecbeo, das Alim nach Ti-

mur's Ausspnich nur durch einen Feldzug gegen die Feiode

Indra's — gegen Mohamed's Schaareo — sühnen kOnne. Alim

verspricht, ins Feld xu xiehan, worauf Timor ihn segnet, wib-
rend Scindia Rache scbwOrt. Letxlerer hllt »nch seinen Schwttf

,

Altm galaogt In daa IMa dar Sallgea lai Paradlaae, findet aber

an dieser Seligkeit kein Wohlgefallen, sondern sehnt «ich nach

dem Leben und nach Sita zurück. Indra , der Herr des Him-
ineN, erhijrt seine Bitte und ge^tallet seine Rückkehr zur Erde
onler dein Vorbehalte, das* er seiner königlichen Wiirde'eot-

kleidet bleibe und das* sein Schicksal mit dem Sit«'* veriwndea
sei. In »ein Land zurückgekehrt , mnss er sehen , wie Scindia

als König mit Sita einxiefal, wird jedoch gegen die Angriffe dat
Braieraa dargb dia ia aaiaaa Brajbaiaaa atoa Fflguoe daaWmf
Mia afbMaaia

an; die gaplaaie

Daxwlaclientreten vereitelt. Sil* entxlebl sich SHndia, der i

Rechte an ihr geltend machen will, durch einen raschen Doleb-
sloss, der zugleich Alim den Tod bringt Beide slerlien in Ver-

jürkung und gelangen, vereint in der Sciigkoil der Liebe, in

das l'jrjdies. Mgr siclu, die Grundidee der Handlung ist nicht

gerade uapoelisch ; behandelt von einer gewandten Feder,

vielleicht im Gewände einer epischen Diehtuog, wiirde sie mög-
licher Weiae eioe gltiokilcbe Terwertbuog floden. Auf der

BObaa aad ia dar vorwOrflgaa laariMlaag ualerticfl diaaa

Tota AHii^
lieben Wirkung nicht erwehren und unwfllkMMl Mngt sich

der Gedanke auf, dem Dichter habe die abgedreeebene Lösung

de* dramstiachen Knotens durch eirnniligen Tod des Heiden

nicht genügt, wesshalb er denselben der Originalitül halber

7weiinal sterben llssl. Oie»e Wirkung ist aber wesentlich da-

durch veranlasst, das« Alim eine Figur ist, deren orales Al>-

treien uns schon rollstSodIg gleicbgiltig ist, weil ihr die Cha-
rakteristik fehlt und weil wir eigentlich gar nie erfahren

,

sie zu dieser Heldeorolle iMfÜbigt. Man begreift eben dar

aaob aiebt, aaf

lieh erMrt. « aMRaaa aaiM«. Dad docb ta« Ia dar tiia t

die SeligkeH dea Paradteaaa laiatblaidaB Uabe ala darittaiaa,

poeli*cl>es Motiv, das, wenn •*, statt nur kuri herOhrt aa
werden, mit Geschick ausgebeutet worden würe. für den DMk
ter wie für den Componislen reirlie Gele^ciibeH zu hbthsl

wirksamer Knlfallung dramalis<lien Lebens geboten hätte.

Wiirde der Dichter des Künigs \on Labore« jenes Motiv ge-

hörig verwerthet haben, dann würde man es ihm auch gern
Teraeibeo, das« er eine Seele, die nacb lodiaebem Mythna daab
aar aaf Brdea aad weil aie da

Der Mangel an dramallMdier Gestaltung macht aiob eaab
bei den übrigen Personen nur tu sehr fühlbar ; auch SHa ban-
delt nicht, sie lebt nur; zum ersten und letzten Male greift

sie in die lliui Jlnn« ein, indem sie sich den Tod giebl Scindia

i^l ein eifrrsuLljliKer und egoislLschcr lnlrli^Ja^t. dber i.ein tra-

giacher Held ; da eine aetche Figur acboa xu lautend Meten auf
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der Biilirie sich beweiile, vcniiiiK' i r iri iiris wcili r TheilnahoM

Qocli auch Abscheu zu erregen — er ist un», wie die Andereo,

(Mobgiltig. So ist der Eindruck des ganzen SuieU tin indilfe-

rrater ; kaaia bat einer der rüof Acle begonoen uod dia prKch-

U§ß DcoonlioD ihre Wirkaog geübt, b«mlicbUgt »ich noeer

I 4m 8«flUil dar IiMi|«w«i|*. INc AminiektweiM
Nihit wfUaB «Irmm gftattn Tb«a« «ifiMboua^

4m UabarMtiMra (Perd. Oambart) aehrcibeo ; eioem tnntü-
•toehan LlbmUiMa Im, w«ai|M«M lueb bisbariger ErUbruog,
eioc so pbiie ud iMMarM, Ja «II Mftol» OMiM aieht w«M
zuzutraueil.

Doch DUO zur Besprachuog der Uusil. wozu wenige Worte

geniigan. Die Oper aühert sieb in (ornicller Bezieliung der

neueren Richlutig; sie eotbklt nicht abgeschlossene Nummera,
sondern eine mit der Handlung fortschreitende Mosilc , die nur

an wenig Stelleo eine gewisM, imroerbin freie Form aoniromt.

liir AiwUitttiin dM DabrigM ra dioMa, dOrlto d«r Haapt-

nnwlMeh im dritlaa md vicilaa Aol« fOrAaderM waoig Raint.

Wenn oben gesagt wurde, diese Musik lasse von dem duftigen

Hauche morgenlSndisoher Sajie Nicht* erkennen, so rechtfertigt

<irh die.'ie'i l'rlheil im lliiiblirk auf den Mangel desjenigen Ele-

mentes, in welchem die l'oesie der Musik überli.iiipt liegt —
des melodischen Heizi";. Ks isi du ^er iinverkennb,ire Mangel

umso auffallender, wenn man badeakt, das« gerade io der
Melodik sonst die SUrke der fraaaMialMa Toodiehlar liagl.

war« di« Opar oaota diaaer Riehloai Mr al

üiaardirfMgai

[ aof dia Sohollafa Aodarar aiaui,

bezQglicb Maaaaaet'a gilt, würde gut Ihnn, wenn er doch we-
nigstens di« «orbandeoe Fundgrube reicher Melodik ausbeuten

wärde. Im «König von Lahoro> jedoch Tindeu sich nur Repro-

duclioaen trivialer Auswüchse, nu lil aber der (ienialil^il Meyer-

beer's U. A., und der SiinppfL-r <iiespr .Miisili scheut sich nicht,

bis zum Ausbunde de>i Leichtsinnes eines Ollenb.irh herunter-

zusteigen, ohne aber für das Pikante uod Rei'endi- ui der Musik

d«« L«Ut«f<n «te V«naiKlnii« aoCnwaia«« ood oba« aatttrlicb

4>utk dl» OMilaat ni «akii«r PriraUMI

aodi da« Orabaalaf ! «Inar dl

Iwack« dienenden Weiaa zu bebandeln ; es gebricht aber seiner

MnMk glnzlich an Innerlichkeil und an den Vorau«.4elzungen

einer echten und wahren Jr.inulischen WirkunK Die Dichtung

bietet Dicht sehr viel Gclc;;eiiheit zur i- nif.iilung dramatischen

Lebens; aber sclbsl J,is «cmne Gebotene l:isst .«ich der Com-
poDist entgehen oder gerülh mit seinem Ven-uche, eine Wir-

kung zu erzielen, so sabr ins Triviale , dass er in dieser Kin-

«Mtt «MoBtor ailM l>a|«w«i«n« übartrifll. Naiürlicb iMm dl«

Wiabu« Bwnbl« Ol«lg«rB«e«o im Vr "«1 «ioM
nd bemfl aieh dar UiytluM ibariiaai« init Varllab« In dic«Mr

TMrtalMh«ll«at «dar «aak Im TMm. Mm ma% billis daribcr

erstaunt aaia — aber aa Üial lielt niolit *«rb«bl«n , daaa dl«

ganze fünfactiga Oper bemerkenswertb« Sielten hOchatens zwei

enlh;ilt. einen anm'jlhipen, stKunjung«» olk-ii Zw icK'-siin« zwi-

schen Silii und Kaied im iwcilen Acle, und diu einen Theil des

Balluls IUI irilli-n ie bildenden Variatiuneti über eine Hiiidu-

weisc uut einer nicht uninlereasanlen Abwechselung zwi--chen

Dur- und Molltonart. Im Uebrigeo erhebt sich die Musik in

Ibreo b«8l«a Tb«il«n nicbl über die Stufe das Miltelmitsaigeo

and G«wUilielM* oad ttofal aar HmorbelMnt waiierar Bio-

Ii ittaivadar

kl worden. Herr

• ab AIIb aalwi«feail« aafir n vtal Kraftaoalreagung,

was ein nicht zu seltenes Deloiiiren null .i ifwiirts zur Folge

hatte. Krau Wekerlin wusste durch ihre unvergleiclilicli schönen

Töne und die Meisierschafl ihres Gesanges der Partie der Sita

fio viel Reiz abzugewinnen, als nur überbaupl denkbar iai; der

Dame ist jedoch der wobigameint« Ratb zu artheilao, in lolar-

d«r BriMlMi« ilirer iMrrlleh«« atlma« di«a« Rh««. mH
w Caai^iiilil «ia yatHladaiaa mr awaddicli« K«h-

len Hiebt an d«a Tag la|t. a» «dl«« al» irti|iiel» ta tlti§m.

VorxSglwb war aaeh Harr liiafcmaM al» Stiadia: da« G*-
annteo standen die übrigen

Ballst wärdig zur Seit«.

Utitr

da«t mt OBlY«faiaia«« ioi Mwtang IIIS «mI It76
a BrOKobQre dea Praf. Kraua 1«

tSpfung an Kraus hat ein Schrifichea

von HanaMOttar, weiebes im vorigen Jahre in Köln erschien.*)

Gleich Kraus belrachlvt II Müller ebenfalls einseitig die bil-
dende Ktin»t

, deren besondere Wichtigkeit und Vorz üge er

Dicht oiiide wird un» vor/uhjllen. so d.i.ss ioino Brünliure im-

merhin aU Lobrede auf die bildende Kunst belilell werden
kttonle. Dieses liierarische Product ist offenbar das Erzeugnisa

eines jungen unreifen Aulora, viallaiafat aaia KraUing. nanhaiti

darf man sieb aocb nieiil wmlw , daaa «r mMaridtali tai

daa Bora jaaar Tbarao iMM, w«lfliw «albat aebon IBr di«

fordern. »Unsere Gymnasien dOrfon nicht langer des Xstheii-

scben Unterrichts entbehren uod müssen unbedingt die Kuostt-

wissenschafl in ihren Lehrp'ui uirnrlinien • Also unbedingt
müssen sie dies — d.n i<t ilnrh ilmliRii f{enu«. Nun, was un-
bedingt geschehen 11111^-, d is w ird wenigstens in seinen \\>|L:fn

und Zielen so klar torgezcichnet sein, dass gar kein Zwetfai

bestehen kann. Unser junger Kunslreformer bat sich abarUf
(«in Alter wanifiiana a«cb voll« MaivaMt bawabri,
fSbrt unmiualbar tmt eM al«— di«

M ««all mtM 1

.« (8. IT.) Mar fördert mm
die Zataaeong einer neuen Sache mit dar grBesten Beatimmt-

bett, weiss aber nicht anzugeben, wie man sie , einmal zuge-

lassen, behandeln soll ' D.is isi em neues Beispiel dos jir.iiiln \c i

päda(;ogis<-hpn L'nfiins, welcher nunientlich an unseren linln ren

SL'tni.eii t'irii.'1'ri....eri ist. Diese -( liciiien nur noch Versuchs-

felder tu >etn ftir unreife Eupcriim iili-. und schliesslich muchle

ea in der Hauptsache wohl darauf Ini.iiis laufen, dasa unsere

Jungen AeallMüoaaae , die vor lauter KunalbuaMwM in den
«xaeten Sindiaa kainao festen Grand gawoMMi hak«!, hl Ant

Dia OymoaaiiB «i

I, M wahrkaH sn«aai. Wir 1

mebr anf Entlaatnng denken und togieieh «ttf

altbekannten Grandlagen dieser Scholen.

Was die Kunst bildung der Geleliriensrhulen anhingl, a«
wird die bildende Kunst niemals üher den üblichen Zeiehan-

unlerriclil huiausL. .mui-'n kuririi'n. und dieses Zeichnen ist ent-

schieden dann Am niitzlichsien, wenn es nicht die Kunst, son-

dern die Mathematik und Geometrie ala IhreeigenilicheGrandlage

ansieht. Alles Weitere muss sieb erat spater finden. Es giebt

alterdinga eine Kanst. in weiche aiKb scbon die Gyanaaiaataa

raehi ll«r «itialBbrt ward«« kflaalaQ md aalllMi. io di« «i«

*] •etraehlnngen «ber daa I

Hana Malier. UMn, UngaMd. 111t. «. Ml
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ancb unter normalen VerhSlIoisMO io solcbMO Grade eingafübrl

•iDd, abw 4iM kl idU di« liUÖ«od« Kumt, Modwn di« mu-
•tkalUebt. PflrM NHft briafi 4w Koab« w^hOTw,

mKOmmia» OffM nH, dto ktera

tM 4i» Aaflbrdmng , diM* Qtb» d«r

Natur nicht unbenulcl la laMM, ist um so dringender, weil

jene Stimme in ihrem eiitenthOmlichen Jugeiidrelz schon nach

wenigE-ii J.ihri n MT^-rliH iiidot. Diese Gcsangsfiblf^keit der

Knaben, welehe die iler M.idrlien im selben Aller unvergleicb-

lieli überwieul, isl das crsle tiirKlIeriirh-seeliwhe Aufleuoblfu

des Lebens ; an die Ausbildung eines solclien Materials lassen

ich Dinge knüpfen, die für das ganie Leben wirksam bleiben.

0«r OifMtind M io »üwr voilea Bedeolung noch Diam«!«

paSiMd whnat^aad fibar dan moalkaliacben Dolar-

rtaM aofaMrm titanrtrt%M GynoatUo aprieht deijenlia,

w«M»ar ihn nMrt lodani kaM, um NthiMB fHaicirt, «ni aieb

Dieht uDDtMblg anriüregeo. HoffMlIteh fWfd—4M Balfftudail

doch einmal die Augen aufgehen.

Was nun nach H Miill. r > Arl^irbt schon für die 0\ tiinrivien

gellen soll , das findet n;iliirlii li m verstärlilem Maasse seine

Anwenduni: .-uif die Univ^r^iiiiten , die einmal in OeutschlanH

das Hauplsrhulpferd sind für die l'rojecte unliUirer Köpfe.

Auch hier boren wir über die Sache und die Art aie SU lehren

nicht» als »chöngeislige Hedensarlen . l'm solchen Preis wollen

wir nicht mehr, sondern lieber weniger Kunst. Eine beson-

dare Marotla dar Galabrtaa diaaar Art iil aoeb dia, daaa aia

aUM aal da* GalahrU— waa dadi aitnÜMi MT ihr Nd aita

ktaala—, atohl aof Thaada, UflhaU «ad IrMk 4a» Warlk
ksaa, aoadar» «Maiabr aaf dia Vrakla, wla daaa attek larr
Müller den Einfall hat , srhon durch das Motto twnes Sobrifl-

chen« J!U verslehen zu «eben dii** die Werkstatt des KQnsl-

ler^ em lie>'.eM'r l.elit iiiri^lc- '.ci , al^ 1 henretikcr iiml KriliLer.

Also müssien atirli ilie .Sctuileii o (iraklisrh (avien, meml er

in einer sieb gleirMileibemlcii N'iiiteliit. Nun, das haben sie ja

'gethan, namlicli In den auf Ansobaulioblieil nnd Beispiel

Elementen, und weiter kdaaa* aia Mafia nia kommen.
Diaalaxiga Kuoai, wakba aaf Oyaaoailaa aarfnaat prakhacb

aaiBaad dawnoaiiadlla» hkMia IHbraakaa» ia aiaa gwaaa kflait-

I OaKiltaat, M
aachbaltigeD Reformen lu wage bringen, wohl aber manchariai

Schaden venirMchen. Welch ein gefShrlicher Bombast hier

selbst über Nebendini;r- .< i^^^kramt wird, ilie mit den lliirrn

herbei Kerogen sind, davon erhalten wir auf -Seite ( i und (5

ein l'rnhrlii-ii Nachdem di« Abgeschmacktheit \ur)(ebr.^rtii i>t,

das« es >tor Allem die bildende Kunst* sei, welche »den

CoUurcaaland eine» Volkaa kennzeichnet« , wird fortgefahren :

»Ja, sogar die Nalurwiasenschafl bcfasst sich mit der Unier-

aucbang der Kuoslerscbeinung. Profeasor Karl Bernhard Stark,

waMMr in Jabra l«7S a« dar UaivanMU Haidalbafi aioa teaff*

la, wla dar aalvaraalala TaHralar dar baaligaa Nator-

fMaehoag, Helmhollz, zur Darlegung des tief greifenden Unler-

aeUadaa der Methode der nalurwisseoschaflhchen Induction,

wie der Arbeit der GlmvU '- wi~s,'risr|iaften, den letzleren gegen-

über der rein loxisciu'ij Inii i' Iiiiii, eine künstlerische zuschrieb,

eine solche, die auf |i'iv< hiilij(.:i^'liriii 7,iiii4;ijfiilil, ,iiif einer feioeo

und reich ausgebildeten Anscliauung der S4.'elcnbewegU0gaB

daa llanai:ben vor Allem ruhli. ;S. I i— 19.] Wie wicblic ^
m Bichl, dass wir dia Voraamao einaa HaideHMfigar Profaaaora

abat allen gonali|aa DawWadan gaaaa und ToHaUadig arfab-

lao. Uaiar daa «anebiadanaamm (iabi aa ataaa, dar aaob
la kalaaai LaMoaka gaougaad aaalfäirt M, nd dao mm im
Sireberstil aaMMB paaa> OaaaMtaCiui aehaiot oaa ein Mutar-
balapiel daatriban aa aaia. Wir wardaa uos oiebt abmObaa.

dan Sinn dieser Warta i

Suada aaia, SiaalaaM aa

sifea , deim wer möchte !
I Mar fibar da« aaaircr-

Dob all Worii
Das aoll «ia caaroMoMiaa Lob aria OBd M Mk daa tmde
Gegentbatt. Barm HalaMla daa grSaataa Nalarfoiaebar

unserer Zeit zu nennen, wagen selbst seine begeistertsten

Sobmeicblar nicht ; so m>.i$s er ihnen denn der universalste

sein. Nun ist aber Cniver^.iliCii im rein Geistigen immer nur

die natürliche Folge innerer Gnisse, wenn sie einen hohen
W erth h.ibp-n soll. So isl Charles Darwin im organischen Ge-
biete universal, so war e« der ihm ebenbürtige Robert Mayer
im machanisehen. Beide beherrschen ihr grosses Reich wabr-
baft voa aioa« Ende itim aadam nad habaa aaob aad aa^
alle Folgaroacaa gaaecaa oder doch aMgadaaM, wakba aidb

aaa daa «oa ihaaa «aÄiadoaaa Otaadgaialaatt aigabaa ; all Ihr

WiM« uad LaKlaa alabt te aiaeoi aolbwaidlieo lannana
baafa, bat oiaao fealea Miilelpaokt, bildet ein geaehloneaaa
Game. Das ist wahre UniverMliUl. Helmholtz dagegen bat ia

versc hiedenen ("iel.iielen
, die in keinem geneli^rhen Zusammen-

hange stehen — im riii'cli.uiisi hen und im organischen , im

philosophischen und im ^isUieiis; hrn — Nütxliches geleistet

und zugleich Confusion -mgerichlet, so dass die Scheidung des

Weizens von der Spreu für die Arbeiter in den einzelnen Ge>
bieten keine erfreuliche Aufgabe ist. Das ist Poly-Wtsaenscbaft,

und dia Dniversalitit dieaar Art ist von einer Höbe, weiche

aicbl aotferol aa «a dar aadaraa biaaawiebt. Ibrao OipM
bataiearit eiaam aaalabaadaa Mim
abaaa, abar oicbla irfceaaea Wm aad dar bei

)

traiao «Wlg io Doo« aieb a«MM. Bio aalebar Doatl IM dia

Ansicht, das« •künstlerische« Induction und »psyrhotogisches

Taktgefühl« in diesen Wissenschaften etwas auszurichten ver-

möchten. Wer als naturwissenschafllirlier (lelehrler etwas

Künstlerisches in sich entdeckt, der map sieh il.niureh ausser-

urdentlicb geschmeichelt fühlen ; benuKt er es .ilier als ein

wissenschaftliches Hülfsmitlel, prtgt er es gar zu einem Postu-

lat, einem Grundsatze aus, so zeigt er uns nur, dass seine Bnd-
gedanken ia Ooitlaibeit verfUeaiaa. Das eiosig Botale aa dam
besagten aUhMlariaabaB« Daaat W dabar dieaaa, daaa aa abl

in. Wir kaoalaa äa«

das »Taklgafabl* war — er oaaala aa aber baaabalden aeioe

politische Propheiengahe«, mit welcbar er nalflrlieb zu jeder

Zeil die scluverslen Nüs!>« knacken konnte. AI* dann aber

wirklich eiiim.il eine sehr h.irle Nuss zwischen seine Zthne
kam, br.irheii diese Ziilme, doch die NüSs hlieh heil. So wird

CS auch Herrn Helmholtz bei allen scliwierigen Fragen mit

seiner «künstlerischen Indoetion* ergehen i Ich weiss es nicht—
iah kaoa daa aieltt Uaoo*— diaa wird vorkomroaadaafalla oacb

Bailebtlgaaf• In
vorigen Nummer Sp. IN, Z, •
lies: •DarWagiilssaNii.

WatiamParaaiaila
aMttaOarWagM

Digitized by Google



383 — 1 879. Ni . 24. — Anzeiger der Allgeoteineti MusikallidiMi 14.
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md WintnrUnir.
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Pianoforte und Blasinstrumente.

Mark.

r, Fmt«., b in liflM. PmimmmimMI*. lAwfMm
Papaitei. Op. <«i.) Conecrt EitU« t,S«

I
Partitur and OrcbM4er«Uinm«ii sind in Abschrift tn

betteben.

Uckea, Fr., Op to km Chleniee. Orri ToabiMar. Cmpl. t.st
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N(i. i Auf dem Wotsfr K>n ihc »stcri I,H
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lere r OOd Jos. W <' r n 0 r
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No. S. Adaftio. Au« dem Sextett für Blatinilramente.

Op 7t »,S»

No 7. Allein-rtln qua»! Andante. Aus den Bagatellen für

Clnvirr. 0|) Sl. No. < t.S»

B««tk*TaB, L. flar TauMaka. ia>« fol^e.) Baartaiiat
TO* H. M. SokUuararMii J*«. Waraar.

tun I. CaaipM t.M
No. 4. LarcoaatderClavIantMli. 0^1*. Ma.1 . .

No. 1. Menuett au» daraalbaa t.ii)

Heft II Ccvmplet 1,0»
Nc>. a t.nrKo 3US der ClavIerMoate. Op. 7 4,Bt

No. t. Menuett an« der ClavIerwMiala. Op. 14. No. • 4,H
j iMiw^ op. i. War Mato ia Foi» ataar «aaala . . t.M

No. 4. Allacr« . . JH.tt | No. I. Bekana . . . I,M
No. t. Aadaala . Jl 4.sa | No. «. Aaada .... «.a*

, Flr., Op. Ta. AaflMMMi. PtatTwitiHaf . . . M*
No 4. 8oramerabend PaaMMT^-Svaalai) 4,ia
No i Auf dem Ws«aar (Ca Ihaapolar) 4,10
No 1. Kirme» {Tbe Fair' t,M

Meiart, W. A., Ptif DiTartliiCBaati für t Oboen, t Noraar
and t Fa^ail«. Bearbatlel von H. M. Soblellarar.
Ma. 4 Ia 9 * 9 % • » • ........ t,ao
Na. 9IbB «...••.«.....•. 4(S#
No. I tn Ba 1,(0
No. t in F t.to
No. 3 in B t,50

oiart, w. A.,DralTaaftlaka. BearbeiieiaasILILBablat-
tereruDdJoa. Werner Complel t.SO

Na. «. Adaalo aoa dar Sareaada ia Ba-dar flbr Maa-
inatniiaoa*a t,a«

Ha. t. Aadaala aw dar «araaado ia C mtU tU Bka»
iMlraoMalo «.N

Mdi. |. Andantp iratiogo aus dem xwetlen Diverliasement
lur i ütuen, * Horner und t Fagotte ... t.St

KiMrt, W. A., Oni TtMtlak» (%Fol|a) aaa dao Streicö-
qoarteiien Op. •aofftoMal aaa M. Baklattarar aad
So*. Warnar.

No. 4. Poca Adagio 4.M___

aaa HL M.
Soblattäraraaii Jea. Waroar.
Ha. 1. Attila. Aaa tum Tmatt Mr l

llwli Baia. Op. 97 ... .

No. i. Ad*(io. Aaa daai Snitott Ar
Op. 71

No. 7. Allegrelto quaai Andanl«. An* den Bagalallaa Mr
Ciavier. Op. II. No. S

KBekaa, Fr., Op. 7«. ia Ckteiaa. Drai ToabiUar. Caaapl.

No. I. Sommerabeod |Summer-Bvaala|)
No. *. Auf dem W««»«r On Ibe waler)
NO- 8 KirtT.i:-* Um- Fall,

Haaart, W. A., fiafi
und I £agoUe.

No. 4 in P
No. < In B
No. I in Et .

Xoiart, W.A.,SraiTaaBtiaka^ aaaiMMwaB.M.Bakta»>
tererondJoa. Werner.
Ma. 4. Adagio aaa dar Sareaada <a Bi-dnr fBr Blaa-

loatnimente

4,»a

,»•

I.M

htr • Okaaa, t HOiaar
aaal.ii.SaktaUarar.

• • • • • a

••••

BMtkoTcn, L. vaa, laaa Taaaticfca.
üchlellerer un<l Jo». Werner.

No. 4. AduKiii I anlabile. Aua der Sonata polbMiqve.
Op. 41

Ma.S. AdaglaaaadaaiTacaottnrtOkaaaaailaBUaek-
liora. Op. BT

No S Adagio. Auf dam Saxtatt Atr Blatloalnmieola.
OpH

No a. Menuett. Au» den MenuaMaa Mr Qtpimlir. Ha.t

4.M

No. 7. Allegrelto quaai Andanla.
aaVtar. Op. II. No. • .

No 1. Cealralaas. AaadanCaiUrailnnn rurOrehaiiar.l
Ha. 4

'

Na.t. GmHb
Na.?

ttttknm. Im mt, TmMk». jg» rolga.)
«aaB.ll. SekloUar^raai Jaa. Waraar.

Halll. Ce4nplal

No. I. bffo aaa darCtovtanoaala. Op. 41. No. I

4,1«

4.1«

1h.$. ta»t> aiw dar Clailanaaali . Op 7 . . . .

lla.4. MaaaaH aaa dar Oatlmwaiii. Op. it. No. •

i—j>W»A» 0|k.N. t—t »r 9mm nii^mii
daa OSakaalata. nailiiaaaiai aaa H. IL taklottaror

(Partiior und OrchettenllaaMa Mad Ia
~~

)

Haaar«,W.A«MIMMk•auWM«o«& ll,t«klat-
larar aadfaa. Waraar.
No *. Adagio aaa der Sefaaada In Ba-dnr fUr Blaa-

inatmmenla
Nn f. Andante au» der Serenade in C-ooll Ittr Blaa»

in»lruinc:ilc

Xosart, W. A., Ural TtMttck« la;« Falfa) aaa daa Mralak-
- ~ -

-
'>«aBll.ll.8aklallar«raai

4,B«

l.S«

4,l«

«.H
«.M
«.M

9M

«.M

quartellen Op. «4

Jos. Werner.
Na.«. 4.»«

VcfkfBT : J. RicMr^Mfnnaiui in Letpais and Wiolertlnir. — DtmI
CipailMoa; li«lpilB,Q«««MiaM« «I. — Rcdaellaai
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Aufforderung zur Subscription.
Mit nficluter Nammer schUesst das zweite Quartal der Allgemeinen Musikalischen Zeitung.

Ich ersnelie die geehrten Abonnenten, die nicht schon auf den gansen Jahrgang ahnnriirt haben, flm
F.,-::*fiiiif-'fr :i".f ^i-,- n

, r • n 1 1 ;
t i i

_r •,,
, f -1

,: 711 wollen- J. Rieter-Biedermann.

Die Hamburger Oper unter der IMrection yon

Die Slr<>iiiRlr>itr<n um die Oper ood die viterstld tischen

Wirren werden dem Eigenthüraer dieser Bühne, Senator .Schott,

KhoQ oft den Wunsch n»he tcrlegl lijl>on. \i.>n der Leitung der

Sing'spiflp hefrcil m werden. Mit dem KInIritI ruhigerer Zei-

len nullte ie\n Wunsch wenigstens voriSuOg in Brfüllang gehen.

Die Oper («mU im deulKben Pablikum immer mehr Grund,
mit jedem Ukn atrömteo ihr auch ron Seilen der Musiker

n. Dm Ini. wnliminUk» Ubea trat ^tesa

•elnrait-Wolf«nbOUd, dlrigirte di. hertogilche Op.r meiiler-

kalt and componlrl« Originalwerke für dieselbe nach Texten

de« dortigen Hofpoelen flr.--.~,iti J . hatte auch im übrigen so

ziemlich alle« w.is tim Leben angenehm raachen kann, nur die

Zufriedeiiheit frhlle ilirti. Dauernd gefallen halte eii iliin noch
•n keinem Kleck der brde, und «r war weiter herum gekom-
Bten, als irgend einer Miaar musakaliechen Za4tgeao«Mn. Auch
war er klüger, erfahrmier, weitsichtiger iJc ai. atl. : dMbdb
tieaa ihm überall ao Webt die BMchrinktiMil vordM Kopf. AImt

I Ort gib w aal, ohaa da« ar daaavai

Ma. Irwaia
r,Jaflilir TiHl«rt<ir,

Diart sa .afWadaa
Der Weggang von Braaa«chwaig mttai ihm om so leichler

geworden M>in durch die verlockeode Aussicht , das gröMie
norddeui>chv Sinnttheater aoumachrinkt in «eine ll«nd m he-

koRtoien . Er verband sich mit einem Jacob Kremberg und
pachtete 169.) von Schott die Hamburger Bühne. Jetzt war'«

aber plötzlich vorbei mit der alias Cemülhiichkeit, in welcher

brava OrtA-Orgaoialen di« Opera laitataa , und mit dem bc-

blMfiB aaUaaUariacbao SiafMnis, «on

I VW viftua asBviav ^

ar« balilatt aad ai

•Dar voUkoiD-

4ia voa fliB g.-

lioae baadall, wia fblgt.

•§ 7. Ein Vorsteher daa Chan BiDaa mit nngMwaogenen
Lobsprüchen nicht faul aala, soodem dieaelb. reichlich an-

wenden, wenn er bei setix ti Unlergehenea Dor einigermaasgen

Crsache dazu findet. Soll und muss er aber jemanden einreden

und widersprechen, jlsdeno thua er dasselbe zwar ernsthaft,

doch so gelinde und höflich, als nur immer mctglich ist. Die

Freundlichkeit hSIt man in allen Standen für ein« sehr belieble

uad atetrtiHoiw Tagaad:

M. M
dia gaiiaaMaia InHihafUgkeit aod ganaua

Pflicht mehr Dienste, als die gar zu grosse Varlraalicbkatt.

•§ 8. Per ehiiiilige Wolfenbültelscho Capellmeister i. S.

CousRcr Uev,i..s m ijir>em Slurke t-nie G.ibe, die unverbesser-

lich war, Lij 1 Ii r.ii'Khen mir !;.>rli tiio wieder aufgestosscn ist.

Er war unermüdct im Unterrichten , lies« alle Leute , vom
grttasesleo bis zum klalnstra, die unter seiner Aofsidit stunden,

>a sich ia's Haos kommaa ; aaag uad apiaiu ihaan aiaa Jad.

Note TOT, wi. M> aia gara IwapagabraaM «iMa woOla; aad

TtaMeaai
so zitterte tuiil bebte Inst alias vor ihm, Dicbl nur im Orcheüter,

sondern auch au! ticiii Schauplatz«: da wurste er OMincbeni

seine Kehler mit solcher empfindlichen Art \or/.urijcken, dass

dieiiem die Augen dabei oft übergingen, ilergegen besSnfligla

er sich auch aUofort wieder, und ^ucllte mit Fleisa elDe Oa>
legenheit, die beigebrachte Wunden durch eine aasaaboMada
Hönicbkeil zu varbiadan. Auf solche Weis« führte er ;

aaa. dia «or Um aiaaand haOa aagwlfia düilBa. Br

idaraa Oalagaabailaa IBhrt MaHbaaaa Ika

dar albraaplbfla«, Art. Kraus., varglaiobl ar Iba mit Aodrea

dal Sarta, awakhar daa Kaphaala uad Jolii Boanal Art ao gaoaa

UV.
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Copie für ihr Original unben>, und sagt: »Krause iMlIt 4to
G«*chicklichkRii t. Bx. eia Stück von Carissimi so aufnifSbrea,

als wenn iho^er selber dabei dirigiri bitte. Das heissi : in des

Varfmwi Gcdialna «iadrii^o. Joh. Sigion. CouiMr wtr im
MMmIM Ond «ia WiBfcw oufluliMlMr 8artc.t (Bhraapfurta

8. US.) IM Im «iwr «^»m UlMMbaMlmilMus fahUdo«
•r dii dMh Imnr bOTrUto ViitaiHiiBC^ dlHM WertM

:

iSb deo Opm «fflilir «r [nimlieh laUbeaoD] orsi , du> fhm
Melodie, Leben nnd Geist fehlte : b«vortb, da der unvergleich-

liche Di recior, Johann Sicgmurid Coihkt. c.\ie bisher unbe-
kannte Art lu singen ciu(uhrti< uiiJ suh äu^iserst angelegen

sein lie««, in der praktischen Musik allv^ zu verlMasem , und

nach dem ächten welschen Geschmack einzurichten ; de»halber

ihm auch,, und dass er der franlzösischen Manier [>lo Inslru-

DMütalaacbnnt — handscbrirtlicber ZumIx] zugleich sehr zuge-

llno frarnaan, bUiig «in gross«» I^b gebühret. In der Direction

MtiDHMiiiancWahwiiiefaMlim. Tor winar Satt war der

C^MBoMfilir J. O. Cawndl 4a« MiNlfcinflw dar Singspiele

vorgesetaat, dar anoh daa aattiga. «acb daaialigar Aft, gut

genug verilflhlato; allein, wie naehgehends der Rrfladungs-

vollc Keiser hervortrat, fiel «I is alte W.'siü Inl irrli f;isl g:iiii-

lich weg. und wollle nicraanJ \Na> audt r> liurtii uJiT iiiacheu,

als was dieser galaritr C'jrii|iuijisl .i -el/l lialkM Ehrenpforte

S. 189.) Mau kann aus diesen Worten leicht orralhen, dass

die Hamburgilob» NhM fllsar wHialMMIISIWlIaB Zatt Ml»

Die neue DiraeUOD baswM IkrWMk Kit einer neuen Oper,

watoha Knaiar wgoiilrt—dIwiwd gedielikt batto. MmUm-
•M, «daher dtataa im aPMriaiaM bariiMtl, aatat klaaa: aOto

MM 8las>Art wnde m diaaar Z«R ai^aflihrat, Md Mosten

dl» iMaalaa Slager SehOler waidm.« (Hnallal. Patriae 8. 1 8 1 .)

Dieses Werk w ar

53. E r in do oder die unsträfliche Liel>e. IncinemSchJI-
fBrapiel auf dem Haroburgiachen ScbauplaU vorge-

stellel. (istt.) TextbMb iGadrMkt iuMr l«M« vm 1t
Bliuero ; Vorwort und > Aela. 4 Vanmdlm|aB. M Artaa,
14 in der Roadstfopbe.

Das Vorwort ist meritwdnUg. Bs enthiilt eine pompös«

i»M»wi>h» Kuwar'a M di* GUidtigBlliB, dann MbOir« ihaa

LaibMi, dhrdings nölhi|er «w, alaJamb Munr. Wir IImIIm

m Mar vtlaandi« mii.

•IlSebtige^ Glück I

Du
Oraaaa BBn%ta aBar irrdischeii Ge>€)n<iiiT'_'

VahagraiSHeilia PQhrerin aller stcrLlKlion Münc hen.

VoariMUlicbe Behemchcnii aller zeitlx li< ri Z<if ille.

FBr dem uniMStlndigen Thron deiner beständigen Herr-

lichkeit, für deinem «lies was sterblich ist baaitiaadam Kdulgs-

SUm» dar Bwar nieiit wia JaMa waiim Madsaa mo G«ld und

WMUkwAm*. MBdara. «dl d« dia nMil^Mi dwrBagal-

iMcIhM Bid» bdhanMhMt, atia «ioar gafldgailra Ia|al b»-
aialwt, IBrdMiadlMB las (A fn dtoaam AogenMIok, wall dalM
Gegenwart nur augenblicklich ist, einen irrenden Erindo nieder,

nimni ihn an, uobezwingliche Königinn, die du sonst bist eine

falsche Verführerinn der Irrenden, sei ihm jetzund als einecn

Irrenden eine getreue Kiihrerinn. Und weil dein Wesen wie

dar MoBd ist, so 1.^^'^ nunnu^hr llL^'l»ll H"riipr als ein^-i \\ jcli-

aandaa sich zu ihm kehren, die bissbero gleich einem Abneh-

aaandan sich von Hub fawaiidt habon. Zwar acbreokel mich

Mtt wwlc daaa «iMr «m dalM« pMaNaatan SdhMo , deo

mr dar Q«ial darABnalliMriabMidMHMbdbardaia Ttr-

Indarihbar MdUk aMh wälllicli mgalriabM, dIaaM Aon-
apraeh «m dM MaMehHebm niiM gagabM bat: Ba iiegel

alle.<i an der Zeit und am Gl Gek. Ich sillf« waua lab daraa

gedeocka, daaa uaaa«' gebrecbUcbe« Geachiak «laaai «WaadM

TllWnen und einer unerbillirheii Herrscherin iiiiUrw orlVi:

.

Was ist jener anders aU ein Kr^u^hmer Saturuus der &eine

eigene Kinder frisset, und d.is was er von skh selber zeuget zu

aaiaaBi noibwondigaa UnlerbaU wideram versftbrelT dar aalt

dar alala faaiililMbaaB ftdial das Todea die MaaaebM wia daa

Oiaaa abailbatt dar bÜ (lalobN PdatM m Aa HanMr^^lbr-
IM dar ESa^HebM PaBMa aad dia BacM-MafttadM HBltaa

dar Batllar aaklopaMT der sMne stets abnehmende Sand-Uhr
ao wol dam dar In Gold und Purpur aulT dem Thron sitzet, ala

den dar atnen groben Kitiel an Int vurliStli* Ja. der n,icbdeni

er die grßsscslo rngleichheil der Lrdcu unler wine Küsse ge-

bracht, küiu Merckmahl überlüs^l wer Cra'su^ öder Irus ge-

weüeu. Du aber, was bistu auch andcr?i, (vcrzeilio mir, dass

ich ohne Schmeicheley einer KÖnigioo die Warheit sage, dia

sonst gewöhnet ist auch too Königen, denen alle Walt scfamei-

cbetl, selber geaebaiaidiall tu werden) aU aina groase FObra-

riaa dar Blinden, aad elM bliada Fätarerioa der OraaaM, dia

gawfiaa UabaattodigkaH «ad dia allar «abaallndi«aia Oawiaa-
heil. Scbeioeatn nicht in der ferne «Iner Riain tu gWcbaa, da
du in der Nihe kaum eine Zwerginn bisit Du zeigest roa wei-
len güldene Hituo liriiil il i pleichsahm beiiil^'n

, welche aber

der Wind, der dein stets geschwollenes Seef?el aufTblSset, bey
deiner Aokunm verstoben, dasg kaum eines Sands- Körnleia

gross davon übrig. Dennoch aber i«t diss mein Trost wiederum,

dass du offi den jenigen die dich am wenigsten vermutheo, am
nlheslan bist, und deine Wohnung aulbchligest, da man nicht

einmahl deinen Durcbxog geboffet b«l, und muss alsdann dar

Sablflbr-Slab ainaa Davida Mn Zaplar, dar Fflaf aiOM iadia-

laM, 8BD Thnn, Ja dar Babhaataab alaar aebM m Ar aai^
zwaMBaadM Ad^haM nua KBai^ieliaa Parpar wardM. Uad
wall dann deine orllnihrln die Oalefanhell, welche Ja so

'I tinrll jN ilii sciljvt , Ihren Zopll nur einen AiiKenbliek . und

kaum zum aiidt-nii ihl darbeut, muss der Lntschluss einps n.icb

dir verlangenden, in j:i mi kc-chwinder ErgreiHuiv. :il> in ihrer

Darbietung bestehen. Liss derowegen zwar nicht mein Bitten,

weil du dich niemalils litssest erbitten , sondern die von dem
irrenden Erindo ergriffene Gelegenheit vor seiner umgesetzten

Hüllen dirh ein wenig auffhalten, daarit ar mcbt als eine g»-

pOiiekla Ran ia dar üaad dia ato atobnl varwatakM aidia,

aoadara ala ahi aM PatüM la IgfflM aatpBaltlar WiaebM
BaaB, atatt güHiar paMdi vni var aebMlIabM lafiaibwi
Pritobla traf«. Dtaaen Brindo aoa lagat, «it aataiar gaalnn,
denen Sang-f-ottinnen gcwcihclen GesellschaIR, zn deinen ge-

flügelten KiissiTi. iiii lon deiner Unbeständigkeit zwar o(H ver-

leliotcr. ÜL-i]iiu<ii ;iul'Ii mih deinen gütigen Anblicken ofTiiuabls

vergnüget geleiteter, und deswegen deinen unwegsahiuen Grün-
den und unergründlichen Wegen, so blindling« wie du vor

gehest blindlings fnigandar, daaei>en deinen Köni^and FäratM-
babanashaadM Baldbaatab labanslang

JabaM «laiaiid Caamn«
DIaaa baabsabaada Aarada ha aBarihaababM braNgaH»

gelten Adlerstil ist das sprechendste ZaagailB Jir dM Charakter

des geistreichen seltenen Mannes. 8«in Bltoda^ ata Scbtfer,

zieht von Lakonien nach ArIvdiM: wa dliMB lag apioDt Kaiaar
seine bunten Gedanken.

I)ii> (ies<-liinhte des Stückes i-l jhmuIicIi Jiinnc unbe-

hülflicbea Recilativs ond vieler kleiner Anen , die wenig be-

deataa. Dar baale dieser Anentnle stehe Mar:
Mala Hene Uchi

la abMT Woaae.
la araidbM aila Tmnr-SlaadM,

Dia Parebl dar MMM
Mibanniadaa,

Hall MarBM seigat Trau «ad SaaM.

— Mr. M. — AMgewrid» MMtojachd Zmlmg. — 48. law.
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U9 — %vn. Nr. Ii. ~ 48. JinL —
M«ln Rarxc bebt

In süsser Wonne. II, i
)

Mit dem Beginn der VVIntervorsiellungen 1693 wird die

neue Uirectioo ihr Ami angelreten liabrn. Die zweite neue

Oper folgt« zu Anbog des nlchslen Jahres und zeigt uns such

den Mildirector Kremberg »U künsileriscben GeiM, denn er ist

' dm Totaa, dM dar IlMihMUM OffuM Brooner

tu. Ventu mltT dir vi> i.'>'nde Liebe. ;u«4.j n Bl., Vorwort

uod I Act«, t Nrinandlungen '>0 Ari«n, H in d«r Rund-
llrophe.

Mdthexon schreibt im iPainüieii« S. Itil die Poe«ie irrthüm-

lich Hinsch tu; ltic)ic\ iilmihI den richtigen Poeten. Oerselb«

wsr auch aus dem Texiburhe leicht zu ersehen , denn Krein-

berg hat &ein Vorw-ort nach Kus&er's Vorgang ebenfalls uoler-

BaMiaat. Von des GMUtitbtio, di* awh Iu«MrUoh«m Ver-

Potlel n. A. «aiara giacMielxa Oedipam abgegeben«. Hm
wird hieraus aari neoe ersehen . dass die langen gelehrten

Vorreden in Hi^n cl.uiMli^'i-n n|n-nili-\lr:i, [„iiiiriiilich diejenigen

von Poitel • >'•]< Lr>cr umi Row iituiiTiT Ijiuli'ii .Im übrigen

Cilirt KriTiitiiTf; fort — , tubu ii (i iti JirM-in Sluckc der

inveotionen einiger berüliuilcn italiüuiftchen und deutschen

PMIm gabrauchet, und gar aut daa letztem einige ganze nicht

sa Tarbanerade Verse behalten .... Des gaoeiglea Lesers

OiaoftwilUgsler Jacob Krembtrg.*

wird «hiarinnaa dia Oabokfl dw Ya-

ularalabat,« Aneb flgorlrl darin iHvpliKAiRdi noch Parte' Cr-
Ihfil iinil wie er mit der Helena begabt wird Die fremden lu-

venliücien , welche Jacob Kremberg in seine Suppe rührte,

schwimmen leirhl «iirhib.ir oben auf; besonder« ahiul i r I'u>lel

nach. Das Slücli iit recht albern, doch mag e« bei aniiehuuder

Musik besonders der Decorationen we^en vurübergehend Bei-

tel! gafoadaa bibaa. Von dar Foesta ain Baispial für alias.

1mm,M tei Wmht MtMknd, tiail:

irta.

Ava daa Maarea aallsa* WaBan
Steigt mein nasser Puta herfür:

War sich bei mir ein wird stellen

In eotbrandter Liebe« Gii-r.

Wird *on meinen Marmor-Brutlen

Uli riit/Li;ilirim Salt/ ernihrt;

Oaaa von den genosanen Läalen

Dural Mwh oiatar bagabrt. (1, «.}

illMi dia nahter ürThaalaraiahl
Ba fMrtia tadaaa wadar aa gaatMaklao Paalaa

ao flrocbtbaren Cotnpoaialan. Kusaer lelber war ein b*>
daalander Compom^t. nur beuM er nicht Jene SchneUfertigkeit

und Uiicrschüpflii likcil ,
iJurch w eli lu- dip hervorragendsten

seiner muMkallschen ZeiiKcuos^en noch tieute Erütaunen erregen.

Auch die nächste Oper br

fartig von Braunachweig mit

:

(4Wi.) MM., t
nAriaa,MlBdtr

n

«BdBAola. •

flr Imiehweig
r dort ba JUMra variiar (i 693)

aufgeführt, jetzt aber von Poslei nach dem Hamburgischen Ge-
schmack und wohl auch nach den Wünschen des Componislen

vngearbeit«:!. ^>,1s schon im ersten Bande der »Jahrbücher für

Wisseosduft« S. tt7—130 eiagabead dargelegt ist.

tlkud
66. Mt Vttjßim <

4«N. Haaibarg, OadfaeUbafOaon
Mpai^Mlea. VanraH «ad I Aala.

Oar Tait von dieaem Stüeka beandal Mtmw \m tUbttf»
Sammlang, jetzt auf der Bibliothek zn Weimar. Ba lal daradba
T<'\t M<n Bressand , welcher mit luipb irh's Musik 1693 in

br.iiun>rhweig gegeben wurde, sogar das Vorwort ist uover-

Ünderl aufgenommen. S. 'Jahrbiicher für nms. \S issoiis(.lijit

I, i.iu— 1)1 Oer dort ausge^procbeoeo Vurnmiliuni;
, daii*

auch brlcb.K'h •< Musik bei dieser Gelegenheit m H.uuburg ein-

fach reproducirt wurde, dSrfla oiobta antgegen sUsheo. Man
fand den Text offenbar antlahaadar, alt die Moaik, denn anter

Mr. 79
—r-r,—

I

tTIf dlaWflrtaabarBalalBlfiuik (a. JaluMeharl, t66}.

57. Der KflDiglioba Schäfer, oder Basilitis in ArcadioD.
Im Jahr 4Mi. t BL nad 5* Seiten. Vorwort und I Acta.

41 Tai waadlaaiaa 74 Arieo, tl in der Rundilroph«.

BiaaWdiaanlaOparTOaaiabard Kaiaar; aliaaMw

Flalarae |<g| fai BnmHcAwalgall dar Moalk vm Alvarl nr
AufTiihriing kam Brossand übersetzte es damals ins Deut-

sche, und der ;unicj KL'is.er, welcher sich an jenem Hofe auf-

hteii, marliii- iii i il.-r iMjinposiiii'n dieser l'ebersetzung seinen

ersten dramatischen Versuch. iS. Jahrbücher I , tOI—105
;

Die Oper kam dort wahrscheinlich ( 693i zur Auffuhrunf;

dann zog der Compcoisl mit ihr oaoh Uambarg, wo aia *mil

dam grü«6ien BeilÜI aaf^aMMMO« wui» (fUäbmmt, Wbnii
plarta 8. 416}.

tt dar Taitada «atoshBldlil 9nmmd akb in§m ainigar

oamailngliakw Ta
vagasMiaB aaiaB^ unu wnpniMn «^OTi^ai waa hm i

eigener Erflndang dir noch miUbeOen werde«, ideslo on^a-
zwongener und leichtfliesaeoder« zu macfaaa. Aber Aiiao wla
diese, um von mehreren ein Beispiel za fahaa«

Laas nur Marter, Pein und Qualeo,

Tod und alle Grausamkeit

Dan verdienten Lohn baiabia»

Dar so grossen Treuloahail.

Ibra BoabaM n I

Dto laraehter Biliar DBirt,

WaQ tkh kein Xltlaiden mehr anf ao groaaa SeboM gabflbrt

III, 7.:

sind nicht nur unt>eholfen, scmdern auch unmusikalisch ausge-

drückt, woran doch das Original nicht schuld war. Als weitere

Proba dar DabaraaUaag aatsan wir voo dao I

MaaMordiL
eooM II Clala Ibilea U ».
a qael hello, che t'impiaga

COD loa voce canora e vaga

rappresenti quell' ardore

ch'il tuo core inflamma e aooaoda

:

a me itolo si ciintende

to acoprire a bei ch'adoro

oba mi nvoro,

aaMsaaitecaalaiilalafk.
MaaMar: DaCapa. (DBA

SSnger des fröhlichen Lenzen,

Wla bat dich der Himmel bo glücklich Kemachl

;

Du darfst dich nicht schweigend in Seuüen ve

Und kaanit dia varilabta Gedanken erkltran .
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DttTcb deioM Getaotw banUpielenö« Pradil

:

leb aber darf maiaer G«(ieb(ea nicht i

Da« ieb dum vargabea io IfidUielMa

Wmu OMiM TrwM Awok UaIfWl

'

OtUfiltM- Süngtr dw MhUoha
Wto htt dich dar nmal ao giacUicb gemacbt 1

(Der königl. Sch»fer I, 17.)

In dam Texle feblt e!> nicht ;in ri>u hin und biiot wocbadoden
Se«n«n, die dem lebhar'.pu ^if>l^tl' Kei^er^ hmreicheode Ge-
Icj^ciibcit Lutea, »eine Kuii-'i .in Jon Mjiiii z'j Lriiigeo. Mit dle-

sem Erctling hatte er schnell du Eis gebrochini und stand nun
in teiner Jogendfriache da ilt dwfnige deut.<iclie Opemcom-

•a srMM £nrartiui(M hat**

tUla. Tm dar Mwft dlMM
Rh In •briBMW aidila aor imaara ZaH gtkonmaa.

58. Wettstreit der Treue. Schaferspiel, aus dein U.iHi4iii-

acben in'g Hochdeutsche übersetst und in einer Opera
irwfastellt im Jahr 4694. i Bl. und 7< Seiten. Vorwort
und I Art«. 41— 44 VcmiDdlungea. tt Arien, It Inder

ein BrauoKhweig- Wolfeobälte^sch«* Product, voo
übenetxi und von Kapellmeitler Krieger oeu compo-

I ia das «MirMahanM I, M«~»4 baaekrMM«.
I« danNwaaekwiliMM OrlilnllagM traMaadTs iMht aiaMi
dafM, dw nar eiae baarbaiteie üebaraalaaat «nr; iIi

aolaha IM ala fibrigeos daai vanof gegaogeoea SMcka badaa»
tend öberlegeo.

89. Pyramu-s und Thisbo
,
getreue und fcst-viTtjumiene

Liebe. In i-iiu in Singe-Spiel vor>!e,^i<'llot- Entwor-
fen von C. S. CP. Im Jahr t6»t 11 Bl Vorwort, Prolog
und 1 Acte, t Verwandlungen f>\ .Kr\en . i ptattdafllMlMi
viele troD mehreren (eloe aogar von acht; \er»en.

Der Text dieser Oper bellsdat sieb nur in derWeitnar'scben

(i aiawarda vgoKnMaraoapoaift,abar atanalsaof-

Aalar daa Tanaa «rar dar Matt SehHMar, ala

rVhalaBarrBaMMtrtMrert nadlhidlelM Laola

Charakter, sagt tler Dichter B^ithohl Foirnl, i-iSin-lli ii .mi h wohl
»den Namen eme- l'oolfii wlvl'Ii W-rfL-rluMiiK i',rfr Opern«.

.SlrufTeoilc Tru^l-Srlinlll Xu i ' i.'-iAniu I7i|."> 5. Der

Poel hat den ^ulcu Zweck, da» vierte (jebol mehr einzuschär-

fen and auf dem städtischen Theater den Schaden Torstellen

tu lasseo, der »aus uozulltsaiger Liebe eotslehett. Dieser gute

Zweck kooote aus zweieriei CrMchen nicht emieht werden :

«all dia AoHahm^ oolafliUab. aadaadaaB, waildia

in den Himmel
(nagH wardaa— werans auh «ine Nutzanwendung crgiebi,

dia aaliwaflieh geei^Dct "^ein ilürfle, das Pflichtgefühl für das

«lerte Oebol tu StSrLcu I ebL-niies Miod darin nicht nur Ge-
meinbeiteo in Hülle und Fülle, sunilern die Heifnwei'^e ist auch

noch ganz die der alten Schule. Lieder mit \ieleo Versen,

abne die musikalische Raodstropbe.

Die niheren Gründe , welche eine AonUhrung uniaöglich

Mbteo, können wir nicht mehr erralhen ; dsgegeo Dbsl aich

I Stück hat daAalb fUr das Sofaiekjst der Diractfam

die grSsite Bedeutung. Es zeigt, daas auf die Krf(le

Dgiger MäCtTie lein W-rhi-s war, vseder in ihrer liin^t-

lariacben Beihülfo noch III ihrern (iex-hiiiar Lp. W o jher ^nlehps

nicht der Fall isl, J.i i'-l es für ein The.iter oler ein sonstiges

Küostinstilut uamüglicb, iMcb dauernd auf der Höhe zu ballen.

Die künstlerisclie Beihülfe koonl am baalaa voo iMnifaocB

Dicblara vad CnaoffoaiaUB, abar daa Oaaahaaak aais dar §ß-

aeUaehafllich hochstehende Kunstfreund reprSsentiren und wah-
ren ; dies ist eine Aufgab« , in wetcber seine bevorzugte Siel-

lang vM der bastM Saita tan Aoadmok (aiaagU Waren nua

heren, wenig braucbbareo Kunsiweise, so

Küssar nur den Directionssiab niedarlacaa

daa

Haan wU

60. Hercules unter
vorgestellt in Jahr 4 §94
•adt

in eüMT Opera
IM. and Ml

MAifaa, ttiadirl

61. Rerenlet, anderer Tbeil. < Bl. und «6 Seiten 'iil«i )>*g ü
—SO gesahll;. 3 Acic. « Verwandlungen. It Arien, 1< io

der flandstrophe

Auch dieses Singspiel io zwei Tbeilen entstand in Braooscbweig,

w ar voo Bressand gedichtet, Ton Krieger io Weissenfeis eoD-
poaift. Xaaial ISN worda aa fa • Aalaa aa diaaa Abend ga-

gabaa, daaa l«9« ia twal TimillBapa »arnaadali omI hiar-

nach fSr Bambart IB laiai BHl dral Aaia tili». S. WHnaa
.Jahrbdchan I, Btl—ttl.

et. DargroaamlUbigeSeipioAfrieaMi. «M«. ttm. Vcc»

wart «ad a Aal«, a Vecwaadlaapa Aftaa, 44 Ia dar

vaa Isaaar. Ma Tariaia bfldala ala MhalMter
Text, den Fidelar flbanaltl*. Ia alaa« balgafibaaaa T«^
w rtt- wiMi i^e/eigt , wie frOher berühmte Laola Aa Poeten

h<K h;<ehdUeu haben, worauf es weiter beisst : »Daaa man al>er

heul zu l.<ii,fi klj^ei es wurJo diese edle Kunst nicht mehr ao

hoch getrieben, weil keine Maoceoates oder Beförderer dersel-

b«n wlren, ist eine Klage der eleoden Tropffen und Erfoar-

muagswsrthen Reimen - Schmiede , denen jener kluger Mann
schon langst mit diesen Worten geantwortet : Et sollten aich

nar trat Tli«ilii and BanlU aiaaiallaa,

a» rar, M dia Umdi, waM diaNalaaaalfearaai

aa vlal baadart Teulaebe« anssrar XaM aar afa

maaatwaldau und !>. L soo Lohcn>iein, die man mit Recht

Poeleo nennen kann, zu linden.* Dieser Kideler muss doch

w olil >'beiir.ills Norzugsweise zu den elenden Tröpfen gerechnet

werden , da er nicht einmal das begrilT, was die übrigen im-

merhin richtig empfanden, nlmlich deo Mangel an einfluae-

reicben und geschmackvollen KuostbescbUizeni. Erst das '

aufgebende Stück von •Exoellenz Schröder« halta diaaaa

tFalfia artadar taebt «raUn Tafa Irüaa laMaa

;

da, es fsbHa tn

der rechte Meea. 8UU diesaa waadta Pnatt ta
und immerfort auf Abhülfe zu dringen , schmiiht'" m in in vol-

lendeter .Serviliiat auf die Mahner und ticscbooigte die Mingel.

Solche Kund^ebaafta aatiaai dtM aiaa srtadlliha BaNafM§
unmüglich war.

Ueber die QosUe wird gessgt : Es sind des Scipio »Begebea-

hailaa so aagsnahw jadarteit lawasen, daas er deswegen auch

iiralaial auf daa AdriaUacbaa [venezianischen]

m aafaybrai, imliaili aacb hi dar »adl naaaa

'

HimtDel, naebdeo Ibm dar MdUcha daa i

macht , deo Arctnram will kennen lernen , und da er <

jen.seil des hcis.sen Miltelljn li-i *i ri Mi eres »eine n[/erslea

Thaten verrirhtet, dieselben iiuiiusehr Ji:>»mts des kalli n Llt e-

.Slronis will besiriKen l.»ssen -

Die Leberi>etzun($ dieses ziemlich gewöhnlichen Textes ist

recht flieasend. Ein Kraftstück sn Decorationen und Maachinen

Wdiatiaaaa, InwatebarBaiptodiaabyttabaftatU fiaipciebl:
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Ich maeb, o Bald, dir knad
I Stam ia ikfMi

in

Driim geb alt AMIa dM fiMm m.
(Oifl «bytto mM>«MH WM

•Im dtato W«||ni. iminUUrmnUm la

to Qwtall •!« DfMhMSMMt)
Zwtatigsier Aafirltt.

SotfMO, Coto.

|PMia Ion Mban dort ia Wonnn klmpfon.
(Dar Draeb lyaU fraar maa daa Adlar. dar Adlar

I ar hanmlar aMrrt.)

So kann sein BliU daa Afrikanar dimplio.
(Worauf aia Ragaabogaa anchalaat.)

Saipip. Dar Himmal Maat daa Friadaaibotea
(Dar Adlar fltagal aMhba >! i

aof gao Himmel.;

Dadurch soll Rom in Blülbe sieben

Dd4 wia dar Adiariaai «noMt gaboa. (1,1«. 10.)

Ab naa im 8t8ck waaaamcA nH Rdatef^a Tot, voa Graun
nea cornponirt, 1731 and 'öfter in Brauiischweig gab, Intea
die angeführlen Luftgefechte «rlion nel bcscbeiJeoer auf. Der
Geschmack für derartige boohdramaliscb-musikaliicbc Puppea-
koniödien, welcher heute wieder bnlenklich grassirt, war seil

("10 crlipblich geschwunden ; tuaii gab «ich zufnedeD, wenn
ain muMkalischaa Bttboanweric Miuik uad wabren Gaaang

Kritische Briefa
•a sioe fiama.

tl.

Joseph Rheinberger.
Voa der Radacüoo d. Zif. «rbWt icb «iadaraia •iaa Parti*

•bar daa faMl d«

lilar dieamal, deno aa bandali «ich nioht wm aioen aogabeadea
ComponisicD , deiaaii Werke io die muaikallacha Welt einge-

h.hn >ein »rillen
. 'soaderu um einen Meislar, dar sich bi-reils

AaerkenrjtiQr; tTu urbun hat Es liegen mir auch nicht etwa die

DaaeateD Opera ilesselben vor. »oadcru allere, Kiibre ich diese,

waoD auch nur im Allgciuemcu
,

«or, »o Verstösse ich damit

(railicb gegen den L'sus der lueiitan musikalischen Fachbttller,

welche «ich in dar Begel nur mit den nauaatan Bracbainanten
beacbXftigafl und aatlaner auf beachlenswartba, abar aooh aiebt

», Ulara Waii«

Phwaaa wM alr daahalb wohl niobt gaanebi
I alao, am rar Vaaehtftigung mil dam Componialan ansn-

regeo, tbeils um '^ein Milil zu vervolUlfiiuii;;''ij und Belege zu
liefern, lielif irli nn htior diu in mcineu IIjuJch beBndlicben

Illeren WVri.' :1r IbtLi lit-nui

Die l!ebi r>clin(l sagt üiin-ii. jufweu icbs abgesehen habe.

Jeder Musiker hat von n lic i u b e rg e r gehört, gelesen, kennt

gawias auch daa alna oder andere Werk ton ihm , abar wie
waniga wiseen wobl, was dar ganie Hann bedautat, «om
gittaaeo Publikum gar aiahl au ladan. So dArlU aa

ia HonMontarhland äah aartilloa. Btar h6rt wa,
1, taÄaGoaaartaa aai t

Wwfeaa«
Tiallakrht tat aa ia SOdao anders, ich bin nicbl so genau dar-

flber orienlirt ; ao viel weiss ich aber , dass er am Ort .seiner

Wirksamkeil, Miiacbea, nach Gebühr ge>chiitzt und verehrt

wird. Ich finde io aeinan Warken niciits, das einer allgemeinan

TarbraMnog iaWati

mngaa. Miabllfar oncbla freilich nicht, wie die Leute es

wollaa, d. b. wiadargroM« Haufen es will; er hüll unver-

rückl an seiin^'r IJue fc-t . uhnft um iigenil Kinos Gunst lu

buhlen. Wenn er gelegeiillit-ii einni.il f.ist iieuiieu Usch wird, M>

ist es vorübergebend und l,i>st die llc^or^ui^^ nicht aufkommen,
als kttnne er der Kunst etwas vergeben. Er ist eine durch und
durcb künstlerische Natur, der man in allem WaaanlUcben ver-

wirksam xu beleuchten , obna daaa man irgandwia berechtigt

Wire, ihn eioeo Scholastiker oder Pedanleo lu nennen ; denn

er cornponirt, um zu couponiren, nicht, um zu arbeiten, Hällc

er einmal das llaa» der Arbeit überscbrillen , so wlire es ge-

rade bei ihm zu orlragen, eben weil ihm die Arbeil leicht von

«lallen gehl und er dabei niemals slörond wirkt durch Heran-
liebung neuen oder fremdartigen Materials. Auch an Innigfcall

der BwpBndaaf faiUl aa Rheinberger nicht, das aaigan 1

dera itlaa Vaoilwarfci, die einen mehr, die andaraa

OoduainaadlalMVlMcbabMrill. dk KritodMHt
ia dtaüT Bailataas obaa to waaig tu kars (oImi
uaadMalbar PadMod* frailieb lat ihm weniger ai|ia,

daatoweoiger erfindet er eigenartig , originell oder wie

aOBSt urijiieii will I)ar;iu> , l^.i^s seine Werke nicht gli'ich-

werthig sind , wird ihm der L'nparleu.scho keinen Vorwurf

machen; auch er hat. wie jeder andere Autor, seine schwk-
cberen Stunden. Wo aber vielleicht die Er6ndung weniger

imponirt, da pflegt die Arbeit uro so mehr zu intere&siren, so

daas man durch sie enischUdigl wird. Das grosse Publikum

Maat sich immer gern direct packen und zeigt wenig Lust, be-

•ittt btaflg tMUf «Mb aiebl dianUgkait, auf aadara Voniea
Wartofl oiaMi^tfhfla» Sd ivIM aoaflkaa liafliaba Worici

ar oben kaina ia antaa II—at tfladaada Molhr* auhu-
bal, ungereeblarmlae brerl auaa roa Iba bcafarttgt.

Von einem nur einigermaassen kunstsinnigen Pobiftua wM
Rheinberger sicher nicht perhorrescirt werden.

.Sie sehen, meine Verehrlesie , davs ich Rheinberger ins

Herz geschlossen habe, und glauben .Sie mir, ich weis.? wohl,

was ich Ihue. Kr ist einer der tüchligsien lebenden Meisler,

das leigen alle seine Werke, die neuen wie alteren, er ist ein

echter Priester seiner Kunsl , dessen Wissen , Können , Viel-

aeitigkeit — fat jade Kooalgattaag bot ar oallivirt und mit Br>
folg — uad UaaUwiMh* Oalaagag A* hSebate Acbioag har-

aatCordora« Dom aoiaa GoaMilÜoata aaeb ^obt dto i

h in

nor bcdaoam. Baftalüch hoH aia aMb, «a aia
siumig war.

Die mir vorliegenden , sUmmllich bei E. W. F r t 7

Leipzig enwhienenen und, nebenbei bemerkt, gut ausye.sijiie-

Icn ülleren Werke von lUir iiiij.'ri;t'r sind : »Die .sieben Ra-
ben«, Oper in drei Aden, Text von K. Bonn. (Dp. 10.

Ciavierauszug. ^ Jlan kann sich an der Musik recht erfreuen,

aia schön und cbarakleristisch finden und doch meinen, daaa

dia Oper nicht gerade daa Faid aai, auf das der Componist von

Taleal biagowlaiaa wiri, aaob diaaaa aiaaa Warle*

lob arfauara aa «^^——» aalaa

waaichdaaHaagaawUl. DioAaf-
Babaat wQrda Ich dennoch aiala befBr-

Worten, denn icb bin nicht der Meinung
,

dass es niithig sei,

bei Operoauffübrungen auf da.s Publikum der Gailerie beson-
dere Rücksicht zu nehmen. Das weihevolle rStabai malm für

Cbor, Soli und ktaiaaa Orcbastar ^Op. 16, Partiturj
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w
lurCihren. Es b«sieht aiu 8 Nammern: dem geingenra stim-

mungsvollen Eingaogiichor, einer Arie für Sopran, einem Chor
mit drei SulcHtininu n Sopran, Tenor, Bas«), einem Duett für

Tenor un<l H;ms und dem Scblusacbor mit prüchliger Fuge und
zeicbaet Mch m allen SStien durch präri^e Fassung aus. Die

Paul Ueyse'scbe Ballade »Das Thal des E»piDgo< ^üp. SO,

r) ist für MSnnercbor und grosaes Orcbester
DwWMkwikll»

vtraiM MlltM rieh Jimlbm als eioes danUMraa
aahmM. In Op. SS «Lockung« (von Bieheniorlf^, rirvltr
SoloKtimmon oder kleinen (<emi'.clitcii Chor und
P i a no fo r le componirt, isl die Sliramutig des Gedichl-s vor-

trefflich wiedergegeben. Ich bin überzeugt, dass das nicht

schwere Stück überall gern gesungen werden wird. Dasselbe

UaM iiob aagen von Op. II »Die Wasserfee* (Gedicht von

Ihnfl), «bcataUs für vUr Solo»li«iM«o odtr kUU«n
tealtehien Cb«r aad PUaofdrt« in Moitt taHMI.
ftwr »MiMO 8lhBuiiun. FlaalT —d wlrtwmiwittt lattrmtm-
tfa«DR wttao ist gras hwoBdiw hw iMiBhibi« di» Oa««r«
tOre zu Sbake»peir«'s »D«r Wldcrsplnstigaa
Zähmung« ;0p. 4S, Parlllur). AiUMranlonUicfa schSa er-

funden ist das Fugenihcinn . mit clMsen erster Durchführung

das Ailegro beginnt. Ks nirnnil sofort für sich ein und wird im

Verlauf der Oincrlürp in wirLs.imsler Weise verwendet. Wer
sich in da« die üblichen vier Sätze enthaltende Quartett für
Pianoforte, Violine, Bratsche und Violoncell
(Op. S«, B*-dar) tthiMS UMtoMipMm vamchl, dar wM

W«k MM«Bd tt HohlM «iHHligem
Spioiea bawaadäa tmaa. Bgaoadar* tadHtalM Miwlarigkei-

ten bietet CS nicht. Op. i bringt »PQnf Lieiler und Ge-
sänge f ü r g c m i s c h t (• n f 1 h o r«

,
Op. .3( uliciifalLs «Küuf

Lieder für ni IS ( Ii ipni; hör«, Op.ts uVierGcsänge
für eine Stimme« und Up.t6>Sieben Lieder für eine

mittlere Stimme«. Stmaitlicbefl Chor- wie Sololiedem ist

adle Biofachheit , sebtea SüaMBuag und Saogbarkeit nachzu-

lOhaiM. Und eadNeb Mi noch «rwihot Op. 7 : «Drei Cha-
raktaraliaka t%w Fiaaaforlaa (BaBada, MMrala,
wartai Ttoi). dia la dar Thal recht aharaktarialiBdi äad.
wflre noch eine lange Reihe gelungener grosser wie kleliwr

Werke von Rheinberger namhaft zu machen. Auf einige von

ihnen denke ich später zurückzukommen. Für heute scheide

ich von ihrem Verfasser mit dem Wunsche, dass ihm noch

lange vergönnt stm rimt^c. in uogeschwichter Kraft fir dte

edle Motita zu wirken und in ihr zu producireo.

Dasa Ha, Terehrteste, meine Anregung raapacUrea und

Concertmasik in Paria.

Erslor Act des Lohengrin von R. Wagner, im Circiis-

roiicerlf. Ossianc von Minp. JHi'll. Die Soci^'t^ des
Atldilions Lyriques. Nette mtisiluilischel*ublicatMHieD.

Die drille AoflSbrung voo PragmeoteD des ersten Actes aos

Lohengrin im Circus war eine sehr aufgeregle. Man hat ge-

plilfen und in den oberen Regionen h.»t man sich soKür ein

wenig gephigell. Die in jenen Höhen placirten Dilellanleo er-

dies jeaa, wafeha gaw^haiteh all das MbIb: aUII, Laftta

gegen den Mangel der Ventilation im Saale prolestina. Waas
der Wintercircus angefüllt ist, wird ans ihm ein Sommercireas,
worin man erstickt. Dann ergreift llorr P.isdeloiip «ins Wort,

um die Störenfriede zu Geduld und Scliweigen aufzufordern.

Unierdessen entsendet man das Dienstpersonal zur Oeffoung

der Plafond-Luken, und alsbald klagen diejenigen, welche zu-

vor Qbar ein Uebermaaas von Hitze klagteo, Ober eia Ceber-

OMaMToallilaaadaofaniaaabanaaaiaaliamig: ata viel taft,

flfc «a ähar ia dai laWaa Canoarta daa Thaftndiiaara

ia daa obaraa Rianien aa warai adar n kalt gawasaa aa(a

mag, so muss ich doch bekennen, dass sie weit davon entfernt

waren, mit denen unten derselben Meinung zu .Min. Nachdem
sie sich zu ueiueintamem Enihnsiasmus in dem ersten Theile

des Cooceries vereinigt halten , welcher der Aufführung der

Chöre von »Ulysses« des Herrn Gounod, der Symphonie ia

GhdoII von Mozart ond der Ouvertflra das «KSoigs von Ys« daa
Harra Lalo gewidaiat war, tbaillea sia aieh voa den ersiaa

Takiaa dat PithidiwiBa m stahaasfia« aa ia saral

Ifal «Mga FroiaaMiaaaa . tea HUka, arfl glaielMr

rivillt sich verdoppelndes Applaodirea, bieraaf Oasdirel, Dn-
bnngen and endlich ganz zum Schlüsse und an vereinzelter Stella

Hiebe I Selbst w'.ihrcinl iJus !!(<!ic|ui[iklcs des Tuniullc^ und
Spectakck hat das Orchester und .sein Chef nicht gewankt; da-
gegen kamen die Soli.sten etwas in Verwirrung und waren
jedenfalls sehr zerstreut, was ihnen zur Ausrede dieote, um
falsch zu singen und nicht Takt zu hallen.

Dach, dem aai wie Uua woUe ; offaaaMtaBdae war aa

dabei,

lag, ist volaOadig «adhhlt mrdaai Das lor Daialt aad taw-

besondere ohne Anlass atit^chrjcblo Pfeifen bewirkte nur
übertriebene Bcifallsbezeugungeo. Uiejanigcn, die etwa bei

irf;r'iiil filier M lidricn Phrase oder einer schönen Orchesler-

stclte , bei eiuer gut dectamirten BrzSblung oder einem gran-

diosen Erksemble (und es fehlt daran im erste« Acte des »Lohen-
grin« oicbtj bloe in die HSnde gekklsobt hitlaa , legten ibraat

Enthusiasmus keine Scfaraaken aaf» aobald «iob dIa

M Iii

konunen and diaaa riadaa, welche die AafTQhrang daa 1

grin« zu Stande bringen werden. Bs bandelt steh im vorlie-

genden Falle, man bat es bereits i(esat;t, nicbt um den Charakter

des Herrn Richard Wsi;n(>r, der nichts wenifjer ,i|s sympathisch

ist, nocli um scinr Srtinflon, welche der Mehrz,ihl nach Pam-
phlete sind ; es handelt sich um sein Tateot, um sein Genie

und um eines seiner Werke, daa daa aMMtalaolMn VerstSod-

aiaaa daa tranzOsischeo PabiikaiaiaBi iMia a^pagüch i«:— ala Wot, daawa Daratetoai laMmwai in,

ana aaeb dar6l>er aafaa wu§, SMaMiaa anM
hMi. Kaes Tags wird etat Mraolar aldi araralhigaa vad daa-
s.elbe den Siiirmischsten vorführen, wie dies mit einiger Kühn-
heit und Ausdauer mit dem »TannhSusero geschah. Die Pfeifer

werden mit ihrem Pfeifen zur Hand sein
, und wenn sie den

•Lohengrin' nicht mehr auspfeifen können, so werden sie doch
darauf beharren, etwas anderes auspfeifen zu wollen, und dsas
cbea das Werk irgend elaas SraaaWaehaa Coiaposilaan •>§•

pMfta ; daaa nua araas sieb teaa atlaaara

,

Ia naakraieb aiobt

Doch begeben wir ans aua Ia einen Saal, wo es weder zu

warm noch zu kalt ist , nod wo das Publikum nicbt auf die

verschiedenen Farben der Cocardeo achtet. Wagoer's Baach
dringt zwar auch dorthin , aber lOr die Mehrzahl aafOlUbar,

Oaddaaa: aai« daaWaiki
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mao zu hören und zu beurlbeilen gekoroin«D h\ . allcrJiug«

vielieicht elwas suiuniartsch , ludcm man nur einen Tbeil d»-

Ton vorführte. Auch wcisü luan, djss in Frankreich selb»! bei

denjenigen, welche der Fatriolismus irre führt, dia Oalantrie

nie ibr« Redile einbüut. Mmo. Jac'll ist die Königin des Festes

;

II, nachdem sie als Virtuosio alle Lorfaeem des Vir-

gapfliiekl hat, •dipWrt mn lOr «ia Bnv«t

«• M
Matß eine Fmi; ellata ikr» Hniic IliM 4m OeMMecM keinee-

wegs erkennen. Welcher Schwung, welche Kühnheit und

welche Männlichkeit! (Jebrlgens war das Unternehmen, man
muss e« vor Allem hervorheben . eines der kühn^ton mul ^t\-

wagteslen, indem es sich für Os*iane um nichts «ennu'Tt's h.in-

dell, als T.\i den von dem Gotle der Harmonie. \ir\i-^. hmvohn-

len Höhen hinaniudhngen '. Uod weder ein Sterblicher noch

t>liche darf hoffen, mit Barcarolensiogen den ewigen

1 Trau la Uetao, watebe den Gott Bele* amgeben.

I abiugewinnea

'

waloln der OoH ringe

die drei heffigen QMlnga atiehloenn ehid , der der Preade,

der des Scbmerie« nnd der der Lieb«, iSgerl nicht, tos dem
irdiM Inn Dunkel heramjulroten . um die götllirhen Höhen /u

erkliimniTi. l'nd uacli einem ersten Versuche
,
der sie in eine

mittlere Sphäre \ordrinpen la^sl. nimmt sie <Un:\i zur Lioltheit

hlnao strebenden Lauf wieder auf. Doch folgen wir nun, Dm
ose nicht tu verirren, dem leitenden Faden, den der Dichter

(nnd der Dichter ist ebeofallt Hme. Jai>ir uns in die Hand xu

die Vorakfat halte.

Pi iiblwwle Oiiimr

nnbbarea Höhen eraaBgUehen kBnnao.«

«Oariane strebt brfinstlg naeii der hOcfaalan Hannonie; aia

riiTl IK'lt'K . der itir niil einMB aO
muschlen (ician^e anlwcirlcl .«

>Ossiano erkennt in diesen Laiileo die ganxo Schönheit des

Gottes, der sie anzieht; fernerhin i»l ihr die Freude ent-

schleiert. Die Freude, das Ist Beics in seinem ewigen SMnWen-
gUnze. Belas besingt hierauf den Schmerz.

»Oasiaue entgegnet, dass sie diesen Gesang kaooe, seitdem

der Scbmera , daa iai ihre in den Finaleminen dar

•Mlblt Owlnne ein« VMan,
Male die Liebe und deren Geheimniaa Taralaben lieaa.«

Der drille Theil ist der Apotheose der siegreichen Ossiaoe

gewidmet. Und es kurmle iiucli iiu lit anders kommen ; ohne

dieses würde das UntiTucbiiHTi ült 0>viaiiL' « le d des Pro-

nicllie;!--, enden, und dit aile|.:uiisLliL' Bi'Jeul'iii;^ iei Legende

ginge wriorcn. Diese Legende von ganz germanischem Mysli-

damu-. wurile voQ Mmc. Jal'll, einer ElsSsserin, erdacht und

in deutacher Sprache gaachriebaa, hierauf «bar von einem

lalcntvnllen Didkler Harm Orandmougin Ina Franiö-

) allwem. Nnr twni ^npnin Bingen darin : Oaaiaae

nnd der Bnlldar, daeien Inlle nnn vnn gariagnr WehUgkait
m lein leblen, wenigstens in dem Pragmanla, dae wir gehört

haben. Beles Ist symbolisch dargaaMU dnreb daa Orcbealar,

d.is iliiri n.ich der nuihü ^cine feierliclian Accente und seine

boitercn Hhvtliiuen, semi- siis-^rslen Klinge und den dröhnenden

Schall seiner Melallinslrunu'nle kcw ilirt. Chöre der Geister,

welche in die Handlung eingeflucliten >\ai]. erweisen sich der

Jungen Sterblichen günstig, welche in die glühende SphUre der

Gottheit gelangen will. Diese Chöre voll Poesie und Farbe sind

reitend. Die Gesinge der Otaiaoe — es sind fürwahr keine

Cavatiaen — gaben alUalUt. von der Fraade

über
,
indem sie zuletrl zum Aiwdrui ke der verzehrendnen

Leidenschaft gelangen. Ossiane h.-it, da sie in solcher Weise
die Liebe besingt, otlenbar noch nirhl Jedes irdische Band ai>-

geslreift.

Ich brauche nicht die Bekannlacbaft des vollsUndigeii

Werkea abxuwarteo, um veniebem sn können , daas sich bei

dar Anlfltte der »Oeiinnee ein

PMa knt Je solche Oeawll,
aotein Bnergie, eoidie Wlllnulnrall an den Tag gel^. Andere
lieben es, im Azur zu schweben ; diese, auf die Gefahr hin die

Spitzen der Flügel zu versengen , tummelt sich in feurigen

Mine J.II 11 wurde stark applaudiri
,

als sie nach der «Os-

.'i.iiu^ .Hilf dor Kslrado erschien, um di^i \ li ,i g i o und das Fi-
nale ihres CoQcertes in D vorzutragen. Ich vermulhe , dass

nach dem Finale, einem furchtbaren Stücke, in welchem die

Fingergymnaattk aebwindelerregende BOaei« eniatt, Mom. Ja^il

iieh rar Bube nrflekug, die aie aebr wnhl verdient hat.

Salyr
Mnatil nnd der Nymphe Doria.

Eine neue Oesellschaft, die Soci^l^ des Audilions Lyriques,

hat sich kürzlich unter der Direction des Herrn Danbe gebildet.

Sie hat den Zweck
,
jungen Composileuren , welche für die

Bühne schreiben, durrh .ille Hlilfsmiilel, über welctn» die Buljue

verfügt , die Auffuhrung von Werken zu erteicbtera , welche

ein Theater kaum Jenuls aufführen würde.

Bin reiohar Amateur aus der Provinz , der beacheidentUgli

verhüllt anter dem Paeudonym Wilhelm auf dem ProgranB

IndMiiiAnl^^
mng, nimlleli im OMhantar uuä dl» CUn, An Soliaten,

CnalOme, DeoomlkMMa nnd dai MMgn. Loben wfr vor Altem

nelne Freigebigkeit.

Die Socieie des Auditions Lyriques li.it sich m dorn Saale

Herz installirt. Für den Augenblick genügt ihr ein i;viicerisaai.

Der Salyr Mnazil und die Nymphe Doris . dargestettt von

Mme. Pescbard und HUe. Marie Fechter . sind die handelnden

Personen in einem Gedicble von Albert Glatigoy, das von Herrn

Albert Cahen in Musik gesetzt Mi einem ausgezaichDeteo Ama-
teur, dar ea W« zu Jesar Grenze, zn jenem Grade von Talaal

Mfll. 8eU etaigaa Jebma, «Of«^ ««leiMr Mt im Jmpm-
gen bebe , die Bnitrehnngen den linmi Albnrt Oabnn sn bn-
obaehlen , conatatira Ich bei Jedem neuen Anlasse einen

Fortschritt. Die Poesie zieht Ihn an und wenn er auch sein

Ideal nicht auf die unnahb.irLMi FlaiiuiicnKipfel vlclU, so nimmt
er docli einen liinreicln iid lnihen Flug. lu ge|;.'riwSrtigcr Zeil,

wo die .\nlockungeu der 0|ierelle alles Andere uberwui fiuru

will es schon elwas bedeuten, es zu verstehen, denselben

Widerstand zu leisten. Das Sujet, welches den jungen Musiker

inapirirt hat, ist sehr ^ücklicb gewihlt. Giebt es etwas DoX-
landeres ab einen Wald von Myrtben und Lorbeem; etwas

Poeüaeherae nie die aieh glekbMltlg in dem Hnnea eiaar

Nympbe and etoan HMea aMsflndoi^ LiAnt
Bta Tonpiel nnd fOnf oder aeebs StOeka, du iat der ganze

WkiXl der Partitur des Herrn Albert (Zahea. Dnd das ist, meines
Erachtens, .lurh u-cnug. um die t^.inre Redeulunn seines T.ilents.

seine mclDdi>rhn <jrazie und seinen Instinrt fiir die zarlesten

Sonurilliten des Orclie-lers darzuthun, obwohl er mit letzterem

zuweilen etwas zu viel Larm macht in dem Walde, wo sich

unsere beiden Liebenden nur de.shalb zanken, um dann wieder
desto mehr zu schmachten. Soll ich wohl hinzufügen, dasa dnt
Ende nicht ao viel werth ist wie der Anfang und daaa die ga»
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licbM 6«rabr auidrflokMr Dm PuMikan lelMiiit diM» DoUr-

ikBniickdte

dir Ulf noB «M ItolMrt Sebumna TerMbolllcht.

Diestlb« enthüll Uri'icho Episoden, welche dem Roman von

GMlba »WUheim Jleuaers Lehrjahre f «nlnoanmen siod, mit

iMBsteiMbM Tut« vM Harra Tidor WiUtr. Uk <

naohfl dicM PublieaUoa

> FtNti« äm ft*f«Ui

Mm? Gr^aJval.

MaheoiiMi.

Bwf» Oalm Pooqn« ond

L. V. St.

ANZEIGER
"*" Neue Musikalien.
VerUg von FlT>eitkopfA HArtel in L e t p z i p.

B««r, Max Joitpf, Op 10. Der «lld* Jiger. Emc Johanniinachl-

Diebla>m von Paul ütuUlttr, für Soll, Cbor u- grotaei OrcheaUr.
OfDbilUmiHWia Ul $: —. 8olo- aad ChorsUmM« t. —

.

ItaM, B. W., ISUdMlMirakM Vwte rar VMIm a. Ctavtor.

Mn Oft B. .Jf I. —

.

ntMabafea, WOh., Op. ». UleMa Ttritttom 'ftir)M«e vtole«-
ealllMrn in der rr<t«n Position im Cmranc« rinrr Octnvf tib«r ein

Origlitii-TlK-mti tiis Viril mil Bcglrituni; ih ^ l>!i<'. Jl 1 50.

HIadel, G. F., Umm\9tgm Aaaiac** Minm Opcm u. Ore-
lorlen. Mit (^!aviprl>ci<l«itun|; venchen und lierau»KeR*hen von
Victorte Gervtnus. Sechtter Band. fr. •<>. o. I. —

.

tfPalMRaMM:
No. I«. mMd(,J. L., Op (t. Variationen nnd ri>|t tbm lim

Originalthrmi ^3 ite

Lftckner, Pru», Op. 47i« Tier fieaiafe für zw«i FranMaUBmea
mit Bi-glriiunK de> Pnr Jl % -

Op. 4 79. fl«r AtUlf« «Gedicbta von F«kz Outm) fttr Sopran.
All, raoor und Baaa. H«fl 4. PartlMr ond Midmd Ji l. —

.

Flieatrla*% 8. P. da, l«hM ttod. rar ftHÜHHiiHtaB Chor. Ana-
wahl for den CoBc«n«ehraoch hwaMMibw Md itdaalwhw
Teil veraelien von AM( TkttrUft. NlHlBr .# t. —. Mmm
Jl B. — . Textbuch n. tt ^.

PlaMy, LmJi, U McullM dl PUae. Etudes lhCMii<)urs « t pra-

UqM«. TraduH de rallamand »ur la >• «dillOD rafoadM al

n^wMatparCb. Banneii r jr 9. —

.

MoorTs Warkt.
IrltlMk terfkf•••kMd ••••Mtamtftk«.

•wlam
•wtoxn.

jit. II.

Mr da* Plaooforte. Vierter

8«'r1enaiiat|rnt)e. — Stimmen.

Ne.

No. 17. l-e Nuiie dl Pig»r<). Oper» bufT« in 4 Acten. .jriS. tS.

Klx>zolatu»ii:nl>o. — Partitur.

Serie XVI. Caacerte rur da« Piaoororte. Vierter Band. No. n—U.
flo.ti .0i ii. No.ti..«t.it. No.t*..,dt.4i. ||a.M.^M«.
No. M,.«4.5«. No.t7..Jt4.5. No.M..i«4.U.

Jh.
«.
W.
41.

476.

«77.

M>.
lt.

4t.

tn.

BaalfeaTea,iuf«vlllliIM«tatBaMaptlMa. .dr4. —

.

arda, PUatOnta-MM n vier Hladea enrnBlH. Jl «. S«.

Lortaiaf, Dadiae. BeartM-iiimE r dn< Pftr tu t Hdn. —

.

MeadelMoka, UmBtUche Streichquartette, i Bande. .dTd.^
Dirwlbcn fiir da« Pi.inipf.irlf iil.rrtnif i ri Jf i. —

.

Thalberif, Planoforta-Werke zu i»ci iiand. n. Bd e jn.—.
yftgmw, TrliUa aad UaUa. VolUUndiger Clavierauatog aiU

Teil, jr 4«. —
Wafcar, Haw ftr daa Haaeltirta aa tdaf Hlidii, itl.—

w

Oirertirea rar da* Planerorle. ••. JT«.—t.

BraMkoyf A Hirtii't NotmchrelMwIli.

l! IL k n.

I. latCBlttiattraa mit engrn >chraK'>Ti HilMimen a o. ItA
4. IOtaBUaUtaraam.milulweilaDachraceoHilfiJlaieaka.1S4
5. lateaUaiatvaa «Ii weiten iehrtaaB IHlMMaa k
S. ataaUatolimohaeechraseHtlMialaBka.tsy.

[4M] toi

Zw«^ Lieder tob Bobert Franz
Ulis Ojv I 7

ror vierstimmigen Männetchor eingerichtet

Ne. I. aiaeaariaa, ?ea B. Gaibal.
Ne. fl. MaTrasarada: >Nai Matlermag mi net€, im achwt-

biacben Vdktlon.

ParlltBr aad StimnMa uT <,«t. Jede einzelne Stimm« k U ^.
Lelpsit. e.F.«.Sie|ela

j/t. tawaiBiaM.)

(414) Soeben erachien In anaeren Verlage:

^Ibum Classischer Stucke
Ar yUISa»

mit Begleitung des Pianofortc od^r Orgel oderHannoniam.
BAoh. Jola. filot>.. Ut r«ir die Violina mil BeileituD« von

SaiieniostraiDanien oder PiaBatala edar <lqsl Hf^jiilehlel tob
Angaai Wllbalaaj JIt,*

MmdtM, O. JP., 41S Ittr die Violtaa mii legleiiaos d«a
Haaafcata odar Oriil aftaaglrt *oa Wllb. PItaenhagen und
C RaBdaeial. t. d«l. .jri.aa.

, O. W.» iMüalB Ikr dtomeHaa aiit teleilwis d«a
1ar (total arrangiit ym Wllb. PUseBbacaB «od

C Raadaagal. I. AaO. Jt*Jt*.
B«olt* Jola. 0el>., Tin MMiM e. d. «•bManperlTteo

Ciavier fUr die Violine ond Orgel adarflBBafcrtaadar Harmonium
bearlMlIel von Frani Pretli. .d t,75.

Bluctoltiide, Dietrdola« lanbaada asd Camala flir die
Violine und Orgel oder Ptanofarle oder Harraooiam baartiaitel von
K r « II z P r e i 1 1. Jl a,7S.

Baoli. JTola. 8«l>., XXU. PMMim a. d. «ahUemperirlen
r.lavier (ur die Violine und Orgel, adsrfflaeaiHlaedBrHamooiiMi
bearbeitet von Pra ni P re itz. Jl t,1i.

Bach, Joh. Sot>., lanbaada (ur .iw VioIIim mit Begleltoog
de» pianoforte oder Oruel oder Harmonium arrangirt »nn Wilh.
Kilienbagen ond C. R u ti d n n c I. 4,aa.

Batoll, Joh. 8et>., iadaata (ordie Violine mil Beglettans

PuraabataiiMd^Sfl[«M*M '""^«',ss|

ih, Joh- MMhm WmInm tu dia Tlilai11
•tfleUiiag daa plaBaMaädar Oipl adarBaraaBiMB anea^

»adeageL .dri,N.
dar OiMl

von w 1 1 b. PlUeakagee «Bd C.«
BAoh« Jola. •«•».« Alst

Piano(orte oder Orgel oder
Fllaenbegen end C. Rundnesal.

Baach, Joh. Sot»., Larga ftr dta
PlaooTorte oder Orgel oder Harmoal
Fitzenhagen und C. Rundnagal.

I.,ooat«>lll, Pletro, ArU rur die Violine mil Begleitung dea
Pianofurte oder Orgel oder HarmonlOOl arraagirt «00 Wilh.
FitzenbagenundC.Randaagel. Jt |,SS.

ananglH «ae Wtlk.
UP«,M.

tglailiiog de«
von Wilb.

Jl

Bsrii« SW.. UaliaaoiM-Str. II

.

U
J. Bialer-Biedennann in L^piig uod Wioterthur. — Druck von Breitkopf d HMsl la LeipiJg.

Iis. — RadaeUon:
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likait: DI« Hambor«er Oper oatar 4w DinoHM «MM. MoMirf Emmt. IMt—ItM. |8eUM«.) — liiia «^iMte «Mwato VM Jok.
Si^Kmund Kaueram <7i«. — KiUImIm aiMi «M Bhm. tt. (« Bikar, flMBl» Op. «f.> — McMaMM ««>
kungao. — AoMifler.

Avlfoidemiig nur SnliBeriptioii.
Mit diespr Nummer schliesst das zweite Quartal der Allgemeinen Musikalischen Zeitung,

leih ertuche die geehrten Abonnenten, die nicht schon auf den ganzen Jahrgangabonnirt haben, ihre

BeitellnBgen $m iat dritte Quart»! lechlwitig ni^alMiim traOen. J.1llrtirH><—ilHi

Ufo Baalnirger Oper unter der XMreetioii von
Job. Sigmund Kueeer. 1098—1680.

«8. IMaa. la eiaMB Slagai^lel votgaMllel in Jahr
GhfWI6M. M M.. w«wi, »MtaK «Bi • A«la. IVw^
unMaaiM. *T Arien, n in dar taadilr«|riM.

«vr di« Halieniscbe Musik ttob Gf anetllni , welch«
lu der deuUclieo Cebfrsel^nng K«'^"ngen wunle. Das Vorworl
Kagt darüber: »Es ist ihtse Materie von »ielen so beliebet

worden , dita man sie «clion oriiiiiiN iijf Srhiuibiilinrn
, und

obnlliog»( auch auf einem \ornelmien Thcalru in lulüoitcbar

SpradM vorgaatellet , wobei zugleich dieselbigs io TMiMiMr
Spiach IM htniM giybMi. Oiaatr Arbail bMBM äok aua «er

ledtfl, tlw 4ni iMD ctwM datae iMHHMa aadl dt(i§Mi
•Iww Mitna Main galH8«t.a LMMww «M f•(•! (ittui
haben, Ha wiMiw Onaobe MaUbeeon ihna irrthOniKch die

ganze Debaraalxaiig tuaehrieb. Das •rornehme Theatro«, wo
das Werk iliilirciiM li mit ik-iiKriier I cher-^ol/iiri^; hrriuisk.iin,

war wiedrr kun .mderes als flrautischwcig , nun halle es dorl

achon isan ^''^cben, und die Oeberaetinng dürfte ebeofalla

«00 Bresiiaiid lierrübreo. S. »Jahrbücher « I , tO<—tOt.

Das Werk iM nicht bedeutend, wird aber im italleniRchen Oe-
waada redil gtelt oad tiaifknijkb (»wMaa wia. Du DaalMba
•AlaMkraafSMaM. ibMrMMdM'Pril ta«. Sa 4m la

<iM iihrhiafcini (aphaNa BaiipMae aaak iWliaada.

Aria.

fftatNt. Lieben dich? Ach, nimiDcrtaahr«

Die ülol ist versrhwundaD,

Geheilt sini) dio \S undaa

Van Aowr'a Gewehr.

UabaaMit

Aa wateNB naia Labaa
wmi Daihaag argabaa,

Wima aa bald aatt

Dar, dia dick aoaat bat

OaMalNaalNrt (H, «.)

U aaok kam leb, UM* IhMa.
Traal «id Mam ariaafai,

Dia daa Farpan Ohaa aad tnaaMi
Mir Bicbt mitautheilao ballae.

Za aoch komm ich, kflbla MaMaa. (II, t.)

6t. Dia glaelükh wiadar arlan^ Hanntoa«. 1b Jabr
169». M Bl., Yorwort «Mi t Aala. • TirmiMaapi.
S4 Ariaa, 14 ia dar RandatroDha.

Hier lag ebenfalU Gianoetlini'a Muaik vor, und nach

Matlbaaaa'a Anfaba bal Poilal daa Tail vardaauobt, waa
wir all Mar anaatoaa k6naan. ISaig HtopWaawu bal

Haolaia Witlara AadraiMaha VaiaptaalMMipa poMiia» MaM
abar Banaiaaa, dte VaalMar dar laiaaa , wabäl adhaa ato alaa

§atra«a UaUialMrhi Hnaa Oraaaa. Jaaa aia aMM Jaoga griaala

Witiwe ao^fflbrel wird, ia walehen iwalSiackan dlaaaaSehaa-

spicl in etwa« von der kfialllcban Tragedle des Euripidea , dia

er unter dem Namen Aodromache uns hinterlassen, abgehet,

weil daselbst der (Iharakler dieser beiden Personen gar lodera

wird Torgealellet, sonst im übrigen wol da» Anaehen bat, daaa

•8 au« detaaelbeo genommen. Ea iat diesea StOck aofllo^iob ia

IiaHlBiaebaT Spraaba |MBhrtiliaa aad ia dataalbaa aof alaaai

banachbaiiaa BnlilliA 8lian|Mi aa%illlhrat «ordaa , adt

dar mmäkttmim Ciayaaillaa ainia toHialMiaa »alWaliahaa

MaWara aaaaaa OiaBaatiiai. Üad M ana diaaar Onacha daai

faaaigtan Leaer eine Brinnerang zu Ihun , da» , weil maa dia'

ttchftne Italiknische Musik zu behalten verlanget bal. ihm nicht

frcmbd möge vorkommen, il.iv-. in einigen Arien ein so irregu-

läre rarminis genu» zu tinileii sei. Kerner ist zu bemerken, dasa

man eine l'erson dann vor.iinlHr', uml .iri-l.iM eines alten Hof-

Meister oder Halbs einen kurtzweiligeo Knecht aulgefiihret,

damit darrh einige AbwtehMlune das GemSib dar Zoa^uar
ae vlal mabr mSobta ai^aUal wardaa.a Diaaar kamraHiia
laalht DIplna lal aia Sahalk aad fMar lari, daaa aipallaka

rar AufTiihrung , die ihm von Braunschweig her bekannt und

dort vialleicbl durch ibn eiagefäbri war. In Brawasebweig wurde
•ia Mbaa I6M tisakaa (ß. labrbMwr I, m). Aa »wMla

la
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kr <Hi Mgnidm Proban
liest. N'eoptolecDUS, lii«r Pirrhu« genannt, »»«i zu llcrmlone

:

Pirr. Schilt meine Glulh. Herrn. Die will ich nie belracbUD.
Arr. Mein Königreich. Herrn. Das werd icb st«ts vwMhlM.
Put. Oer Krooes Gold. if«nn. IM SeiuUMi (l«ioh

;

OiwlwM air ITM Hai «Minlgh. (I» I.)

itfia.

Mr. Siff alnMl, schiSottes Hene,
Bis* eteiiMl nicbl mehr Nmo.

Am. Gelreg in allem Scbmerse
WUl ich Oreeles leio. fl, t.j

Orauet, der eis freaider Pil^tr rcHtlaM«! ia du Land kommt,

Aria.

h {eh «iomal meine Sonne,

IM Mir UHMbn der Tod.

(1. »•)

Ü^ ' \m %. VeriiliitaiH, ebl wm hMitt vorl
' M HhiNb' Nf wmm W«lM.

falh m den Port n etallM.

VerbIngnUs. »ch ' wa« haitu vort

leb schweb' auf wüsleo WelieD-

W bnfi iD DaciwiMlMil, ob sie eoch wirklich

Orertae torriobiMit, itwMkmnMäi

iwolten Actes

:

Der Himmel wird mclii alleicit

Hit BUU und Donner knallen :

D«M wie die Necbt ibr ScbreokoiHToUto KJeid,

Wmo PhoelMis' Hand die Hoipa-toiB Mnal,
UM to das AligraMlbllM;
8d hon Mhi GtiM. «M OMli aar IkMrigMt
Die Freode word* ia laom ««•• wila« :

Der Himmel wird nicht altaielt

Mit Blitz und Dunner iinallen.

Auf denn, mein Herz, auT, auf und Mi bereit,

Ermontre dich ilcm iiWuk i$t niehlMhWVl^
Laas ilzund Lust vor Herzeleid

In deinen Obren srballen :

Der UiaoMl wird nicht aUeiett

iniimtiwdltoaMrkMllMi. (II. I.)

So poelisch gewandt \Nussle der l'ebersctzer sicli l-IL^i iiii

ReciUtiv auszudrücken. D«s »lies isi um so vorlrefTlicher, ala

ea »ich dem Zwange einer schon fertigen Musik zu lä§M hMt,
wcboi dia ADdom durobtebeoda ao unbeholfen waren.

Anf 4aa Ualp BaMI wird Oraat suieitt durch Dipliu

MterftftTMMriaawHMa. WnM kaaMMato Spott «ofdia

D^. Daio Nam'.

OrmL Efiado.

Oroil. liTb^,

ONal. WeU ich bin

Voraebnittaa, hab iak aiiah bogobon

•ald datvor aber bakami ar

:

Orejf. Verstriiiini.' w ett. mich aoU dar tti wUbi aabracken,

Ich bin Uresle«. ja. (III, <t.)

Die Begebenheiten können uns hier nicht weiter kümmern.
Als der Vorbaaf aieh bebt, iai dioLlcbo boreiU ia votlam Gaa|a,

und na kooMl onl aril tarn flaWuBaa n aiaaa aBaiaaUa ai»

llraaliahaa Boda. Hladaa iai Uor Otvalfa Wabaaiinhia», «.a. w.
BhrftefaM vor das Charaklarao, wie das ANarfbrnB lo Saga oad
Oaachiebta aie bingesloUl und die K'ii^chische Dichtung ia

iküstliehen* Tragödien sie verewigt hat, kanole man nicbl. Ia

dieser Hinsicht w«r die italienische Opar daaa fibahaipaafa wa-
nigsleni »n Cnbefangenheil gleich.

Dtreciür KutMT olfnelc iti dem nun folgenden W rrti- fiir

dag Hamburgiacbe Thealer eine neue italienische Quelle, und
zwar eben diajeoigo, weldia diaaar Itboa die nutzlichste und

aisioWtala war. Brk—la aalabaa wiga«. waü er dorob aatoa

d(a Opern, «aleba dar «aaiala Aiaallaa Slaffani ab Ka-
paHaaialcr hi Banaorer achrieb and an Jeoeo Hofe aar Aaf>
führung brachte. Sie wurden für die musik.-ili'irhe Durchbil-

dnog der Hamburger Oper von grosser Bedeutung ; nur Kusser

kalna« Oawioo da«a« habaa.

65. Dar Iwitaiailifaa Alaunder. Auf daaa Haubniigk
aekan Tliaafi« n «inein aingenden Sohanqpiel mar-

gesteUet im Jahr t695. ti Bl., Vorwort, Prolog uod t Act«,

a Verwandlungen. 56 Ariea, durchweg klein, oft Tierzeillg;

nur < In der Rund^lroph'-

Diese Sief fa u i'itche .Xu^ik tiberselzte Fideler oder

Fiedler) so, dass die urspruiiKln bc Composilion beibehalten,

da« Work aber doutach gesungen werden konnte; s. das Vor-

wort za Nr. 9t im folgeodea Kapitel. Wie alle baoooTerschea

Opai«, iai aach dioaa ia der Baodiaag voll Lobeo uod Bowo>
idariMMa Oaball. Ia das «Torapialt, wel-

lai, laaaaaaiflli «• OWior, d. b.

fOraliiebao DarebtoaaM%kattaa. am dM
Die Musik tbut dabai aim AoMpnieb, dar i

auf die gesammle Poaai« der daanligett Zait
|

Es vergeht durch mein Getöna

Des Gedichlaa HXrtigkeit.

Eine ang

UodSir

Bei der auübrrcliendrn Empörung nimmt der grosse

Alexander Rei«saiis und gesteht seiner geliebten Roune

Aria.

Zweier aobttnen Aogao Fransa«

Aakt leb ni«br, ala Tbraa «ad Baleb;

fW Mb alaad, ana, ca^MCM.
Olh aa aiir deeb aBea gMeb

;

•in Vergnügen, mein Verlaogon

Pind ich bloss allein bei euch. (I, <1.)

Die Oper war von dem bannoserschen Hofpoeten Ortensio
Ha uro gedichtet uod gelangte im Jahr 1690 zuerst zur Dar-

ateUnog (a. Hiodal I, 3tO). In Braun»cbweig sab mao sie

daMaeh I6M, abaafaBa nii Fidelar'a Uabaraataiiac (a. Jabr-

bOeMrl, tSS).

66. Armida ... Im Jahr 1695. is ri.
, t Vorredm uod

t Acte. > Verwandlungen, ii Arien, ti ia der Ruoditroph«.

Dies war eigenlhch kein Dooes Werk, soadere das ilelioni-

aeba Mick Mr. ftl mit PaUafialaia Muaik, aar waida m ia

ilialai'a DaiiaaaalaaBg daalaab gagabaa. Taai

loa Ariaa, waioha adwa an Nr. St

16

1
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wtrti^ Op«n — Mgt dM orwort— , wekbe «henials allhi«r

nicht ohne bt-Miinli re WT^iui^iung «ler Herrn Zu<i li.nier

in Ilah.iiii-it-lior Sprache %ürge*lellel wonlf n , ^AirJ den^r Itieii

nurnehr zu Tculsrh iib^rreictil' und J it ei iii Armida iiiiiBel.iuJl.

weil diese hier doch die Hauplper>oii '-i-i Man bemerkt iibri-

|M> bei den bamburgiitchen Librctti>leri eine besundere Nei-

gaog, die Stocke MCb wciblioben iUuptpenoMn lu b*-

MiiMB. Hlsriu wtM» MerJtim «i» mm tltem« IwchiBW
bestehendes Pablikum wbr gui passen.

67. Aoü and Galmho ... Im Jabr 46M. ilBI..VanNf«.
Pralag «Dil I IM«.

AiiLti dickes war kein OriKinaKverk. »ondern eine Erneue-

ruiiK ''Hl Nr 35. der 1689 hier fran/iisisth getiebenen Ldlly'-

«chcn MiiMk Weil das Singspiel d«nijl> Kifiilloii hübe, beneblet

dat Vorwort, so komme es nun, fai genau auf die fraozciüische

iMik gapuit, deutsch heraus.

Dmrtige LQekeabilsser , wie Kusser hier mehrere nach

«ioaadcr VOrlDlMto , «od bei einer Thealerleilong gDvermeid-

Rob mi loeh gnt Dilslieh, oa rsr all« FUte aio releMutllget

MitvrM mrHud to baban. SebHOMMrwM dIaSaeh* lehoB,

wenn zu solchen HOlfsmitleln gegrlSeo werden rouss, wlhreod
doch productive KrVfIe hinreichend vorhanden sind. War
Knsner nicht im Sunde, Keiser und Po^lel für sein Thealer

tu gewinnen, wie -[liiter w>n ."srhott se^rhaliT lirw.irlele er

nichts von dem jun*;eii tloul--(;hoii (itri '- — oder welclu-s war

der Grund dic«er merkwürdigen ErscbeiDung, dass gerade dic-

jenigeo, welche In gomeinsaBarTblUgkeit gross und reich

blUaa werden können , aicta In dam «Itcbeideodefl Augen-

btteka triebt la finden woaatant Um» du dtoneblimnaie bei

dar «niehlllebao DärfUgkeit daa RaparloIrM war abaa diaaet,

da* aa daa Aaagang dar gaatan Oparasataraabmuag daa aal-

law Hannes bildete. Dieser Aasgang war also offenbar altt

Tdadergang. Die Pachtung *on Kii<Mer und Kremberg war mit

dem letztgenannten rteulsili -fruuMM lion W.'ik« m Ende.

Die Glücksgöttin, welche der rio*-i.- |iir'M tioii-inel>ler vor drei

Jlbren 80 begeistert aposlrophirte , bfllle iImj wieder einmal

ibrao allbekannten Wankelmuib olTenbart, nur diesmal sr hnel-

lar» alt dia Hatatao vorher sehen konnten.

Ba lag gawlia für Viele die Vermchoi^ nahe , sich opii-

orialiaab av MtMOban. War «s doch auf Banbargiacfaain . faat

baaa aa« aataR aa( daalacbaaa Bodaa daa ama UolaraabaMO
diaaar Art. Waroaa Mllta ab InaalhMlttal niabl dvrtli dia

KSnsller auch Xusserlicb am besten geleilet werden können?

Brfibningen vom Gegentheil lagen nicht vor , weil die Probe

bia dabin ijberli.mpl k.iuni üciTi.irlil w.a . sv.i- Nir, .'slrun^ik in

Leipzig unternahm, »|ir.ii Ii eiirr ii.ifur ^|.l^1'l,.n. Üie Schwie-

rigkeit lag auch dtirehiu^ ciM Iii III ili.'^i/iii l'iinkie — deonHündel

und Andere bab«n »pater ein weit koaivpiebgeres Opernlbeater

gläoteod und dauernd geleitel — , sondern in einem andeni.

Wir baban as tcfaon bei Nr. 68 fasagt. In Haobarg (ahltaa

dia doreb VaraM%ao, Muaaa, Oaadumokabiidaag oad Enna»-

baiaiaianws aiiabbladiga« neaaa. Dia baata« ttttiaD dar
Opar bMata* a iiaaer dao aeyaabaaaa fraesdaa Ocaandlao, aa
waicbaa dieaa Stadt als damaliger Haaplort Norddaulaeblaoda

ao reich war, die nahe wohnenden Pürsten und Adeligen. Von
diesen war seiner Zeil iI.t- I lif.iler in ilfn (iang itebr.irlil , •ie

hielten es aucli dann noch /wvt Jjlir;t Imte ,iU die frü-

here Kraft der Produclion fa.'il niini «e-- Ii« uiiilf n \\.>r^ Aber

in Hamburg selber war au8:^er dem Higenthiimer Scholl kein

aluiger Hann von hinreichenden inneren und äusaaraa Mitlein,

dar seine Thellnabma an dieser Singbiihn« irgaodwia daMrnd
belbltigt büite. Walch ain Dntaraehiad swiaeban Haatbait Md
Ta««di|l hl dar van aaiMr BUm barabatobaad«» Lamaa-
aiadl ph aa iuiar aoab aina graaaa Naaga allar taMdar-
taaKa«. waleba dia Pflaga dar laaat aia Staadaaplllabl ba-

Irachteten und ihre bealan Mfta dalBr ao(b<Naa. 1a dam lOr

den neuen Wollhandel viel «ün-itiper peleRcnen Flb-Alben —
wie es sich durch spiiie l'oeleii «crn nennen hes.s — war

noch Niemand über den [liir>eiistaodpunkt hinausgekommen,

und Familien im » enezianischen Sinne gab es hier überhaupt

nicht. Scholl's Oper war für die Uebrigen eine (»rivalunler-

oehmung, ain Gatdattfl ; aa gab Gaacbtn« verscbiedenster Art,

und Jeder balriab daa ariaiga. IMa Koaat irgendwelebar Oa^
long kaan ant gadafliaa, «ram dia raia kaahalaaiaaba Baw*-
gnag darebbraaba* «M. Ba Maa ataw HalMaUa giba«, bat

«aMar daa Strabeo nach Gewiaa loa SiSalaada kaaal, Ma
Bambnrgiaehe Slaalsverfaasang war nun, wte dia dar ttilgaa

freien Stiidle des deutschen Keiehcs, darin liiichsl mangelhaft,

kisiK sie nicht ein festes Pairicidt bildeiv Oer ntchsle und
handfireiflichste Schaden , welcher darau.s erwuchs, war der

»chwankende Wohlsland ; alles blieb Hrivatbesili , den man
heute erwarb und der morgen verdarb , ohne dass dia

Gasammtheit daraus den antsprecbenden dauemden Nutsan

gatogaa hilia. Und wla mit dam tuaseren Besitz, so verhielt

M "»«^ aaah aiil daraakÜaM MUuMnad BÜdaa aMallaebalW

naia* IMaa. Ma TOabiigkall daa Bknahaa «arwaaaaiHab
eine persönliche, man könnte aagan gaaehSfUieh«. la dar Tbat

ging der Hamburger, und geht er noch beute, in den Kaufmann
auf. und wer die Ixislen Knpfe H.Tndmrf^s kennen lernen will,

der wende sich nicht .m .In- Behcnlen oder an die Kiinsller

oder ju die Gelehrten , sundern iin das Comloir Und au die

Bors«. Das hindert die .Ausbildung der Wissenaoharieo und
Küo»le ebenso sehr, wie die Verfeinerung der gesellacbafUicben

Sitten. Der Handelsounn ist siebarlich der scblaeblaala Sitlaa-

maister. Dia Beobaehtaog faiaar Dmgangsformao iat für flw

dofcbwag aiaa Ilaliga «ad oft biadariloba Saeba, la daraa

AHhildnagarao-MlbdlirMggalaagt, daMdia av arfclgraMta«

rahraag eiaea GaaeMllaarforderiicha Labaaaart, Geschmeidig»

kalt oad VorortbaHrioalgkail liegt auf aiaa« ganz andaraa

Gebiete.

Hierzu kam noch der Wandel der Zeiten. Im Mittelalter

bis ms sechzehnte Jahrhundert war den freien deutschen Reicha-

städteo eine gewisse Aehnlicbkeit mit Venedig hinsichtlich einer

würdigen öffentlichen Vertretung aowie der von der sUdtiscbaa

Leitung aoagabaadaa Pflega der Kioate und Wiaiaaacballaa

nicbt abiuigiaahaa ; maa daaka lar an Lübeck, und daraa.

wla aalbal daa waalg gbaaUg galnaai taaabiwg aieh aaab iaa

latormalianilabibaMdart baraorlbat. Abar vaai draiaaU>b-
rigen Kriege aa Mab all dar alalgaadan oialariaUaa Badaataag
die geistige. Man kann diaa wohl noch deallichar so anadrü«Aan

:

es schwand id;', dem nnwachitenden Privatbesitz der Geraein-

(leist, der Sinn und das Verstündaiss und das Slrebeu für die-

jenigen Uütcr, welche ein bleibender itesiii Mod für das Wohl
.\llcr, Du-ss ohne ein solches Gcmeiogefühl selbst der reicliata

Privatbesitz nur epbaiMrea Werth hat, kann man gerade aoa

der bamburgiscbaa Gaacbichla rächt daoUiob aaban. Im aiab-

sabalao Jahriinndert, der Glaaixalldar aiadarlladiaBbaa Malarai,

war Baariiorg «all vaa daa Maialarwatfcaa diaaar flahaia— aad
woiiad aiajalilt aob, wa aiad aia aebaa aattJabtbaadaHaat
genau dort, wo dia unzShIbaraa SoanMa daa vom Vatar ar-

worbeoen und beim Sohne wieder verdorbenen Privatbeaitzea

sich befinden. Die Oelfeiilliclikeil , Jie Stadl besil/l nichts da-

\on. Ohne ein derarliKo» Verloreusem an Privatmlereasea

wären auch die widerwärtigen tzad iMtfiCblaa OfMCOaliallig»

keilen nicht möglich gewesen.

In diese ungünstige Zeit nun, wo sich überdies das geialiga

Laban iaimar atahr an den Höfen oaaoeolrirla, fiai dia Orfla-

dnag dar Opar la dar Sudi Uambaig. Ii irt baaiaikaaawailb,
daaa dia IBadbatt aller Balbailiglaa Bbar dia liamlialagil,

«aleha daa Oadaibaa Jaaaa Tbaatafa wWadaitaa, abM «att-

aHadiga war. Bai dar Ofiar 8e^ (Nr. dt) babaa wir ga-
aa*
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MbM. wte tut FM rUttor ib*r 4mMlgM MMMpfti, wMbm
dto Maagol imr Me«M iMklagtoo , und zwar «bta lUimls

Mbimprie. wo <faM TbMlsr mll Min«ni jüngite« V«meh ein«

billcru F.rfahruoK in (li<".i>r H n^ii Iii Ki'ni uhl halle. Die M.icene

müssen nirlil narti den kiiii>lli>rii koiiinK.'fi, «onderri berei(> da

sein, wenn iliesi' itm Iiciikmi
,

ilorm ^n> (jil li'n die Heiinallis-

bchürde derKunti ; wo eine solche Behörde fehll, liegen Apoll'»

SAbne auf dar Straiaa uod vafabondiran. Die Horaxe, die Or-

tUwm and AU»* ««Mm mM «Mb m aiMM «oHatttltaa

mmmm uMim.mnm mtMUk ww «t i liitWii i »w^
IlM*m ah hUM Im Imbarg. Wia dtHUg baaahaidaa aia

•M hiar haran drMan mutslen, daa kann uo* Jaoar Fldalar

am besten bosi-lieniiijcii . irnn er w^iriie diu obw.illenden klüg-

licliuti Zu^Uindv iiit Iii 4orl;errlirlil h.iben
, wenn e> nichl ge-

achehen würe, um sieh seine fn ien Mill,iK^U>i lie r.u erhallen.

Und die Uabrigan, welche »eine Worte U&en, werden ihm b«i-

gaatimnl babail, Mb ihre au^nblickliche Laice sowail Beaiehart

war« daaaalt aieii ir^Mdwo aau aaaaa fcemlaa. Nar w«r|Bai

KflMlIani war daf mIb oanlaliika fltawliMMki dar aaaaa»

lateada gawordan; waa man «leht aalbar enpfcod, daa fVMU
man nicht un<1 ^.\h es (fJoirbv^mi al^ nicht vorhanden an. AI»

Kusser vergebent nach Hülle aiuAchaule . war sein ebenbur-

ligar Gaooas« Reinhard Kelser wahrscheinlich gaai woblgemulb
und dachte sich in Minam jugendlichen Leichtsinne vielleicbl

garnicbls dabei, oder glaubte möglicherweise sein eigene« Auf-

kooMMn doreb Kmaar'a FaU baMidart su aakaa. Ala Kaiaar

*M apnar aaek aakr ab taaMg ißnmtm LaMaafaa iaa

tMMh oad man bawiiadaradar Aaarfcaamas dia aehibige

Philislerrede vernahm . er habe sich nun ausgeschrieben : ja,

da freilich seufste er lief auf und rief seinen Schtnüliern lu. er

könne auch wohl ein Lully werden, wenn nur cn.i ein l.{niK \l V

da sei. Die Uebrigaa taiaUao licb auch hier wieder (üi sich.

Und so ging es ioMT ImI; Eclaar M« lad mg aad akabto

odl da« Aadara.

b dtana Ti(M) wa Kmmt Nn, war dar raakla kMfßMUk

la haftaa and uai dan baraHa fahr IniMm aal alalnaaraM
gewordenen Operniheater Jene Festigkeil, jene nationale Selb-

sUndigkeil zu verleihen, welche die gieichzeilifte P,irt<ier Biihne

so schnell erlanvt li.3lte. Denn trolz Keiser nnd ILunJel. Irui^.

Scholl und Footel war die.'>er Mann für das Hamburgiiiche

Tbealer der grdeste, war derjenige, an dessen dauernde Wirk-

aaialMM allaia dar Baaland dar daaiaoban Siagbähaa gaknilpft

«ar. Ww aibaa aad aaeh ihai aocb Ollaaaadaa araeblaa ~
atwaa laabr wardaa klana , ab laHwaMlB dIa Twankala Ar
höhere Bahnen. Es iM die« auch der Grund, weuhalb unter

Blick so andauernd auf diesem Vorgange ruht und glek^lisem

Bit Gewalt davon abgezogen werden mii.ss. Mil KaaaartBabat
den war im höheren Sinne eben Alles vorbei.

Oass diese dreiiahre I 693— 1695 nicht ohne harte Klmpfe,

iebt obaa bittere BnUlaacboogan verMriohao aein werden,

darf aMa aaoebroen. Abar «fr wiaaaa nidila darlbar, wie die

fmtbitt ialiaaaliMa waraa, atobu dactbar lawtaweH Kaaaar

•iar iälB TMHMbar Kraasbarg TlaWalabt darah panSaliaba

Bigeotbümlichkeileo die Katastrophe beschieuoigle. Nicht aio-

mal das wissen wir, ob man im Hader auseinander ging, oder

ob sich alles friedürh [oste. Ein Beweis für das lei/tere, und
überhaupt ein gutes Zeichen ist , das« Kusser und Kremberg

Ihren gemeinsamen Lebensweg auch noch femer fortseltlen,

dano wir floden sie in LoadM wieder. Von Knsaer mi es be-

kaoat, daaa ar oacb EDgUaad gta§, oad Kraadkarg's Namen fand

ieb la aiaer haadadirillllobaa OparaparMar, dia ia Loadoa
biM aaah I7ff aar AaHlhiaat bam; ar dflcfta alao aaa dar-

aankait gafnnden haben. Dar Debergaog naeb Loodaa aiM
ihnen durch die englische Gesandtschaft in Hamburg erlalcblart

sein, denn diese war von Vnf.mK bi> ni KnJe eine der ersten

Stützen der Hamburger Sini^buhne. kusser fand in London
auch sofort ZutritI in die besten Kreise und erhielt wahrschein-

lich schon uro 1710 die Kapellmeislerstelle bei dem Yiceköaig

in Dublin, welche er, allbeliebt und bewundert, bis zu seinaa
im Jahr 1717 arraigtan Toda iaaa balla. Bim Warb aaa diaaar

MMaModa. «iailalehlaaia baalaa. aadalMB todaaM-
gaadaa ArMbal nlbar beiproobea.

Eine enfUiolia 8«r«nata Toa Job. Bigigamad

Die Composition . .mf welche der Schiuss des »oriKen Ar-

tikels hinweist, dütfle das cmiiKe ^''ossere Werk aus der s|>,i-

teren i-eben^zeil Kusser's sein, il.i-. jet/l noch existirl. Krhallen

ist ea in eiaeoi »ehr sauberen gleichzeitigen Naauacript , wel-

cbaa ich auf einer Londoner Auction erstand und welcbaa,

wenn auch nichl aatograpb so doch an ZuTarllaaigkaU aiaaa
Aulograph glaiehiuatallaa iai. Ba bat ala BihllrtbibiilBbaa

ala üllHoba» Wappaa «iaba Paroiwl lari al tgwMl. «736.«

CM aar daai «argabaflalaB laaraa llatta alahl : «lohn Sigis-

mund CousMr Chappel Master la Iba Duke of Wirtemberg
compoe'd This in Irelaad and gave it me.« Ohne Zweifel ist

dieses von Graf EgmonI geticbrieben. Die Musik war aLsQ in

Irland compooirt und er halle sie direct von Kusser erhalleo.

In daraelben wird die Königin Anna aaf aiae Weise gefeiert^

daas man an dea Friedaoaaobloaa von Oiraebit (I7U) daakaa
kAnou. Spitar kaan die Coaipaalllen nicht aaMiadae Mhi; aa
hiadart aber BieblB, aia aiabrata Jabra IHlbar aa artaaa aal
ala afaM elBdaia flahnilaiip Oda adar ffaraaala aaMMabaa.

Das Hanuscript, II BMUar laQBMlMfl, bM M Aafcag
der Huaik den Kopflilel

aSerenata Theatrale.
fW^Kw» wWUtrj» M/Im9fm%

Serenalen nannte man damals naeb HaKanlachaai Torganga
solche Gelegeobeitsatücke, und eine theatralische Sereoata

heiiielt Kusser sein Opus, weil die fänf Personen Kriede, Sieg,

Unfriede. Glück und WobUland dann Hgurireo. Eigentlich sind

es sechs Personen , da Merkur gegen Ende erscheint und dan
Snblaaa ainleiiet. Eine ihestraliaoha Saraaata kana daa Warb
aaoh daAalb genannt werden , waH aa «allkaaMa blbnaa
§0BMa (aballea M« HBgliebarawlaa fhit die DaMdhi^ bi

TarblaMaag aar alcb \ aber aa alaa aellalgadiga PlbaaaacMaa
wird TDAfi schon deahaib nkshl denken kSonen , weil Oublla

noch dreisalg Jahre apglar , wo HIndel diasa Stadt beaoctala,

keine mdere .Sliilte fifr dIa AaillbfMt OptTB baaHi,
den Concerl>aal.

Diu Ouvertüre zeigt ans, dass Kusser nicht vergeblich

sechs Jahre lang in Paris Lally'a Umgang gaaoiaan balla; aia

zeigt auch luglaich , daaa ihm dar datilaaba flaatiapaakHaaba

Oaial aiobl rahMa. I»ar anta 8aU iai aia iiaMir AaMiwaatt
der saialle aiae labbafta FWgat wttaba la eUigan LarfD'Tiblaa

aaiMWul. Ällea In der Stimmfabrung bBobal aaabar gaarbaitat.

Man hat hier wesenllich dieselbe OnvartHra, waleba bai Bladal
nur breiter und schwungvoller erscheint; «Ba Malilbaa Sttaa
Keiser's sehen sehr schlotterig dagegen aus.

Der Friede (Peace. Sopran) beginnt raii einer Arta, von
welcher wir die vollsUndige Gesangzeile ohne alle Begleitoag

hersetseo wollen, weil sich hieraus die SOrke und Salbaltadif-
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kleinen Rocilaliv wird dieselbe mit anderen Wor-
uod lugloich mit einer aaderen Begleitung,

deso die Oboe und Violine der ersten Strophe werden bei der

•Dd«rn von Flut« AUemande und Tambunoo abgelöst.

Darauf folgt eine grossere Seen« : Diicord [Tenor] tritt

mt, vtnpotlel den Friedaa, da Itaigia Am» io Muao KXapfen
I Stof« •riansw mH«. Di« Owlöi» a*4 lottroMnlaMicke

Dw 8f«g
(Victory, Sopru) iidwiat «•dHak aod vwMlbMtoht die Be-

fOrcbtungM dM Priadaat Im aiaaehaalBbaladaB TOoao, voo
welchen dtaaa

i'N J, ,| ;

wiaderfcahraad« RaupUMliv UMaa. Dem Onfria»
daa wird darauf das Ortbeil geeprochea. Die hierbei zur Ver-

wendung kommenden SiiiUo ^^intl zum Tlu-il »ehr klein, ^.mz in

der Hu»il(wei»e jener Zeit juis ^^00., zeigen ab<-r s.inmillich,

daaa wir es mit einem Autor tu Ibun haben , der du' Wirkung
aainer Töne aufs genaueste abwtgt und daher im besten Smue
ein denkender Componial genannt werden kann. Wie wirtsam

ial sieht dia^e dreimal wlederfcehrende «iertattige »Aria«

TMoty daa DiMord «lakfcian anaidladt aMhll
Auf die «tar Takte fotgt oecbdrScklicbe ReeoQaas diaaalba

Musik ia einem Mnnendeo Nachcpiel , und das Ganse als eia

Stück von vier Takten ist ziigleirli die kürzctle lAna', welche
uns bei irgend einem Coro[>onii.ten unter dieser Beieiehnung

bct;egnete.

Die Form dieser Gesänge ist nicht völlig die oaaera ita-

lienische , denn das eigentliche da Capo koooM derio aar !•

dem aagafiihrtaB Satxe « Com», tovely Pnot* Mwia 1*

Duau vor aad iwar ataa kvraa aimadaada Mtai
fcatad«ate»ai«ii wAriao, aia «iikliaka Aita tai
raa aaM. aaa kiMla ilaAfiMiMi
b«n ist. Eiobcbe WiadariMlaataa spialaa darin «iaa

Rolle. Dia «Ariat, alt «alobar Tieianr daa Diasaid ««ftraibl,

besteht s. B. Hr aaa i

stXndig

:

Tleiery.

Mr-aat-tv «illaadaa'er i«-la>«,aad ««V r*-m
tum to UgU a - ßfrrt Du-cori

\'ä • - iar-aal-%

i fy V ji m
m(I aad M'«r re^lie^.

m

DerglaieiMa aelMtot am bai aaiaar Küna IBr

vollen Gesang nicht hervorragend geeignet zu sein , und den-
noch weiss es durch die Mannigfaltigkeit der Begleitung diesen

Zweck ni()glirh zu erfüllen; das Stück eiM-lifiia durcli die auf-

gewandten Mitlei so reich , dass es innerlich zu wachsen be-

llet und damit du- Kürze vergessen macht.

In der nun folgenden Scene, die allein freudigen, ruhigen

aad glflekUcben Stimmungen gewidmet ist, kommen sehr pes-

4* ha 4t9 Dsfltt ifeffH^ fX&rttt ^Immsh
Hiaas aia liebliches, bMal aiolbeb

Mek fa raadstrophlger Perm . geslallal aaak der Weis« dar
titeren italieniacbeo und französischen niiette. nirhi nach den

breiteren Mustern, welche haupLsüchlicli von Stclf.>ni aus-

gingen. Das zweite Duett ist ganz liedartig und steht hierdurch

zu dem vorigen im Gegensatz. Aber gemeinsam ist beiden die

schöne Melodik, welche auf den einfachsten I

ist. Dieaea liedartige OueU mtfge hier folgaa.
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ArU «t. L

NWtoltoMM /h-ry tf war» wn tl - kir-ml»§ Im» kt» Mm tB-MiliW—< m tm'^m nlg»t

I

Lft BJ wo«' v"M fir (iod lind (of - tri. K'*o u j»rf-pard u,i(A a ckarm for rarh hrarl

r«<0ar I«l m MW yM to A« 4M af IM Mir - wko * frt-par d wM « f>Mf^ Mck kMTt,

7* _* 174

N9-Mm§ Kt fM'rew • foott-uMi d»! - cot- • rr«, or ca* nie* ra - ri - o«u pltoMr«* im - purt,

MMMkv M fM'rMt • gooi mm «MV - cm - <rt.

^^^^^^
iScklOM folfl.)

XritUohe Briefe

I«.

Uro möglirh^t narhiuholeo, was ich, wie Sie meinen, ler-

Mumie, koiumc ich heute Ncbon wieder, verehrt« Freundin,
und rübro Ihnen ein Werk vor, d«« Sie oicbt Wtolftr llaf
«Miren wird »is et mich iotirmirt, olmlioll

:

iMiMcr. Za „Mt Min« vbd Bd. IKriia: Inrtt
für du PiaDoforle tu xwei Hindeii (Herrn Professor

Dr. L. SUrk gewidmet]. Op. 47. Pr. 5 Jt. Leipiig

und WinU-nhur. J. Rieter-Biedermann. t879.

Des geoislea Mörike Novelle »Maler Noltcn> aUo lial Hans
HhdMr zur ComposilioD einer Sonate angeregt. Möhlce ist Ro-
mlftar, ater nicht wwchMwilioh, daui «r Mgi aadtrarwil*

Jedoeh mU d«r aomMMk tauig la verscbmelsco. DatB« bat

man !bm alMa Tonrarf gMBBcbl , der auch den Hal«r No1t«n

tnITl MagdMBMin, wie ihm wolle: Maler Sölten rührt her

von einem Poelen von Gölte» Gnaden und wird Jeden , der

poetische Schönheiten, edle schöne Spriiche und Innigkeit der

Empfindung zu erkennen und n*chzufühlen vermag, sympathisch

berühren und in batonderm Haute fMwla. Br kann dem
llaiikar ••br wohl ABracmg aar Conpoiitta« and bat

a, wto wir aahaii, avoh lattan. AlanulkallBohar RooMallUr

«M dw GoaiKraist sich aucb von der romaolUcben Seile der

Dlcbtong besonders angezogen genihll haben. Romantischer

lii.ifl Jurcliw etil (iriiii .iülIi Jio Kiiii/e Composition. Ich »III

keine Vermuthuog darüber aussprechen , ob dem Coroponiston

schwebt h.ihpn und er d«r,iiir ,i\i>if;e«.)nK't'ii ist, speciell sie

rousikali^cli zu illuslriren , dergleichen ist immer prekir, weil

man dabei g«r zu leicht auf Widerspruch stöiist , aucb auf den

de.« Componislen, der an ganz andere and anderen Inhalt ber>

geode Partien der Diebtang gedactil haben will. Wie der Com-
pooiat nieht nii JmUoi Takt ttma laaaodifaa aoU anadfOekaa

«dIIW( n aoli MMh dar BaarlhaBar iiab vor to tiiif Com-
uHiOB md lÜMioiDterpraliran in Acht nehm««. Btao t«it>

lang war dtaa sn einer wahren Landplage geworden and worda
es bei spccifischer Programmrausiii bfsoii(icr> le.doii'.i liafllich

eTercIrt. Jeden Takt fast hielt man sich geniu'^sigt nt erläutern.

Es geschieht, wenn auch üplrlicber, heule noch, ich verzichte

aber darauf, Namen und Beispiele anzuführen. Entweder ist

die Composition, die einer derartigen Interpretation faodarf,

nicht viet wartb, oder der lalatprat ist niebt viel— mtoaat

tiren veraBhooto na* «Mli miaera Claiaiker nicht , beaondera

hat Beethoven viel darontor ra Mden gehabt. Nicht ariikel-,

nein liücherweise wurde er mit der Weisheil seiner Ausleser

belastet. Es war ja iiuch nichts dabei zu risliiren . Beethoxcn

konnte nicht mehr wiiit'r..|iri'cl)eo oder bencliiii^in II.Hhste>ns

kann er sich noch im Grabe uoMlrelian, wenn seine Weriia

verkehrt interprelirt werden, ad 80 ta dar Fnila oder In dar

Thaoria. Charaktarialto aaan dio dtlmunt, ae almahaad mm
wid, wwMida uma abar, Ina KMnlleha an vatfcUa« oad nar
nach rtia aubjactivaa BraMseon lu vorfahren. Wie ScbSsred-

nerei Oberhaupt vom Debel, so ist sie's hier ganz besonders,

sie verwirrt die I'riM'Uwrliidi^en nur und deren Zahl ist ja sehr

gross. Es mag zugestanden werden, dass in maaohon Füllen

OabanoanMog dio Podar ra viel Matan Ra«: doa fOhU mb
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bald heraa« und wii4 MraUs hingeben lassen. In vielen an-

«•TM raiM jadMk H—iiiUrt d«r BMnOnda obM Kode.

bk w*rd« nieh «Im kBlM, hi ««R n ftbaa «od aiieb,

wenn von keinena Andern, m änk TiaUeicbt vom Componblen
dr«a«cH)iren zu las.sen. leb Our, daM Huber'* Sonate ganz

im Gfi»(e <ii=r .Vorike'.srhen Dirhtung geschrieben ist und damit

glaube ich kern i^i^iiiige? Lob auszusprechen. Lass« man Wort

und Muaik nur uittii>f»ngen auf sich wirken, die geistige Ueber-

MMtioMnaag beider wird sieb bald genug offenbaren. Dass die

g>BaH IBr Demjenigen, der den Maler Nollen nicht kMOl, glnx-

ieb «mnUrnUieb Mi. toll damU niobl im
«Ol

ioMrt ateh oll Torfiebe «la G«didil od«r die geballtolla

Strophe eines solchen oder irgend ein Motto zum Vorwurf und

deutet so Charakter und Sliromung .^ines ToBttäcka an. Da-

gegen ist gar nichts zu erinnern , wenn es den Gedankenflug

nicht hemmt und somit zur Kessel wird, wenn es den Compo-
nisteri nicht zu kleinlirlier I)elailin«lerei verleitet, der Huber

ebickt aus dein Wege lu gehen weiss. Programmoausik im

irbbnlichen Sinne isl deshalb seine Musik keineswegs. Hier

I tduaibl «r w «iMr ttogerM Olebtuat «Im CImIwiquU,
»OafwMnacMbl. OtoUMMfBt

Mi HMmo Mk dt Biehl mmmi>
Oot. «Ol dio Sonto vomtllfeo Üiror lloliniliitMl MrOunk-
terisimng und dem Siimmungswechs«! grSssereo SpMraam,
freiere Bewegung gestattet als die Ouvertüre und sich dabei

do li f'iiitieitlirh gestalteo llaat. Vorliegende Sonate ist ein

schlagender Beweis dafür. Von rein musikalifM-her Seite be-

trachtet ist sie als ein »ehr eigeothümliches ,
oni^ineile.s Werk

III bezeichoen. Im Einzelnen Irappirea Ausdrurksweise und

Combinaltonen des Verfaaaers wohl einmal, aber e« wibrt nicht

I bat sich danil

und das beH]hrt angenehm aod liset une die «Im odor

kleine Sonderbarkeit, wenn davon absolut die Rede sein mII,

mit in Kauf oebmen.

Ein »sehr ruhig und weichi m haltende», orgelpunktartiges

Afuiantt von vierzig Takten [Vi) Tiihrl in den er?>(en .Sat^
,

ein

AUtgro c«n fuoco (Ea-dur \\], ein. 'Voll Leben-<lu<>t- fijgl der

Componisi hinzu und in der Tbat sprudelt es davon in dem
Som. Dwwibe iai «oU wlritnoMr GegeDaHize. und boModers

; IM M so btoboohlon, wie du Eine am dam Andern
wie a. •. aua eineaa Thalia dao bowoHoa Aa-

bNdal. Der gasaa 8aU tat piteiaa gaCuM und wiitt «orlnIlUch.

Dar zweite Satz iit ein jlda^io eaa ito» tnpfo (Fia-dur C) . Es

will sehr durchl'irhi ^'el>pielt sein und, wie der roii)|>onist

wünscht, «in stille r Itr'ir.ichtiing«. Bei alledem geht es in seiner

Milte laut zu .Si-lir .iii/i.'h--iiil urul ui i).Mn.-ll i»l das /Vesto (drit-

ter Salz, G-moll mit Durschlus», | i. Der Componiat bemerkt

dabei: »Keck, den unregelmässigen Rhythmus möglichst her-

varbshaod« und lltsst gleich Aofaaijs *iar^ und draiiakligan

bytlMBna Bit alnanöer abwaehsala. Daa bai «ailam laoigiaaMr

taUIHM XM to Ba-d«r bo|lo«l «oHar loil|liall> imiirt ateh

kto aar LaMaaioholi. kohrt aa«h aai aaak aa 4ar aaMafHaban
Rnhe zurück und IDhrt leise in daa tnfiiimlhsaii wieder hin-

ein. Es sprüht von Oeisi und Leben hi da« Salie, so dasa es

einem ordentlich .«chwer wird, wieder >on ihm loMuLünunen.

Der vierte Satt iK.v-dur beginnt inil einem Modcrato, einge-

leitet durch .Hieben ' 4-Takic m s> liiip|li>rem Tempo. Der Ver-

fiaiar fügt bei : »in reaigoirler Stimmung«. Das aus der Bia-

leilung tum ersten Satze barausgewachsefle Thema des Modtrato

«OUIk dar SUaaaMi dar kior Amdnmk fi(aboa

Ü •laiH«r»o«Ma*(Vi)*

bot ao anfaiieb ketaoa Ralt aaas«llbaB«onM«kl. Ckank-
teristiscb kann man's in gewisser Beziehung wohl nennen und
es im gros.sen Ganzen passiren lassen , denn stören tbut es

nicht liiilK're musikalische Bedeutung kann ich ihm aber nicht

zugoieheo. Gekürzt und interessant verlindert erscheint noch

einmal das Modtrato und nach ihm wieder das Älltgro n»nn

kommt der Componiat vorübergehend auf das Thema des Ein-

leitungs-.,lndanie zum ersten Satz zurück und schliesst patbe-

Uaob no4 kiflUg aMi ackt «/«-Taktoa daa Soli oad dtaiil daa

•0 Woik ta »IrtaiBiiw WoIn ab.M fulokoia Mo» «ofobrto Firo—ila, die Sonate hat rnkr

aabr yoaao Fraodo soauekt nsd odtlaa EonsigesnM gewtbrt

;

es ist viel Poesie, Geist und Feuer in ihr and sie legt wiederum
Zeugnis» ab von der hoben Begabung ihres Verfassers. Die

eine oder andere Einzelheit kommt auch Ihnen viellnrhi ui^l-

wöhnlich vor, aber betrachten Sie .Vlies im Zus.jninieuh.mne

Sie werden den Schlüssel bald finden , der Ihnen <in>ch>Mrieiid

Verschlossenes klar vor Augen stellt. Eines Virtuosen bedarf

das Werk zu seiner .Ausführung nicht, aber eines guten und

gut «Mikallaohan Sipiolan, also paait oa anok fOr Sia. Ick

Oett

dao Workoof 8to

Dor lbfi|o «lo
Und

Nachrichten und Bemerkungen.

« (edlclalsebS lajlk.) Fa^t bei allen wilden Vollicrn , in

deren Leben die Musik überhnupt eine Hnüe s|iif!t. und bet maocheo
civilifirten Nutn iH-ci, liinlet man auch Ge^jn;^«' Ji-- bei der Heilung

von Kraakon lur Anwendung kommen eod die nalurlich wunderbare
besiuen. Wir flUma aar a«ai r

legeoeo Gegendan, 1

Prieilerllcher Arzoeigeaang Iii Japan.
•Die Artneiliuode in Japan« Im «Auslaad« vom

es Uber die rflanie Dosia : »Als Inoerllches Heilmittel freniestt das

Dosia ^n sM's Ansehen, obgleich dasselbe in gewisser Weist' ^'erficiu

zum befugen Glfl werden soll. Ala Absud gaBommen beaiUl diese

Pflanze >edocb sehr aelMizbere BlgaaaahaWaa, ladsa* die Jspensssa
von ihr aagen , daae sie den GeW balaba and den KOrper erlrisebe

nsd Qberdlas einen anfsnabnan Oeaabmack besitze , wahrend ihre

lortgsaetzte Anwendung das taben «edangem soll. Wss Ibra Wir-
kung nocii glanbwUrdlger maohl, iil ihr alleiniger Verknuf in den
Tempeln und ihr Auffinden dunii l itifn l'ni .trr. Wluci ilas DoMa
gesammelt 1*1, sotiIiefi*en die IVirslcr eiofn Kreis um lUv^ wunder-
bare l'riiilui.! ni.il vk ifjfi tini.Mi •.»»(ireiid »»'bell Tsjtei) uiiil sieben

Nichten deu Lab);esaog (jnomi-äiago, wodurch et allein »aiD« ileil-

kfOllaafbsii« (Aatiaad«i04,Nr.l«,*.loa.>
Korgessnge der Miklak-Indtaaar. Mar dtalMkiak-

lodianer Im sudwestlichen Oregon In Nordamerika berichtet Alb.

S. Galchet im I Bande von Powall's Coniribotions lo North Aoierl-

oaii Elhllnl<>^'y iWn^hlnglon 4ST7 . Dann wird auch die Ceremooie
Li'sol.nrlM.'n. »rK ,|;..- cinheiiuisrtii-ii Zauberarzi« bei ihren Karen
aulfuhren. »Uer .Üocior' begioat damit einen aeiner GeaBoge va«w
tragen ; aein« Stimme ist erst leise, gebt denn oraaeaada la ala M>
denacbaftlloberea Tempo Ober ned acklleaat naeh etwa 1

mit einem Fortissiroo Oafcaall. Hierauf kleine Pausa.

derseWien wiederholt 4er ,Aaaleger* oder Apostel da
et>eo von jenrni Vorgeeoofene «ad es Iklll sogleich da.« ganie anwe-
sende Publikum als Chorus ein . nach kurier Zeit wird il.it dchrul

wshrhalt enlaetilicii , dauert aber nichts destoweolger etwa eine

Viertelstunde. Der Text dea Oeaungeoen enthalt laoler Incantalioneo

und ist meist sa kleinere Thiere. wie Sptanen . Krebee , aemeotUcfa
sber an Van) BHtaMat. «aMkodla Ooaaha dar bankball lo daai
Viraseer. In darMa oior dar Uft aa I

81a I
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„'^xi^OQie der«^öenfc^aft"
Ar

Mfinnerstimmen, Soli und Chor

componirt von

Hans Haber.

I VM IL H. ••»oa.
. . . ft.Jf.—.
... . _ t.

OrekMt«r«UiBMi«B eoaipM - - lo. —

.

VMIne 4. t, Viol*. VioloMtM, GtamfeM* k 50

SingMiirnnrn complel Pr. ^ <. S*.

&ol(>«liniiiipri Tenor Solo, Bariion Solo k i^

Chorsliminrn Tenor t, I, B«M I, 1 1 It

|m] lo meinem Verldni? iTM-hienen

24 vierhäudige Stücke

! UaHoge von Ti Tiitirn t>ri ^lillslehender Hanl,

bUduag des ]»ki«cfiitil« uad des Vortragk

C6mp«nlrt tob

EmU Bttchner.
op. ao. Heft I—« kijt.

(m) T«r l«r Varia««:

Per §unggcfc£i;c,
(liUali ni sitUT Pitnr.)

Componirt

GABLLOEWE.
Dleae iui dem Nachtat«« de« bcrBhinI«« Cc

mcnde Tondichtunt; gehurt der be*len Zell Lo«wa's
ToOMhOatltoba Malodik ntt aUmaiaBipmiUaai lahall.

[«WJ Naow Terla« «oa

X Mater-Biedermann in i.eip^g iMd

SUITE
ffkr Ploutororte und T^ioUne

WoMemar BargM.
0|k17.

«. . .jrt. M. I

I . . - I . M. I
- 1.—

.

Vodi« TOD Bd. Bote de G. BocSk in

C*m Compositionen tob

Op. C. Inl tommai rur PlaMferle
OiCMiban eiaieln No. I— •

Ol». 41. Mtf ruUdaitlok* rur Planofone.
'

I. Praaladlom. Scherzo, Doelt, Andaola
Biarana »Duett, lu Handm arrtin«: . .

IL HonfrolKr, S(-tli-IIi. MrlnMir . .

Biaraoa »Hongroite« tu t Uaitdeo arraog.
^ Ol. BalMa. Uae, Bhmw
RIeraof •HymiM* ta I miidaa amD(.

Op.a4. laakkllage. Drei Cla^toralOcka

Op.t4. Trto lA-dur für PHe., VMIite und Vlolooc

Od. M. IMntrcU. /«air Lieder fUr eine Staealli

Ne

«.»

f,«i

o.tt

1,01

«.»•
t,a«

••••

I. Wehmulh Ich kann «ol manchmal ii
I Sa^ie mir mein Herl wa» willtt du .

I .Andenken Dein Bildnio wanderMlig
4. Uebetlual: Die Welt niMaliU Ib liafoa.

•.1

•.

7. Naotita : leii wandra dank i

9. Hör' ich dai Liadcbaa
9. Main Habe» Kind, Ad«l

tO. AmBodanie«: Trage mein SctiifT an >tas ITer

< 4 . Der Mii«ik(nt Wandern lieb' ich für mein

I.H
••••

1 .•Im

Of.M.

Of.ei.

• 41. Bul du manchmal auch vanlimmt,
Otaaalkaa to $ HaHwt

Mlt(1fe.l>«) .....
- II (No. 7—«1) .....

IWrilaUttnfardreiaUaii
~

VH naaoforlebegleitaog.

Ho. <. ftaqotem aelemam. Partitur und .stinitiirn

- (. BoDedtclo« H Oaanoa. Partitur und Stimmen
TtrtatiaMa übar ata ichwadiacfaa« Volkaliod, ffir

Pianolorle uad ViollM

4,tO

Of.M.MOaaangsDum<

Orohaal^nAintMS ...«*•
Solo-SiogaUmam
Chorallmmea
Oav.-Aust. mit Teit. Praeht-Aoic

• Blllice AoH.

4, so

t.o«

«,»•

•e^M
«I,N
«.M
41,»«
4 1,00

l,M

«aa Maaalla Mr gaaaiaeblaa Cbar nU

Of. (t.

Op.M.

Ot.M.

Op.«T.

Op.«.

9p. f.

Op. 7«.

Ma. «.BatlaMMl
Panitar mfil
Orcbeiterslirog

Chornlimmen .....>...
Ha. t. Fern im Uslen wird et bell«.

Partitur mit Clavlar-Aaasa(
OrebaüaratlBaaa
ClioraUtiniMO

SaclU gaMllaha laaiH*i t—«aUmmig rur Fraaaa-
oder Knabenchor
tvM Triat rur Plaaaltcta. ViaNiia ud TIatoBealla.

Mo. I A-dur
t. G-<lur

Utr Piarororic zu 4 HtwIaB.
lieft 1 aod II k

Hr PlaBalbrta aad VMkM aiär llr ItaalMB
il VMaaeall« odar tUUa».
AMpfea ror Piaooforla aad nola

- Pianofoito aad VMaaaaNa ....
- I'jnnoforle und Violine ......

Drei ROBUll«! I<ir \inU und l'iinornrle, «Mh Ht
Violine oder Violoncello und Pianoforte

iw(l laUitICka rur Vtolia« mit Plaaoforla.

No. 4 ond 1 k

t.M
4,«0

*,t«

8,Ct

7.M

1.N

7,M

t,0«

».••

igia.
ffa. 9-4«

Vwlagsr : J. Bieier-Biedennann in Uipog und Winterttnir. — Drook Ton Breitkopf A Buiol in Leiptig.
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^^^gSÄS^S^ Allgemeine
Pnb: JkkiUek U lO. flMl«UUi1lc>.
Mau. «HLMPt AbmIm* ; 4t«

tM* fMüHite «to «MB Ins M rt

Musikalische Zeitung.
VeraDtworilicber RecUtcteur: Friednch Chrysander.

Ldpdg, 2. Mi 1879. Nr, 27. XIV. Jahiguii.

lakall: Bio« «DRliKlie SvreniU von Job. Sigtomood KatMr um OiO. (SehluH.) — Annigen und B«urtheilaDgen (Solo- und Cborliadar—
SM«t« rUr CUvier [¥. von HoUleio: Vl«r Lieder Op 14, Sechs Lieder und RomsiMen Op. tS, Sochi LIcdnr Op. IS, Sonale Op. M].
Lieder für eine Stimme mit Clevierbegleilung Rk:h. Barth Op S, Aogud Gluck Op. i o Für iiLMni<ioljien Chor ;Hub Uoi«b«ekl«r,

Zwei leicht (uifUhrtwre Motellen Op. tsj. Für Mlnnercbor bmI OrebaaUr (Jobauei Brahma; P»» Lied »om Uarro von r«lkMl-

Metn. bearbeitet von Rieh. Heoberger]. Für UkoaarfMMgflMlM piax iNgw, fflMf VtanHMrip IIMnnpMI(l0^ WJ)a
Coitcert und komiMb« Op«r in Pari«. — AoMigar.

Seranata von Joh.

Kumt um 1710,

)

Dieser Zwicgpsang wird lu einer iwcitcn Sirophc wieiler-

holl, glcicb der erst«a Arie. Als ZwiMrhcn- und Nachspiel

fiingirt ein ebeofalU liedartige« SJizrlipn mit Wiedorbuiuu^i-ii

«OD iweioMl aoM Taktoo, wetclMa iwar mit dem Genuge

atR, kryiUlWrte «Ml M n» Mlbrt ra
scblosseiipQ Gebilde.

Niiu Tulgl eiQ Cbor, der erst« und der ttogit«

In KormfesUgkait and Helodiereichtbuni ist ttim
0«r Soprao liail die Haaplmelodi« *oio vor

:

du WarkM.

Oboe.

(c 0\m UM.)

tiiDinige Cbor wiederboll

Bit BafMUiag der damala übiiobeo

AJl, Tanor und

NoU am Note

Danaf

Daaa Unat (ich der Bete ado vc

dem Voraorgebeaden leicht errslbea,

io echt Taklea geacbiebt ; während aber der

vorige dreiaUmmige ZwiachenMU nach C-dur modulirt . .setzt

dieser Bass in l)-moll ein und gelangt nach A-moll. Zum dril-

leo Male encbeiol daau der Chor-Refrain, und hiermit ist der

Charaa« la Bode. Also vierawl bSroa wir das Haoplmoti*,

aiHülaliatio» ttalMldiGkar. MMMItTakla. DiabaMM
ZIf.

Iwiacbeutlie «oo soaernnMO I • Takteo hintu geilblt, ergiebt

ala Sonaa 41 Takta. War bei aiaar aoiobeo Symmetrie dar

Aala«a oad bat aiaar » payatoaa Halodia am Sehhuae

Me «ter aUegorlsebeo Peraoeagen haben jetxt ihre Aufgabe

effBlll. Bs tat aber noch JeoMod nOthig, «m einen hocbgehen-

den Schluvs herbeiiaführeo, uod dies geKhiebl am würdigsteo

durch eine Gottheit. Also tritt Merkur au( iMercury ealers)

und |ire»t die Konigin, zuerst in einem schönen Recilativ und

danuif ia aiaar aach acMaarea, Aha. Dia lalau Ifcailaa wk
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Aria.

B« Mfl «ia«imliml|wNwbspiel, •Menoeti beutelt, welches

dImStisaMMi« amtMin wifdariwH. Fdr dto

<>r wmUmMlM Aite —d du «db Mhw. •!

«Ifd c*iHw nianuid nit—iiIliidBnli mId. Aber di

digll« MI dieeem Sein IM telDe riiylbmiicbe Ordwnig. Die

B4 Tikte, «OS denen derscllio besteht — welche aber ohne die

Wtodsrtiolunj^en auf zwölf zusammen srhwindeo — , sind

MhA nach viertheiliiten , sondi-rii d >< Ii i reitbeiligen Zeilen

giCttedert. Wirerbtiten hierdurch eine Melodie von acht drei-

oder voD Tier Mchelheiligen Gliedero , also eine Ordnung,

miob« In nuMrer Uväk dandHiM iiii|iw9lulieli in ood um

erioDert. lo diesem Sinne heb« leb den Setz bereits (Irabar

«

mal (ia switta Bniida dv iMiriilfihtr für noA

Mb fannitim! Aber nnser Autor iai w dordi und doreh na
innen heraus musikaliscta, dasa ihm da originelle Gesiiltuagen

gelingen, wo ein Anderer nur allUgliche S<;liablonenbilder lie-

fern würde-

Nach dieser Merkur-Arie mecbt ein 'Grand Chonua den
Besch jus». Derselbe ist ebenfalls fSnbtinunig (mil

praora, wit der Mbora Chor) iMd toolal wte UIgi.

CHMUd

F=»=

/. Atel - rtnfi to 41 - viH$ <Ui - pm - led chal-lrngt more Ikam mar - tat pni**.

I. BUt - ituf$ to ü - e*M dl* - fm - —d chtU - Imgt «Mrs tkM mar - Ml prala*.

/. Biet - fingt lo dt - tm« du - pt* - sfd rhal - leng4 mort Ihan mur - tat jtraisf.

m
praitt, —

m
4. BUi - itof» 10 a - riM dii - pm - Md ehal Imf» lere Ihom mtr-tal praitt. prwlt», —
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1. ffwol Kmfrttt, tiM inh*rit$

Wktttmm Om Gott «ppnmM

:

m«« IM JtaM «M*!»«* Ml
IVrf tkfV «alt amaJi In*.

Ute I* OnbMlarlMglsilang h«b«o wir in «U* obife

B%H«HHa, Bit AoioaluM dM OnudbuM,

Dm aln M dir ppuM^hi »Oraad Cbotot«, M wtkkein
KnsMr Mine Seronau beschlieait — wla man aiebl, eio Lied

in xwei Slropheo , das auch ia der muailtaUwbeo Ponn des

Auf- und Abgesüngos \.A\ita einfacher gedacht werden kann.

Der GesanK an üirh i>l ii> seinen einzeloen Stimmen voll ge-

wichtifipr, .lUs^lriick'i^ollQr (Iclonuii^oii , weit entfernt von dem
acbaien Gehalie der meisten meUrüiinimigen Stücke von einer

ao eng gemes»en«i Liodfonn. Im Pathos ist dieser Cbor wirk-

Bob agnude, abar aneb aar loa FWboa. Ba ist Gelat daa

B diMJfcM iai dem
) ateht farlnot gaward— . Das allaa «tod a* ao

I wir arwigea, «aa nr aalbao laH oad Mr dl^
I Oalagenbeil componirt wurde. Wahma wir hinalehilkh

dar Bnlalehang dieser »Seranata« daa wabrschelnllchsla an.

alndich dass sie zum Geburt.staK«^ R< Aiiii;> (.vschrie-

bea wurde, »Is der Friede von Ulreclit dL-m Absclilu-,»« nahe

war [also xum 6. Kebruar I7t3l, so (JUt sie zusammüu inil

iUndel's lOdei für daüseibe Pest. Der Unterschied zwischen

dar Masik Baider wird um so grösser , wenn man auch noch

aar TTlrilTl'i Qtraidilar Te Oeoai ond Jnbilaie ainea BUck wirft.

aad die oaua aiit ii maaa PormaB

dam «laiB in 0«Ma wla Ia

MMtal. Nach soleben Werken kann man aa wobl varatabea,

daaa Kasaer fortan der TbSligkeil Hünder» mit grdaster THeil-

nahroe und BewunderuDg folgte Sr!inHtMc .liesor dcyrh wie

eioe GoUbeit »ein Füllhorn aus, wo ihm nur cinrrh ior^'hrhe

Badlehtigkeil in bescheidenen Grenzen i>i»,is ^ehmK Im uhrl-

gaa aatblü dia SaraaaU vialaa, wodurch Kuaaer aiota aufa oeue

Amelsen und Beurtheflungen.

Sala- und Chorlia4«r — Sonata fUr Ciavier.

fraaf vaa labteia. Tiar Lieder far eine Singstimme mH
Begleitung des Pianoforte. Op. Ü. l'r. i ,ä.

Secks Lieder und Baauaaaa fUr iwoi FrauanatiaiiBan

mit Begleitung des Pianoforta. Op. tl. fw, HaftI:
8 UT, Heft II : S ur 50 ^.

lackilM*rfUrSopraD,Alt,Te(MruiidBaa8.0B.M.
fr. tettavoBdMoMMB Haiti: IjIMA Belin:

-— Saaate [c-mIT) 9^ dM Hmrfbrta. Op. M. PNta
3 uT. I87i.

Leiptig, E. W. Friixacli.

Aaatalh aad UaboaaarfifdiiMt atad die Oraadadga in
aattaMMhaa Waaea daa laidar an aohea dahingagan^naa
Compoaiaien Fraai TOB Holaiaia. Hiasa koaaai poaliaalMa

GemQlli und Gawaodihait in dam, waa alcfa lebreo und laraea

itssl. Damil ist -cliun ciwjs /.n crreiclicn üiiJ (liiiiiit liui Hol-

stein sieb denn auch eiuea ''^t^'i^u Naioeu als Coraponisl

usd eine ehrenvolle Sielluiig ! Jur musikalischaa Well erwor-

ben. Mit den ihm verliehenen Gaben stellte er sicbi Flitter und
Ptatlar verachtend, in den Dienst der keuscbeo Mum und ao

bat er, besonders auf dem Felde der Vocabnosik, Werke hinlar-

laaaeo, die uaa immer wertb bleiben und erfreuen werdaa.

wir aaeh aaina Opara, dia da, wa aia aalliaaikrt

Ida«. WaafraülBh, daftrV«^
M, lüiditen wir. daaa ata rilht dIa wSa-
rbirrilaBg flndip werden, daaa war aargla

wohl für die Kinder wie der Vater ! Unler den uns vorpoleglpn

Liedern für eine und zwei Stimmen und für gemischten Chor
befinden sich rcueixle Nummern und in er«le Linie stellen wir

die Lieder und Romanzen für zwei Frauenitimmea [Op. t6j,

aameollich die drei Nummc-m des zweiten liefles : Melusine.

Scholliflch , Neapolitaoiscbaa Lied ^Gedichte von Geibel) . die

wir dar singenden Frananwell nacbdrticklicb empfeblen. Sie

lacballoh aiebi aebwor.
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MS 1879. Nr. 27. — — S.ML — MI
lobauwerihe Eigoiiaebaftea die mei.iten Vocabacben HoJaUin'*
baailwo. Auch die «iar Ltedar für aiM SOmmt (Op. U) mI-
baJlen dea AomutbeodM W «M« 4&m m Mhr ab piMfel-

MMi 8iaS*raif Ii* aofflMrkiaai n nackM. Dia
ir IDrtMMMM Chor {Op. S6) caiehBaa ateh darcb

dMli Mbal oiofeebea und itiminaii^vollf>s Wrs4>n auf;. >o
I «rir einen, sie raOssten willkomniene Gabcu für üt^sang-

Tereine sein. Die Son.itc Op. «gl weiss zu fesMln durch ge-
diegene VerarbciUiiif; .iiis|irccliender Tlicroila , sowie durch
ihr Kiinies licbt'ti'iwiinliiii's .\iifii den .Sn- i»i im Staode, wohl-
ihuend «DzurPKen und Befriedigung lu gewähren. lo die höcb-
ileo Regionen Freilich verveUl »ie uo« nicht , aber ihr daraus
ateeo Vorwurf macbeo tu woUeo, wira BMbr als tbSriebt. Am
MMmi bebatjt uns ihr leisler SaU (Alltfro ^funalu), tai

mtMrBrfiodmgTioiMdktaaah itr kantntiukamM» Jf
MSHa». Dar ama Bau M ate JlUgn oon brio, «lertwoMe
<Ib Jm^mMl 8» AaerkaaiMiMifaftlMa Holstein »ueh im Instru-

antslea gilaMet , ao ist ea uns doch Immer vorgekommen,
sl» sei er f« Hiifand begabt Tür das Vocjile. Dies soll jedoch
nur eine aoi^oelire MeinunK<>^ui»erunp sein. Indem wir die
angeführten WerLr ailseiii^.T Beacblui.K erupfehlen, geben wir
nnserm Bedauern darüber An^idrucL» das» es dem »o begabten
und liebenswQrdit^cn Verf4>st r dcr?,elben , der stet« nur den
adaiatao ZiaioQ «ustrebta, nicbl «aitöMt war, Umgtt n Mmo

_ Op.5. Pr.Sul, IST».
I iMw. Op. «0. Pr. 3 ur. 187».

lig und Winlfrlhur, J. Rlpter-Biidcrni.inn.

Die sieben L eder und (ie&äogu von Barth teicbnen sich

aus durch iiiiiurlichc Emplindung ; «ie ballen sich dabei keines-
wegs auf der UberfUcbe , Modeni wjaMtt nebl wobl to die

I m geben, in keine unergrQadGeiM

Ä?
sIm* BloOMSt goMbrend Rechnung

t mB bMOAdors lobend erwlbnt werden ; bitten sie» noch
datermloirlef gelh.in. wir wiird('i,s nn lit übe) seniirnnien haben.
Docfa wir sind auch mj schon zufrit-dcn. Der Verfasser besitzt

attogbar T;ilriit fur die Liedcompo-ilion. Die von ihm hier

dargebrsrhtcn Gaben sind sehr annehmbar und empfehlens-
werth. Am meisten Kefalleo ooa No. 4, 6 und 7. Seines ireu-
hersigen innigen Tones wegen verdiont namiimiph No. 7 sieh
«ates eine blaue Blumea bervorgaMMOm «wiH,

Oabor dio Uador voo OlSek Min—i «Ir «M IB Ommb
Dor Wmhmm wttm d« Tm d«

; n trefTen und reatsahaltcn. Wenn er modalato-
Mkr abspringt , als oölbig gewesen wXre , wie

t. . la dorn Liede »Der irauripo Wandersroann«, so ISs-st er

sonst doch Alles, speciell mu h da* .Melodische, in natürlicher
Weise -.irh eiiir.iliori

,
.\iu aii/iehendsten finden wir die beiden

Lieder Im Kahnei und »Liebpsfriede«, ohne dag, was die an-
drrii I.iPiier Schönes liefern, über die Schulter ansehen lu
w ollen Dass Hie dreitaktige Periode, mit der das Ued aWeoo
di in Auge freundlich in das meine blickt« higliil^ MdMMl to
rfayibmisdi gMehor WoIm «iadwbolt wtod,

nral «fifWEl%e Perioden und den Schlass bilden

I fw«f draHaktige. Nan merkt die Absicht und wenn
man aurh nirht ^ erklimmt wird, so wird man auch gerade
nicht ge .slimnil. aufnehmend fiiinslig nSmIich. Sonst sind wir
nicht besorgt, uns dem Vorwurf der Ge« i>seri!osigkeit ausno-
setMB , wenn wir den Liedern ein gtiles Zeugaii«

für gtmitoMM Ctor.

labert •anbeditrr. Ivel leickt sasfikrbsre letetlci Air
Sopran, AU, Tenor und Bass. Mit besonderer Berück-
sichtigung junendlicher Mannerslinimm (Ur Kirchen-,
Schuicl>»re und Gesaittvereiiie. Op. 48. Putiior 4 uf.
Stimmend 15^. lUf. Ujagkod IVlMMter, J.
lieiOT^BiodonBum.

DorTW «gl dl» WikiMl. dIo baMan üoietlen »Sei go-
irao bis In deo To^ ood Oolditt und b» rnihprzit; i^l der Hi>rr*

sind wirklich Webt auaflOirbar. Sie empfohlen sich nicht nur
hierdiirrh

, sondern auch durch gedrungene Kürze and ge-
schiclitc und melodifwe Schreibweise

; ebenso ist ihr labalt der
Art. dass nirhl n^ir wetiif,:er vorgpbildele Kirchen- and Scbul-
chörc, für die sie in erster Linie bestimmt Sind, sondern selbst
reifere und routinirlo Gesangvereine sieh dieselben lu eigen
machen und Geoass voo ihl

wird No. < sffl I

lolMa woilo Vo

Für Mlnnerchor und Orchester.

Jahiaaei Irahau. ia« Ued reai lern ree falkratiela ;aua
L'hlaDd s Volksliedern für eine Singslu.jiDi mit B»>
gleitung des Pianofort«. FUrM<tnDerchor und ürchestor
bearbeitet von tlebard leeberger. Partitur i , Or-
chosifr^timmeD 4 uf 50A SiaatiiniMti 4 uf M «Sl
Ciavu rHuszu« S ur 50 im. Laipdgnud'WiBär-
Ihur, J. Rielor-BiedernianD.

Borr Heoberger bat das ursprünglich fBr eine Stimme mit
Ciavier componirle eigenthümlirh schone >Lied vom Herrn
»on Falkenstein« »oo Brabms geschirkt für Münnercbor and
Orchester gesetzt. Geschickt sagen wir. denn er trifll den Toa
des Liedes, hütet sich vor Ueberladuog und WUlkürficIlkoiMl
und weiss überhaupt tutrelTenden Oebraueb too
machen, so d«M der Componist seibat oi

frieden sein dürfte. Für den Cbor iü i

und sogWob WeMo Aa%ibe, do or
Stropbaa, welch« dralstimaiK gaaetel siad. uniaooo mitritt,

gaa» oder Ihollweise. Mit Ausschluss des sweiten Basses be-
ginaaa dl* anderen Stimmen: lEs reif der Herr \on Kalken-
stein — " [lii^ heiden Tenöre fahren fort rOoll «niss' Kucb
Herr i on l'alkeasleiii —«. Dann bringen die beiden Bj

Oer. ü' rjngneo mein den geb' ich nicht — •, wiederuai
beiden iencire

: »Steht zu Falkeasteio ein tiefer Tbuna

'

Die beiden folgenden Strophen siagt dar gnto Chor dr
mig. >Ei dürft' ich scharfe Umm —e ä
Teoor und eraUr Baas. Ihnen gioill Mb to
Stropbo: ellil ohiar AMgftwi MMT leb Hahl-
ento Tooor, dbn der cawio Iw la. «od «boaao wlnTs g»-
haNea BÜl der lelelea fltroipha: «Wohl aus dem Und da zieh'

ich akbl—«. lisB ersiebt hieraus, dass es langer Vorübungen
des Cliures im !ii 1

i djrf. (jleich Icuhi ist die Orchesterpjrlie
auszuführeij. ü<is kann der Verbreitung der gelungenen Arbeit
nur förderlich sein Sie ist ein >chönes und elÜMtvoiles Reper-
toirstück fiir die Männerge^angrereine , das sie sich nicht ent-
gehen lassen luugen Bs dürfte ksum mehr eis eine Stund«
Zeil sum Einatodiroa ia

.

Ffr HMMr|Manf*eroifia.u leager. NaT ffondulge liaaergeakage. Op. 35.
Partitur Pr. I .g in stimmen Pr. 4 ^ 60 A.
Mtlnchen, NVilbelm Schmid »che MusikalieDhandluog.

Wir empfehlen diese fOnf Oeslage den Un
varaiaoa, wail ei« aobei aa

'
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I Blemeats nichl palbehrcn tind verfa8ltoisftmU&si|( leictit

bewilligt werden können. In dem bnrscbenliede (No. 5) wird

du obtigale Bantonsolo von guter Wirkung sein. Gewidm«l

»od die Lieder dem akademiKheo GeMOgvereine in Mfincbea,

4«r ito tiolMtr ia Mto RifMftair i«ftnh«Mi wird , wran m
MM B^pl talkiB bM> MfM andaw VmIm daigMcliM

Concert uul ^Tmn*—^ Of«r Puls.

Dw CMoact iD dar fraMo Opar rar Ommnimis der

üaftarwfciniimiiiiMiTonflHpiliii ffmhraamin aonn

.

Follevillel komisoiie Oper ta 4 Afll, TntVMd« Herren

tabicb« uod LefrsDc, Miuik voo Barn ATaUao Talenti.

(Nack dMD Plpn ond dam Fanillahm da« Joamal da* Debala.)

f Ma MIWoniMfcl ila i

tani. wHrbe dam AppaB d— linilliflaaMBlUa aai^iiiaafc)

Da der Organiaator diasaa UmOb daa FMaS, Harr Amiod
GODzien , nicht mehr der Ri^action ile-; . FiKaro nniiohiirt

,

•0 mochte es demselben gestatlct sein . in (iiCNcrn bl.ille den

Tiikl uni) »umgezeichneten Gp-i Ijmi.I' L anzuriiliinen
, welche

laitaod waren aowobl bai der feautctlung des Programm««, ata

mck dto asennadlickaThmikall, aail <ardtoAaailiraag Ibar-

ial.

8alaaA»%BtawB»*a IbrliaRa Awab ftwodHehes Bnigegea-

tem dea Feiges zur DIapMMon gealalM taMa. Nil«. Iraoaa,

dereo Engagement ebea tu Ende ging , mIIU Dooneralag den

I. Juni nacb Wien abreiisen ; sie verschob ihrv Alireise, um
niüerem Feste die t<nter«tüixuDg ihres grüsH^riicen Talenlea

zusuwendcn. Herr F«ure erschöpfte und iiberiraf sich selbst.

Was solche Meister wie Gounod , Maaaenel, Oelibes, Saiol-

I, Giraud , Beyer anlangt, waoa aie einem Uotemebmen
IBr dia Dahaiaohwalaa ««• gia|idl« nletM nur

Ibra

»u-

laofDask-

berkeit, welelM 41a

lohnen kann.

Oer berQhmle Rikoczi - Marsch aus »Kaust« vun Dcrlioi

dia Batflriiehe Inlroduclion zu einer FeMlichkeit , welche

von Frankreich gfgeben wurde. Ein meiMerliches

auagarührt too dem Orchester, welchea

Idlrigirte.

eben Vesper« von Verdi, die aodere in dem Triaktied aas

»Lncrezia Borgia« , zwei gUnzeode und farbeor^be SiOcke,

welche beide die ngmJiche, der italienischen Sehnte eigenlhüro-

ticbe Einpflndung ausdrücken . den düMem Sobmart in der

flberstrOroenden Form üinnlicher IjhI: sWwran iat te Onb*
aifl der Gesang des Maffio Oraini.

Die mü Auadrtick von Herrn Warnt «orgetrsgenen Stanzen

dvreb ibran Üaicblbnm uod den

r, «akbe
1kl

barTraaar-Maraak •iMraarloaatla «MOonaad,
Torgeführt von dem Heialar aakal, Ist ein inleressaoles, Ja ein

bioreii»eDdeK Stück , welchee »ehr viel Anklang und Bei-

fall taMl.

Endlich der W a 1 1 0 n e , jeae musikalische Medilatioa, zu

welcher aieh GonMMfs et(entbämUcbea Genie durch die RA-

i'a iHviriraa liaaa, bat ibiaai barOhaola« Maialar

hielt , denn der Interpret stand auf gleicher Höhe mit dem
\^'erke. Herr Kaure, dessen Siuiiuiu stets dasselbe geschmei-
dige uod kraftvolle Instrument bleibt , da» bia zur Verwegan-
beit jeder Anstrengung Trotz bietet, erweist sich ffirwakr

stets als der anta uiaikaliscbe Darstellar, daa am oiabt l

ia Frankreicb, aaadaaa ia (aas I

IS »NoBl« von Adam mit solcher Weibe, mit so voMcn-

Knnst, daas er damit nicht nur eine sehr wohlverdiente

einstimmige, sondern sogar inso/em indUcrel« Aociaroalion er-

zielte, al.s die Wiederholung verlangt wurde. Herr Faure liess

sich nicht lange bitten , sondern begann mit liebenswürdiger

Bereilwillifkeil uod voller Ritcksicht für dss Publikam suis
~

k Ia seiner anscheiaaadan üaCtebbeil fOr den Jir-

w6rda.
Harr JeaeMre hat das iTfoM« von Adam in sinnreichir WalM

orchestrirl uml Habei eiiiiijf neue Millrl .mzuwenden gewoSBl,

oliiiL- lii'ii llauptcharakler i\iy>> Gesannes zu beeintriichtigen.

Ikr rem inslruiucntale Theil enthielt ausser dem tMreils

erwübnlen Marsche Heyer's Ouvertüre zu Sigurd, ein Stück

von liohem musikalischen Werlbe, worauf der Todtentans
und eine Orientalische RAvaria '

iwei rarbaaraieha SiQcfce

.

lAator Sylvin aad aar Cap

-

petiat Der laafaaaM Walaar «nd die pUsieati haben ihre

unwlden^tehtieba Wiifenng galassert, und Harr Leo Delibes hat

selbst ilr-n FtTect bemessen können, weichen diese beiden Bat-

lete hervorrufen werden, wenn sie wieder auf der Bühne er*
scheinen.

Herr MasMnel leitete die Aufführung eines nocb nicbl ST-
sehienenen ungarischen Marsches. Der junga

erateaalMa Warlt aas aaladlscbae Maiivaa

die er *aa alaar Raii

besteht aus vier Taaipl, i

bizarre Gegentempi, waidM alma Mn^Mrin «ad üa
aieb aneinander reihen mittels einer Folge von Crescendi , die

bis zu den Kussenilen Grenzen der Sonorillt reichen
, ja in

einer Art wilded GcIk'IIi's suNiimiHleii , wozu immer Glocken

auf den achleclitcn Takttheileii .mschl.'igen. Es klingt, als ob
man einer wuibenden Schlacht beiwnbntc , oder der Plünde-

rung einer mit Sturm genommenen Stadl , wobei
mitten unter den Schrecken des Kriegs die

des Sitfss aad die Siiaw
ch«a Urt. Dar BrMg
Msasenef war ala bedeotaader und zeigte die onerscbSpflicben

HOIItoitlel dieses jungen Coaiponisten, deisaa gswsltigo Fbsn-
la.sie jene ki.ingvoiie Freikajaaakriabaatal> dlaalaHaasPiiai
dies des Indra« nennt

Das Publikum, von dem man glauben mochte, dasa aa von
musikalischen Emotionen schon geslliigl sei , zeigte sich auf*

roeritsam, angeregt und gesammelt, um das Quartelt soa sBigo-

leitoa BB hSiaa. daa mU aiaar akMaaaa TaHaadaat 4aa
Daaaa KiaMa and Baal«» Baal,* daaa daa Bama Itaa aad
Vsrgaal aaa|aMhrt «wda. Dar Lelttere baito «toe wahre
Krsitpraba aa baaiakaa , tadan er eigens fDr dieses Fest das
schwierige Stück einstudirte, das er nocb nie gesungen hatte,

und das für einet) gewissenhaften und bescheidenen Künstler

der Erinnerung an Mario und Fraachini wegen bedenklich er-
scheint. Herr Vergnel wurde für seine Mühe reich belohnt;
noch niemals erschien seine s<'h(>ae MaMM frischer and klang-

vaUar. Wss Mite. Bloch bstriOl, aa
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du «tttikaliMb« OiMtarft 4m QawlMU mofnM, «hm m J*
so Ob«tTa(tFn : ab«r Rmt Vtmr« fiewano dabai dta kSiMllMlMht
Sallüfactitui. zu zeigen, wie ein KünttU-r semcü Gleichen Mlbst

in ilcr itylhiLijrlrn DcKleituiig eines Ensembles seine SUrke ((ei-

lend m^ichl. MIIp. Krnuvi liat ihre Parti« tnil einem Eclat, mit

einer Krafl und dramatiscben Durchdringung beranngebobeD,

die sie zu einer der t>chöasten Manirestslloaen getlaltete, welche

maa *M dieaem Tonügliebeo Talaale erwarteo kooiM.

Mi iMlichkeit aebloM nit dar Auffordsraaf
Taot* ««a WalMr, imtromaattrt voa Barllat.

Art «I

hierauf MtlM) kann man behaupta«, daas die mualkaliiehe

Welt v«a fuU die Soir^ des 7. Jani 1879 niemakt «argaaaao

Wird. —
EmbrassoDs noos, FolleTillel Wer io Paris kennt

nicht das geistreiche VaadaTÜla unter diesem Titel , das man
gegeowlrtig nicht mehr aafTübrtT Ein Spanier, dar wahrlich

keine an spaniaobe Mualk iohraibt, muasto aa aaia, weither ee

Bit «iaeai Bleaieat neoeo BrfolBec der BObne wieder gab.

MaeOto. Maaioanp, Chateaay, eia Chevriier. ein Harqai»,

p,w_— V«-. V- «. eaf

.

Tier Penooeo im Gänsen, ohac den Kamneriierro dea Priaxea

so i&hlan, detaan Rolle sich darauf beschrlnkt, ein Glas Was-
aer mitten in das Gesirtil zu l)okomnirn. w elches nicht für ihn

baatimrol war. Auf dem Thi'Alre de In Mnnlansier Imtcn einige

stets glöclilich ausgedachte Couplets vorlhiMlIiafI auf der *oll-

gepfropflen Bühne her>or; in der Opöra-Comiqua wijrde ato

Ceoplal nicht ansraicban. Mao « erlangt haatsutaga Beaseres

ala diee. Zuweilen hat sich *iella«cbi der Componist etwas zu

•tollt aaf den Laierkaslanloa ewgetaasao ; im Uebrigen aber

iar Jaaa Friaeha oad Maatorkatt aa dea Tag aa

twar

er rieh ««« tnadeft barflhiatea MeaaaH taupirirea

teas, mit dem die Habltu^ des Palais-Royat xafriedon waren,

hat er ein sehr feines Stück reirospectiver FUrbuog und ga-

longanalar Art eocoponirt. Ddi^clhc s|iiell nich, irtaM
1, wlbread der Tanalaclion ab

:

artba.
Imat, togMflb

Peieriicb

Rückt man vor :

Macht dr«i P.1S zur Seil« hin,

Zwei BattiiK jnd cm Jete,

Stört niemals die Cadeai.

Cbalaaar*

IImM
Vrar ieh vor:

Tee deai Beispiel angieregt,

POhl' ich heiss mioh ana
Darob den Tani

Her Meaaeu, welobea er Taga vorher bR dar Toehlar

•napa gelanxl halle, trag Cbataoay ehie ObrMge ein ; dieaem

folgte eine Erkllruog und bald naebhar eine Bnlfiihmog. Manl-

camp gerltb ausser sich ; er hatte die Hand Bartba's dem Che-
valier Kollaville versprochen , der von ihm auf dar Jagd in

einen Bntanteicb hineingeführt wordea war. laaain Sie micb

de« Monolog Manicamps, wlbread <

aoa Coall Ueal. oaaohreibea

:

ein Priast . . i

Türke aus dem Mohrenlande ! . . . « er i<t heiler, dieser Prinz . .

.

«Ich habe es unleroomuien, Sie mit die>em Querkopf von Cha-

tenay zu versöhnen . .
.t Mit ilini* tiiemals! •Und ich ver-

lange, das« Sie ihn heule noch luai Diaer einladen. • Wie kann

ich an meioem Tische einen Mann aufnehmea , der mich Cas-

nndar neoai . . . und der meine Tochter entführt T ... oh

oiamala I . . . Poslscriptum : aln einer Stunde werde ich

I

IN « • «a SilBta BMtoa I . • • aaiaea AalMfaa t . . •

• IM «IB Aalkr« . . . aa4 fetfai WUei giabi ee. aieh n
... ein Prinz von Gebiflt! ... (Er mft] Domi-

nique I ... es kommt mir eine Idee . . . Dominiqae ! doch

nein : Joüeph ! . . .

Die Idee, welche Manicamp kommt, ist Cliatenav Rindfleisch

mit Lin-i-'ti
,

llainnieineisch mit Linsen —• und Kallillcisch mit

Linsen serviren zu laaaao. Aber gerade die Linsen liebt Che-
tanay ausaarordeatlieh. Mauicamp regt itich auf, gerlth aasaer

sieb nnd dea iai eboa 4er Nomeat , la welcbero der KaoMoer»

harr ankoomt, ao nitteo in daa Geeicht ein Glas Wasser ra
Mo BeMdiwM K

Coati I Follevilie halte steh der Dankbarkeil Ihaicamps ver»

sichert, indem er ihn ans einem schlimmen Handel sog ; ClW'
lenay befreit ihn aus einer eben so srhwiertfi;en Situation.

Dieses Glas Wasser war — ein Kreundesdienst. «Ich ging

wag . . . Ich verschwand . . . der Marquis hat die liiite ge-

habt . . . Dank, Manicamp t« Von dem Augenblick an, als daa

Glas Wasser sich nur im Gesichte gairri hatte, arkllrt sich der

Kamroarbarr für befriedigt and zieht sich zurück, am dtm
Prinzen sa meldeo, dasa aeine Intentionen oliaofen aind.

aiaaay aad Pettariila

ta4tal. ia«a i

aMaeBli,—»lawlraao, Chalaaayl

Vaa hllla vMMdil »mm aatarhatleatfe Taadeville la

seineai Rahmen belassen sollen; nachdem man es aber dea
nimlicfaen Weg iieliii]<.-n liess, wie: ieSourrf ou tauberge pleine,

Bir und Pascha , und Maltra Pathe 1 1 n . war es wohl

geboten, dasselbe nach der Mode des Hauses einzurichten, in

dem man ihm die Ehre der Aufnahme erwies. Dm nur einigeo

ober die Partitur des Herrn Vaienti zu sage« , so glaube ieli,

dass sie hier auf dar einen Seile (tos gewinnt, wu sie auf der

So aoa

»hl

artfhaMM POna gMekNeh orlbadea, aad oadlleh dOa klehw
Trio : ptrdm mon pemqntt, das sehr geistreich bebandelt

tat. Dieses sind nach metner Meinung, und so viel man es nach

dem ersten Anhrirrn beurtbailen kann , die bervortrelendsten

und geliiiigcnüteD Stöcke des Werkes. Herr Avelino Vaienti

ist ein rniherer Schäler unseres Conservaloires; seine Lehrer
waren Elwart und Carafa. Bisher scheint ihn die geistlicbo

Musik angezogen zu haben. Man keutt von ihm Motetten, dio

aiehl ohao Worth aiad. Dia Nhaa ahaaM iha

dio Borna Borrd, Havio aad
Glückliche Op^ra-Comiqoe I

Regen, und alles gelingt dir.

»t««r

£.«81.
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ANZEIGER
(Itl] So«bM «iMliiaa io melncD Vrrl»«» :

Deborah

Chorgtiforncn.
"*''«~'"'*<"~tii Btt il«T liifilw itirftfutMtmi niwiri fliwilif liift

Sopm, AU. Ttaor, Baw k 4^M Jfr Mttfc

Der CltTierauizog la di«Min Onloriam cr*cb«inl in Kttn«.

Leipzig und Wintorlhnr. J. IU«ter<

l«»«J

Webe r's
beliebt«

Clavier^Stücke

LOUIS MAAS,
roebirt I .SO. Otbuwieo Jt a.

Inball

:

Bbizd-Preil!

;

Op. 14. Grand« Polonaise . . 70 A
. . 7» -Op. 61. Rondo bnlhitit

Op. 6S. AufTorderiir»!! zum Taoz . . . . 70 -

Op. 7t. PoUcca bnllanle . . . 7« -

0|>. LaaAdiwi. FnUWt . . . 7i -

VtMvMmmW* (Am 8m • . 7» -

A mi Papiar.

LBtPZIO. C. F. KAITNT,
> HM(nji,>ik;)(ii(.Mili.iiKtli)iif<

(|M^^^^So«^o erechiecMtn ii> meinem Verltgo mti Verltfirvcbt (ttr

Fünf

O&ATIlftiltOXI
«OB

IMiifich VM ItorzogsnbBra.
Op. 25.

Frtii eompln 3 ^ SO

Bioula:
Ne. I. Hottonio . rr.^i.M.
N*. t. C^Mtoolo . • • i,st.

N». S. Bamrole . - - i,M.
N». «. GsTotte - - 4,ao.
No 5. Romanze . - - <,oo

Lwpiig nod Wisterttaar. J. Bi«ter-Bi0derauna.

Mkn«mUm in mrlDem Vrrlagt

TRIO
(I0.2.H4W)

Ptanoforte, YioUne und Vkflonodl

Mediich Gernsheifli.
Op. 87.

Prai« IluV.

J.

aui I

Neuere Mngik
Vtrtat.' <i> T Schletinger'srhen Buch-miil

Berllii, FrauMMlM StnMM tt.

Hopffer, BemL, "* * •
^^i^J;

Faolatie und Thema mit Variationen k 4 m«. Op. 14 Jl s|m.
ITfiaamAVA* Ii' OoprtMha Tfeoz« fUr Piano t 4 ma. Op. M.aHHHmajqTi mn % H«Ae * 4,»«.

Daflar4aeba TMkfN«tor. Op. t7. Kar Pkano k 4 ma. . Jl >,U.
OeutKhe Volkalleder. bunoriailich und ooalnndakiiMk to>

arbeitel für Piano k 4 ma. f Heft VI. der Volk*itod«f| .

TiQTf Pr '"'»P*«J>'*» ''ongroiiws No (I— 15 n»r Wano* « ma.Uia^L, ±1., .,rrni,^;,rl
. k UT *.>•—4,M.

ftemiuMcencea de Don Juan. Neue Ausgabe (Ur Piano aolouTS.
Mr. MrPiaiM k 4 ma. .dr t . arr. ntr I ClaviM« .jr I , Faeilii«p.

.#i.M.

Seias, Ib., "V^I?* . "*."rr*'. ?T:*!nW
D«utacbaTlnie vonL. Tansäetbovanf. Piano tt«i baarb. l!st.

TanllAH- Wilk " (^"nettX (A-durJ Op. IM Mr Piano *ok>.XattOert, "
l^ljt^^ il* Iii«''**'"*

"*
^1« w!

Thiele, L., Trio mr Piano, Violioa nad VlalaMlIll . jr«t,N.

|t4J] Io meinem VcrIaKP erschienen soeben :

caractönstiqueB
pour

• >
- I

• 4

- «.

Hohel BergwnL
Op.eo.

Adopttea par Im Conacrvaloirea de Berlin et de Odo^a.
rvaloires de Paris, d»Htaall»L?eW
di Botogoa.

TJIso
Jft.^t NotrUIUto

Scniplice

Caprkciaso
Detlderoio
laatlDUe
lAvinAdo

^ «,10.

Jl l,<0.

- s

- ( 0

- II.

- 4t.

^aeidt . .

lapetuM .

ippuilout«
Serloio . .

Doloroio
InergUo

Jlt.it.
Jl I.IO

Jl 1.1«.

Jl 4,10.

Jl
Jl Mt.

Laipsig und Wiatartbur J. Ritter-Biedermana.

NM] Im Varl^ «wA
WlDlarUiar ial awahtiia« «M Ii

kaHaabaadlaaf baaafM «ante i

Nottebohm, Gnrtsr»
Beelbovan'a OalarriaM bei J.
Prei» netto it 41.

la Lejpsig «ad
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Neur Tcrkg Sreitkopf & HirM Ki^ipdf.

Der wüde Jäger.
Hm Jflfeanoiautchi-Diclitaog

vga Pftol Gflnther.

Wpaoirt voa

Mix losef Beer.
Op. 20.

FarUlar It n.

•raebicnea in anMrem Verlag»:

Joh. Seb. Bach,
lAnbud^ für \ i(i!oncoi]i>-><i]o mit Begleitung des Pianoforlc

od«r Orpsl oder HanaoBiaa b«MMM *m W IIb« Im
Flls«iiag«a -. ^*,9o

WilHelm Titzenhagen.
Op. it. OwwUtla. IIa ftiltliehMLM ohM Worla für die

Violin« miiltagMIwiB^irOifilfldirdHllHaaatainioder
PtaiMrforto ^ « .ti.

Op. u. IkgtonrVMlMMHIailrilnidMni«. . uTi.m.
Op. M, No. I In HmUimi. Haalteltoeher Sebvn (Ur

VioIlD« mit B<(tleltang äm Wwohrte JH.tt.

Ausgewählte Stflcke von Franz Schubert,

I

Für Violoncell und Plaooforle bearbeitet von

V No

Leopold GrOtzmacher.
iataate nu« der Clavier-FaaUtte.
«nsetto

Op. 7«

No.

No.

Jl MS.
Jl 0,75.

Op.4tl.
««I.7S.

Mhtnu4«a. d. Imp mapHii. O^IM..#t,«t

1. AUapatU atd^nlmproatplm. Op. Ut

G. A. Schaper.
I für VloloBcello-^lo mit &e§\. de* Pfte. Jl 4,t(.

inir VtotaMall»-8oto otti Begl. OrebaMe?*
rarOrelnHw »irtWor . . . .tfl.»*.

Robert SdniiiiiiOi
Op. n. intMlMtlitonrnMMd
wlhl SW., HaltowlM-Olr. 11.

(IM] Ballade
ponr

Basson avec aooompagnwnent

4«ai TIfloBi, AlU, Tl«l«BMll6 et Oratro-BMi«
oocnpos^ par

A. de Luca.

Ltipilt* Verlag von C. F. KIKNT,
rtnU. M.

(141] IlMaincm Verlage er«cbieD toebeo:

Zwei Stucke
für

Planoforte und 'Violonoell

Siagiinmd NoskuwikL
Op. s.

No. 4. ll*lo4i«. No !. Burietea.

fT .gi. M. Pf. t. »•.

Leipxig mi WtoMMtar. 1. !

[*»«] In unserm Verlage ersdiien :

S8= GeMeg qdiI Onentii! 18
(Eine Schrift für Männer)

von

as: HEINEIGH BOBV. S
Preis 30Pf.

im to MtMi
und Miislkill«nh«odluns«a ta bettehen:

fOr Streichinstrumente
von

T«Iliaa<if« eNbaglMllMBM n Mark aetto.

Violino I concrrttno
Viotino II coocvrtino

Prait «. (•.

- - «. ••.

- - •. 4«.
• •
- - ».^
- - «.H.

Dlo TOlletiBdiff« Fartit«r
diaaer xwtm Cooeert«

(IMI Se ar iMpla «ar dtitscte IMilKaiallMtan)
lal dnrch dl« Varlagtbindlaoc Rlr IS Kark netto lu beziehen.

Laipsig umi Wint«rthur J. Rieter-Biedermuk

VioJiBo 1 ripiaao . . . .

VMtaoDiitlaM . . . .

VMk . .

Vielaaeiaa (a Canbale I.) .

Conlreliaaae (• Caaikalo II.)

Dias« Siimmaa
G. f. HlDdel lia i

IIM] Berichtigiiiig.
Dia la Nr. tl aagenlgieo baidea Gcaangwerk« von Fraiu Lackaar i

fitr taillfa Mr twel PraaaaaUnHiiaa mit Plaaainrta,
Tlir Oailllt Mr aapiaa, AK, Tiaar aad Baae. Ha* I

tind Irrthttnllcb a»ll Op. 47« und 47t alaU Op. 184 nad lU be-
zeichnet worden.

Wir billen Die* bei BeUellungen (tefllli^«.! bi-rücksIchtigeD la
«olian.

Laipsig, JiMl III*. Breiikog/ it MarteL

Tvliiv: J. WkUm Bladerroann in Leipzig und Winterthur. — Druck von Freiiknpf d Rtrtal la lBl|ig||.

ipaillloa: Iiatpal«» QaartiraMe 4». _ RadpeUaa: HiggiiarfM Hatbarg.
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liiKf l'tt.'.::<U« i;4«r il«r*li lUom M Pf.

Bntfa mU iHUn wwUm fkuo*«Mm.

Musikalische Zeitung.

L«ipzig, 9. Juli 1879. Nr. 28. XIV, Jahrgang.

lakall: Getchicbte d«r HimburRer Oper vom Abgang« KuMr't Ms lom Tod« atMTt, (IM>—

—

(Bmsl Radorff: Vi«r Lirder Op. }5 Gesüns an ili« Sl«mp Op 18, S«cht LUd«r Op. 17; Alex. Wlot«(fi(f«r;
melodien Op. 67 und 1\ .

~ Di-r 1 nll^I|:l^l|l-•r-Vcrcln in Dresden. — Anxelger.

GeMsiiichta der Hamburger Oper vom Abgang«
mmi^ bto nVod» Mellfi. aMi—im.)

Nachtrag zum vorigen Kapitel.

Di« Direclion Kiuser's schloss n.ich Nr. iC Sp. i05 mit

der deolaebeo Aanahruog dar Lully scheo Oper Acis und

OaUtbM. B* fiadat lich abw ain TaKibuob, mm watoban zu

ilaagia, alalieh die voa Am eoevoaMe» am
mligabrMtae Optr iMoa. llatllMMe führt

ab Nr. 71 mm Jahre 1697 auf {s. Allg. Musikal. Zt«. <877

9p. in), weil ihm vielleicht ein Textbuch unbekannl blieb,

denn es fehlt in seiner, jetzt auf der Hamburger BiLIiuiIilI be-

findlichen Collection. Aber RIchoy's Sammlung |m Weimar)
bat den urvpr\]nglichen Drucli (ein anderer Druck auf der

Gymnasialbtbiiothek in Scbwana iai undalirt) ; wir aetiaa biar-

nach daa WaHi eta Nr. «t «a te Beda dar loaaii'lwlwa

Direclion.

68. Die unglückliche Liebe des tapfem Jasons. Im J|ifar

1695. 1« Bi. Vorwort und • Ada. t ViarvaadtaafM.
Arien, 45 ia d«r Riudatroph«.

w Stfiefc nr Aafffibni^. Es
e Aibatt Toa Koaear uad Brat-

•and. MdMaaBBaaBllaMaran norabCabaraalaar, BrasHsd
bat daher wabrsdieinlich wieder einen italienischen Text über-

arfoeitel. Die Mitlheilangen der braunschweigischen wie der

Hamburger Vorrede nebst Bemerkungen über das VerhältnLsa

dieser beiden deutschen Texte zu einRnder Hndet man «chon in

den Jahrbüchern I, inT

—

ion.

Der hamburgi»cbe Text kürzte mehrere, auf Hofbegeben-

beiten bezügliche SchauueJIungen und fügte dsfGr als lustige

Pwaoa daa Narraa Idas ain. Dias imhah naiwaUlstbaft ««a

ta VaMiHi MMbaa BwiedTa Worla süMa. M»
leglHk einer Arie des Prinzen Acasiu« an :

üoatrtflichpn Eifers preiswürdige Glut

Verreiiel tneni Blni

Zu billiger Raebe, zu löblicher Wuth u.

aasgedrückt M dl

jirte.

Als Ml *«e dehiar Aufao Liebt

Balhmat mmte ttehea, —
Als mir dein MbSnes Angesicht

NIoitt war Tsrittont zu sabao

:

Dei
sr.

^aasa*

Cretua. Da (loisen meiuo Tliränen,

l iiil lUeuiLT .Scclo »,ir ^on-l iiiclil-. benvin^t,

.\l>. Ii;)ii^-i:;k-'ii und lummerreicbes Sebaeo.
Hoch ji'tzi. ili \c\\ ilii'h wieder laba. I

Verschwindet mein Schmerze, —
Erholt sich mein Herze,

Oad aeitfat dar V0i%ao i

WattflNiaai
~

Dein aflasas ümbfangen

Gadoppalt *erDaiite VerBoüguog varspriebt. (I, 3.)

I.

r, titeefwMarInMife

(ilMarcbeo, ich bitte dicht)

NMite« aU tum Possen.

Amor, da Capo. % 19.)

Im zwetian Act macbl er über Jatoo's Cotraoa

I.

TeaABaa, dia

Oaaki keiesi' anf
Bei mir allein

.^(iH\ 3ruior> sL'Hi.

Ich will die Andern all aosstecbeo,

Wenn ihr nur seibat

VaaAttaa: DaCapo.
t.

Weffkl
Bei mir allein

Soll's anders sein,

teil bin der ausgeputzten Lügen,

Wie ihr ja wisst, von Herzen feind.

Sie suchen: Da Capo. (II, 7.)

Das ist Postel wie er laibt uad labt. Im Obrigen ist das SUM
Braasandisch in SpnAe aod laadlang ; dia BanataeiB

als sslasai HnkarBar CoUataa. Der BihleM BÜt t

alaar Soaaa daa w5ttisadsa Jason, eenwllttrt tHWB barein,

führt aber das Spiel ntl Olant zu Bode. Was asaa bsola wieder
mit Vorliebe und zugleich höchst anspruchsvoll ausführt, nSm-
lioh die Verwandlaag alter mythotogiscber Fabeln in tbaalra-

4ae «arsiaod

ts
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17. JahrbuiMlMis mIm» «Immo fot. Der SeUiiM
I m wie folgt.

Letzter Auftritt.

Pallas, Jason. Acattus, Ideu.

D«r Himmel öffnet .«ich uod stellet vor der Pallis in den Wol-

ken aufgerührten hiromliscbea Palast; darcb denselbigea er-

I dm Thiwrkrais oder Zoditoniiii ia walebao das

BbwteWIMani
{Htm, «tMW nitlen in der I

(PulUu.) Aria.

Wvaii dem Verh^inguiss kämpft,

WM im ersten Slurtn gedümpft,

In dem Icarus zu gleichen.

Der auf wichsem Flügelo lisol

Und dem Fall sich nahe Mhnl»
Bh' K kiQD dw Zial «midi«!.

WwHtt: Da Caps.

Meia Jmod, m1 filrosi,

Der Himmel Obl niebt ewig Zora nod WiMii.

Lst gleich dein Schicksal ilzt erbost,

So wird dennoch dein tapfrer Mulb,

Der aelbst du^cU i:<jU'hi$ können I

Den Sternen deinen Hubm beifügeo.

Dein güldoes IHieM soll ewig stehn

Dort, wo Appolleos Femr-Pfarda,

Wann sie auffübrn den 1

b sOMnaii W«(m gabn.

(Hlaiaafamal da» Gefolge der I

daa Ort dee Widders.)

Dnd du berühmtes Schiff! dein kfibaar 1

Brda.

tfta gUdM FNtat aa

Sei Aurh befrpH \ on Triton'»

Du soll -im ewigen l'.ili^l

Dich in iler Sternen Rciiieii ^lolleo,

Damit des Jasons Ruhm-Gerücht

Sai ewig wi« der Sternen Liebt.

(Des Schiff Argos erbebet sich kos der See und wird ata
GesUni oalerwarto dea Thier-Kreisea.)

n. So wUl mieh doefa dar

(lab Mndir, aa wird baol aaoh taaohaba,

Diaa maiaa Wibal' aoeh nach dan Sienian (i

PaUai. Dia Sehldung wird dir ItOaniK gflnalig acta.

^^|lia tapfrar llnlli geht alten ZaIUI ata.

Arta.

Nach ausgestandoen herben Schmeraaa

Uaü aish die Freude wieder aeba.

M aein Lieht aoligaha,

Cnd «rann die Lüfte wolkigt sein,

So seigt aicb , eh' nian's meiat , der güidnen

Allr.

Lasst dann die Liifle wollii(it sein,

Bs Migt sich , eh' men s meint, der güidnen Sonnen-

(Ptai..)

1. Die n««« DtamllgB Bchott's.

Wir dürfen annehmen , daaa gegen Ende 1 695 oder mit

B beginnaindan Jahre 1696 der Eigenthüroer dee Tbeaten

I LeMuag wieder selber in die Hand aehmea muHte. Ob es

geecbah oder widerwillig, IM lieh aleht eotacbeideo,

> Orud habe« dasMMara la«anwUM

)

faila aber balia er daa Glgefc, ait diaaar nanen Dinalloa

nach Matlhesoo (Patriot S. <8I) ataa

Oper, von weicher das Textbuch die Jahreszahl 16«) 5 Irtigt;

also mag Schölt ilie Dircclion schon um Mir liaelis ifi 'V. u lo.ler

Übernommen haben. Dieses Werk kam aus liaonover uod hiesc

6». Dar graasmttthiga Itoiaad. InJahrfm. MM., Ver*

• Aola. »Tetwaadlanian. Artaa, M M dar

Orlcusiu M.iuro schrieb den Text ilBlieniM;h für Han-
nover und Agostino Steffanl setzte ihn in }ivi<tk die Auf-

führung fand dort *69< statt > iiUndel I, 3H),. Für Hamburg
war das Stück wieder durch Fiedler deulacfa bearbeitet. Im
Vorwort sagt er hieräl>er : »Die&es Schanapial, wie iaglaiefaen

La Snparbia d'Alaaaandro (a. «ha« N'r. dS], aiad vomaii aof

daa pigahHgMn Thaalra ra Bamtovarnit ao groace« Vargnfigen

dar Dvrcblaaebtigsteo Herrachafl, als auch aller hohen Anwe»
aeodea, anl^fOfarel worden, das« man sich endlich erkühnet.

sie ntiiKiiolir in ~i lirr Spr.irtio vorzusli'lli'n. H- ti."il .iber

die uiivcrxlciclilirti«' MiisHine, wplche zi) lionli n von einem der

berühmtesten Virtuosen dieser Zeit gesetzt worden, \eriir-aclil

dawi die ganze Version durchgehend» nach selliigcr oinKericbtot

und, so viel tnöglicb, auch nicht die geringste E\pres«iun über-

gangen ist. Daher man ginillch der Hoffnung lebt, das« aie

auch bieeiges Orts nicht ataan garingao Bchain Qirar Tatlkom-

ieRaiehlhart bataadalManaBrlen, adar aneh «o-
gewtthnlich scheinende Metra bestens excusiren wird, weiche,

wie gedacht, aus Erforderun^ der Musi |ue ohnvermeldlich

darin haben müssen l-i'li.iIiiTi wenlen.-

Von Ariost's raseuileni hol.iiui weirtil l iv Stuck erheblich

ab. macht aber von Zaubereien 'unJ m F. ilcssen auch von

Theatenrnschincn) denselben ausschwtnlcn ien Gebrauch. Die

PcrsuncQ bewegen sich fast inner auf ; ujberh.iftem Boden,

uiKl alle Reisan, die man Jetst mit der Eisenbahn tuitaraiaml,

werden ala atwai gant Ot«0taliahaa doreb dto Laft(

In das Pyiaalaa fltagl du, araa Orlaaaia an'
hing Maat, aa nad hl Chfaia hgrfa anf. StOeka diaaar Art
müssen In Hannorer beaonders beliebt Kewesen sein, denn
sUmmtlicbe Opern, weiche für jenes Theater geschrieben wur-
den, ziehen mit .solcher VoriielM übernatürliche Verwandlungen
herbüi , <la.vs man sie in^Kesammt Zauberopern nennen

könnte. Gro.ssraülhig lu issi HuLmci. weil er resifjniri, nachdem

er vor Liebe wabnainaig geworden und sodann wieder
|

Ant/eltcaica. \

' f

Hiab MirVehe,

lIlMa ieh's loben

Daaa es euch erhoben.

Und will alle HofflM

Die niil Leiden

Kriinliet Herz und
Liebes-Sachen

Zu verlachen

Kital and liahral

WardlaWatafihrat; —
Wir, die bloaa dar Uaba tabaa.

Siad ergeben

und Glut.

Bradammit.

Roger.

Aria.

Verdrusa und Unmuth weiobaa,

Bn'r OlOolM stellt sieb ein.

Aof Qaal nad Trauerzeichen

Falgli
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6tUfn. W« &m Wangen

LXm( sirli IiIiiAl-i),

Da ulu^^ -icli o- schicken.

Das» Gewalt und LUt xerriniMl.

Stets gewinnet

Bdlnr fichfahiW Stnhl.

tMm tnr BMm,
Bat zu allen Zeiten

• Was er sucht und wiiodscbl getroffen :

Wer kann hoffen,

Si^t jedesmal. (III, 14.1

Durch die vorgMcbrialMiM Musik ist tttttm^» SpnebgalBgs

Mir oiMiiw MwM bMBgl. m» U«bMMlnnt ata« Zwid-
§Hni9N tai iwtNtii Am gütiiiy Amm bttltii

!

Aria.

JbtgtUea. Wolken, die der Nacht sich gleichen.

Ziert der xtiönc Regenbogen;

Oft bat sich ein CogläHrweicheo

Om tat fnmf m4 Lnt vanotMi.

1.

JMir. Bonra, dte aH Purpur pran^aa,

Brirhi m.in von der Dornen SirtiMiM;
OoMr Hotleo und VeitangeB

UM Ml oft dwah Ukmm «raicben.

(U. 9.}

In Mlcheo OmOm h| BUtutFt Meisterschaft. Anah 8p8tler«ieo

auf FinlM vmi BU» kawaw in diMir HoCiiMr m, «in ia so

nahar wdafa aw 4aaai%ar MI. Dar Zaobarar Alka i. B.

aaiMI flflellMtai Filasi so an:

Aria.

Grossen Hüfen ist zu gleichen

Die« Gebäude das hier stahl:

AMaa aaMM voll WuodenaMiaa,
AMaawatelaafM^aal«.
8o dach «rfa ah Daaipf aartabl.

Gro—en HSfen : Da Capo. (tl, 17.)

Roland war unter den hannoverschen Opern einp der beriihm-

laaien ; I7t0 wunlr Incr aufs neue tirrMir KfMirht. Ihr

Gegenstück werden wir unter Nr. ~l kennen lernen.

70. Mahumelh IT. 4S Seilen. Vorwort aad l Acte. S Verwaad-
luntipci. »1 Arien, IS in der RunJslropho.

Hiermit scliob He in Ii. K c i > e r ein neues Stück «wischen

die bewunderten Mci^lerwerVo Slelf.iin's. Abir lt konnte

schon deshalb nicht in ganzer Grusut- neben ilioon aufkuuiruen,

weil er hier gezwuD(!en war, die Verse des Poeten Uinsch
iaMMik ni briaaao. Das Vorwort erslbll uaa deo iBiahell des

tnmm Hylahi. Bi iat aber kaia Tnaar-, aoadara ate Ibrler-

apModrMAianiehtflirdiaMlue. HM ai«alanlar FHÜc-
katt, Paalat iwcilialMM^, bat Hiuek daa SMak laaaaahl; feol-

parlga Seaaiioa, windschier« Bilder. Hahr als die Mgaada
Uaiae Probe wird niemand begehren. Bianca erhltt im Kerker

einen Brief von ihrem Geliebten :

Biama. Nie können die von Hits verschntachte Schnecken

Mehr sein erquickt,

Wan aia dan Mergenlheu too Kraut und Blumen
ieekeo.

Als Wi arftaoM «aidMl diaaa aahrfft.

MaMamtoilafal;
Mein Herz, kannstu es fassen*

Mein Moroeiai lebt ; und ist getreu '.

Nw mal dia ^Dia WaM alob hMaaol

Sf^yeestii. Ein edles Bert, das an den Sternen klebt,

Wird nimmermehr die ersten Flammen lassen,

B«sondem jeder Tag macht ihren Schimmer neu.

11. U.)

Diaa war alao MMh aiekt dar raefala Poal für Kaiaar, sa daaaaa

7i. Henog Henridi der Lowe. tiBi.. Vorwort und i iMa.
(• Varwaadlnngen. se Arieo, <6 in der Rundslrophe.

Abermalü eine Ort ensio-Sleffani'sche Oper aus Han-
nover, du- K I . i 1

1> I IQ der früheren Weise übersfi?u>. Hier

war nun wieder Zauber und Tumult in überreichem Maasse

angebracht. Die Oper , deren erste italienische AuffQbrung

1689 in Hannover stattfand (s. Hllndel I, 319), beginnt: »Der

Schauplatz stellet vor einen See-Stunn und in selbigem deo

Henac Baoridi nabal aalnatn INaa«r Lioda auf aiaaa Sehifi»,

tralabaa »aa llBgwrMiarM« «ad wladai lawwllw trhdte lato-

rieh BM liali dam treuen Dieoer in aibia Baut alulhaa.
Oaaa salBat daa Schiff' ^egen einen Felsen und lerbricht.

HaHidl aakwimmcl m N r il m; d.'irein er Ken^ihct worden, so

lange, bb er von euuMU Ijn-if jn^efasset und in die Lufl ge-

fuhret wird.« Das.s die^^er Seestuiin in Hemrich der Leu fa.st

surpreoant heraus k»m' , bezeugt als Augenzeuge Barthold

Feind (Gedichte <70S S. ttO). Die Decorationen waren be-

soOders auch in dieser Oper otit Gaaclunack und Sorgfalt ge-

ordnet; »der Kalkberg vor UMborg*, welchen die leuien

Saaoaa daa tvaMao Aaiaa nigao, laMna (oaeb Faiad, 0a-
dtohlaS. Hl) sa daa barltalaalMi daoarMKaa iMMlvarfeaa
Jener Zeil, IB daiaaa ABordaug Sahott Ml «iadar ala MMar
offenbarte. Auf einem Baum in Walde sieht nssa aoeh das Nest

des Greifen. Der Greif fliegt mit Heinrich ins Nest . ilieNer wird

sber nicht von den Jungen gefressen, sondern löst »ich aus der

Haut und «urK'l --le ; ein Löwe naht, um die Jungen zu ver-

upeisen , der alte Greif kommt darüber zu ; Kampf zwischen

Greif und Löwen ; Heinrich bricht einen Baumast und hilft dem
LBwaa, wofBr diaaar aiah üraoadUoh haiaigt, ihai WUdpral
brl^oadbalteHalbl. ABaa Haaat pkt la dar Sahlaa»

naMateadta ikairiMIw'lwa OrtHTM^darUalli^
vor Lüneburg durch die Luft. »Eioe Wolke bringet den Herzog

Heoricb nebst seinem Lüweo und setzt ihn auf gemeldeten

BerK nieder. • (II, I"
,

.Vber Iiier .uif seinem eignen Gebiet

überfällt den Fürsten em (ieist«, nämlich «der Teufel« ; wess-

halb, errath nNMn.md es war nun einmal so Ortensio Mauro's

Art. Als dieser überflüssige Teufel ttberwuadaa ist, gelangt dar

Fürst in sein Haus — noch eben sa redllarUt, da sein treues

OaBwU im Begriff steht, sich, obwohl aagira, adt einem Aa-

MeharMlat
wm am aaia bat BaT atbabaa,

Muss man sein ein Vieh dabei (III, t) —
ist die Zurichtung für die Hochzeit aufgetragen und er

Maas alles, wes ein Mensch erdenken kann.

Als: Opern, Feuerwerk Su. bestellen. [III, 9.)

Der in den Becher geworfene RiniK bringt die Erkennung zu-
wege.

Noch das Be-ite an Worten, wie an der Musik, steckt wieder
in den Duetten ; z. B. in dem folgenden zwiscbaB WalltGlira

Gemehlia Maohtikle und ihrem Anbeter Ahaero

:

Sieht man keinen Winter an :

So auch mute sich Unglück neigen,

Wo aa Gtoaaaaaib tadaa kaaa.
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SoUecfate Glulb

Doch iar Soobm «dl« PImunii
Löscht kein Wind noch Nebel au«

:

Und ein Held verlacht zui^aronien

Alle!^ Unstern» Sturm und Graus. 'II. 8.]

la BraoaMhweic, wo die Qpcr 1*99 stgeben ward«, mmIM

II, 8.

Dooh d«r Smdmi «dl« Kam
Utaebt kete Wtod noeh Nebel rai

:

So verlacht ein grosse« Herze

Alles rnsicros Sturm und Graus.

7i. Der siegende Älcides. 4696. *i Bl.. Prolog aod 5 Acte.

AICMle r. II. t«9«. OHaaito. Demlb«« d. b. tMhvi. B«
war nlso hiernach ebenfalls eine Hannoversche Oper, die Or-

teosiü nach lii m alteu frauzösisehcn Te.\t übcntetztc d. h. uber-

arboileiL' lujd .<l(^ITani neu cornpoairle. Schon tm "Händel' I.

310 ist bemerkt, das« sich unter den in Hannover erhalleocn

Origiiultexlen Steffani'.<vcher Opern keine Spur von einem .«ol-

oben AIcides flodet. Aus der groseea Sammlung teioer Opem-
partlturen, welche ent oeoerdiop im Bnddogham Palaet wieder

m Tage k«^ aber «oa nir aoeh oieht nllMr omenMitt «ar-
dao kamta, «M aieb wabfadWtaKob arBabao» «d» dlaair H-
cide<i eine Composilion Stelbni's ist.

73. Der geliebte Adonis. (1697.)

Von Postel gedichtet und ton Keiser componirt. Dieses

Stück kennen die Leser bereits, da es Im vorigen Jahrgänge in

deoi Artikel: «Adoois. Oper voo Reinhard Keiaen, Sp. 65—69
;

II—17; 97—107 nacb Tatt nad Mosik eingehend beschrie-

baa M. laiaar tat biamit ton aralaa lU in aii

laadaa flaariiuiiailiaii Pradoal anf dia Bübna, nrai

(Mb to SteBImf• Wagao (abend , aber iaoarlieb aehoo TttiUg

(valft ood selbaUadig. Br Uafarta amnitlalbar darant noch

74. IHe durch Wilhelm den Grossen in Britannien wieder
eingeführte Irene. 1697. it Bl , is Aoftrille. «S Arien,

a in der lland')lr<ipli<>.

Bs war ein Gelegenheitsstijck zum Preise des engtiscbea Kdoigt

Wilhelm 10., ohne Verwandlungen nur ans einer eioxigan I

baalabaad, asd wnrde ebenfaUa «oa Postal (adtebM.

Dia SoMlMa CBmaaa, alMa ia

e, beginoli

Aria.

I BOCfa lünger aus,

0 lang gewünschter Friede t

bl dar ergrimmten Sternen Haus

Daa Krieges noch nicht müdet

0 laai tu^Sü^U^Mtitl
Wo Ist dia Praofat daf attsaaa BlDMflihallf

Wann kehrt Irene wieder?

Sie z&gert, ach 1 sie z9gert gar zu lange,

Drüm lieget, wa-^ uns bat erfreut.

Weil sie abwesend, nipder.

Brich, schorisif .•^imne. hncb

Leas ans nicht ferner bange

dnt

Ifta.

Iraaa kaoun, laaadla

voa dainaa SefariMaa

(Sc. t.)

In der afhler; skene iTeiniuHn -.ich mehrere dieser Schäfer zu

einem Gesänge von Shnlicham musikalisciien Schwange; die

Auf den Bergen, ia i

Selbst das Horn des DelMrOon
Ist in deinem Arm 7'i tini1i»n.

Clim. ] Oel entspringet wo du gehst,

THyrs.

)

Tkyrs. Losrcr lleerden zarle Zucht

Wird bei deinem Schutz Kedeihcn.

Ja, die See wird selber Frucht

Dad die Klippen Weihrauch streuen.

Bub,

Dan weiteren Verianf wird man sieb denken können

;

Tsas nnd Maschinen geraihen in behende Bewegung.

75. Der in seiner Freiheit vergnügte Alcibiades. Im Jabr

i697. I» Bl. Vorworl und 3 Acte.

Abermals eine Ortensio-Steffam' »che Arbeit , von

F i ed I er übertragen. Letzterer vergtsst nicht zu bemerken:
tN.a. Baiatdiaaaaaiaekw^aadarTOttraaiicbMi
daaWawaftapbaai
Verständige es nicht

'

zwungen uitd der Slyt blawaileo alebl nm baataa üt. Wobei
aber zu merken, dass, um gewisser Ursachen willen, der Par-

tey des Agis. der vierte Auftritt in der andern Handlung, von

Worten uml Musik hinzu gethan, welche m >lem llaliänischen

Exemplar nicht zu finden.« Der urNprüogliche Titel , unter

welchem das Werk 1693 in Hannover gegeben wurde, lautete :

aLa libarlk oonlaeta — Die vergnügte Fraibails (a. Uliadal I,

BtB).

76. Der bei dem allgemeinen Welt- Frieden von dem
Grossen Augustus geschlossene Tempel des Janas
auf dem InngAewOnschten Friedensfesle, welches im
Jabr < 698 in Bnabois gefeiert ward, in ainem Singa-

qiM VOtvaaMlIfll. n Blatter: 1 W. Tllal, «4 M. etwoit,
41 Bl. last «an BMaa. —dlBj- riasi naih. 1 Timsad
la^. Arial. 4t ! «srBndsläifba.

Den Text schrieb Postel , die Musik K eiser- Das Feuer-

werk, oder vielmehr der Lobgesan« auf Kaiser Leopold, ist im

Textbuch mit einem be*onderen Titfl wr-ehen :

•Nach geendigtor Opera (ähret Fama in einer Wolken
herab und singet dem Grossen Kayser L«(^d su Bbraa
Nachfolgendes. Auf dessen Bescblnss folget das Paoor*
werk .... 4698.*

Daa Paoarwark aalfaat Ist i

d dnl Ariaa.

Ali:
Verheere der Türken blutdürstiges Haar,

O Teutschlands Arm und Seele

!

Mach Ungarn von Nattern und HöUenbrat
Zerknirsche Schwert und Pfeile.

Auf Leopold ! siege, da Sonne der

So Wird bhifeii kiia

Pfrdaa
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verwieMO wurde. Die Oper erhiell licb dadurcb IlBCer uad
wurde norh Hll hier erneuert, all WlffHHWS FMti^
werlu sowie der laogeo Vorrede.

Bin Taslb«Kh too 1698 ist nar in Richey's Sammlung in

WiiMr «MiM. Di* iMt* «iwWiicb-iMliiotiMto Vwnte
MtM: «MM hM 4m WtoMhai n fMw TiOMaiM

;

im Bhtt M «tohr dareht SAwwl MUtesM Am «RMdige
Taterherz des Höchsten bewogen , dass er nunroehro aufhören

will, ein erzüroler Herr Uber «eine Knechte; und aa(aat$cn

will, ein );ii.i>li^'pr Valcr über seine Kinder zu MIO.« In diOMtn

feierlichen Stil Hihrt Hostel noch eine Weile fort , wobei er

t, ihrer Sünden wegen Urne dergleicbeo durchaus nicht

huiltU dann gelehrt vom edlen Frieden und mfl

HI »WaiteMt beitloser Krieg! weg was Verdcrim bringt

I

«(«HMT «mDmoIi nd OntioisMl 4m Mama bMStl
PtoCfcihlwbiM bwlwwt thfc,—i »iillw wmmaiikt dt»Ckiiim
k Brfld«r imImo e'nutder Mmo. . . . Wann dsno noo GoU
daa Frieden giebl ; dt« Cbristeaheit sich nacb demselben sehnet

;

die reilüf hen Teiiischen ihn begehren ; und »Her Feinde Wunsch
nicliie» ais Krii>>le i>( : Wie sollten wir uns dann über densel-

ben nicht her/lich fri-;ien, und solche Freude mit allen mög-
lichen Zeichen zu Tage legen. . . . Damit nun auch der Schau-

plalt okeht von Freuden leer sei, so bat man nicht vor undienlich

welrt«, «iMa der »UerbcriUimlMiao FrMM-ScblüsM der

W«ll all der eooderberaa Feier dewiWue ta

I, mi twar den greeeei

'M ResieniBC dee Kayiere ABflui,
km vorher «ke nesr Ulnd im MdMiea Uade aitei—,
. . . gemachel worden.«

Bs sind ilicbu Worte ein neuer Beweis, dus^ ilic Dühiio .^llc

frohen TageiereigDisee scbwuogvoU mitfeierte. Das

MiMiMfe« FlOMi*. Uftemn
J-J -

Wenmm m leplir *ii|iT

_ !

Me hat ta kfihoen Dingen

Die Schickung nein gesagt.

Wea nroat nicht wohl gelingen.

Wenn aea ee lapfer wi^tt (U, I.)

)

Anieigen und BeurtheiltugeQ.

bist Bederff. fler Lieder für M-chsMitntiu^i n Chor ohne

Begleitung (Sopran 1 undS, Alt, Tonur. ü^ins I utuJ

I BiohvereiD in Cöln sugeeignet. Op. 25. Partitur

Preis Jt 3. 50.

Vr.

Op. M. Plartitar Pr. Jt 8. 50.

Secks Uedrr fttr rientinznigen Gbor ohne BegM-
tung , dem BachvordD io GHb «igläptl. Op. 17.
(Preiaaagabe

I sind

wie Alles, was aus RudorfTs Feder flieast, mit kflnstlerischem

Ernst geschafTen. Sie geben den Inhalt und die Stimmung der

(i.'ilii Iii'- vull wieder und fü(jcn ihnen einen ganz t'i;;.'nitiüra-

licbeo Heiz hinzu, der nicbi nur io groeseo harmoniacben und

träumerischen EmpflndungsfOlle, welche die zarioo und ele-

gischen Lieder zu ganz vollendeten GebUden macht. Die Hr-

Gndang fliesst unmittelbar aus der Stimmung und deckt sich

mit ihr. Op. S5, Ko. I, 1 und 1 gehören ntehr oder weniger

in die «iMaiieMmle Kaietorie, No. 1, Fr
liebl iMili dwBeM teLefea«OlM «in I

StBck.

Op. 16 bringt ein Lied ta dem grBeeeren BahneB der
Orcheslcrbesleitiing, Der sehnsöchligo Ton des Gedichtes 6n-

det hier »einen erliublen Ausdruck lu der .MumL. Der gräasere

Aufwand von Mitteln ist weniger durch den l'riif.int; desSläokee»

als durch' seinen reichen harmonischen Inhalt gerechtfertigt.

Op. 27 enihjlt drei lebhafte und drei ruhige Lieder. Unter

erslereo gefüllt mir am bcelea No. 4, Früblingseiniug , das

seine Dstürlicbe Frische darahwiB wkn, No. 4 macht einen

etwa* nnwMy BindiMk, m «irmkt wie «to WirbalwiBd

mScbte ich entschiedener antweifrin. Die iMckiselMn Naeli-

ahmungen and die ebenso neckische Modulation, die (H noch
mehr erwarten \is^l, scheinen durrh ilen einfsohM TMI. aBK
zwei Mill man nicht scheidfn™ niclil hi^dingl.

Auf KiilU' •.rhiintir Kiiiüelhcilen hinzuweisen , würde
hier zu weit führen. Obige« möge genügen, um zu einer eia-

gehendea Beschifligung mit den Liedern anzuregen ; sie sind

nicht ieieht. doch graealenlheile aaasber nnd bei feiner Ane-
/.

linsAleitidtf WlHlHlapik fiacbe Telkifeeeica

VW JoeeT Wmtig) Bir swi
0|k.t7.

Mb Ahm SttriDMn
»uf. 1877.

Op. 71. Fmulein Aagait»Mm ia ]

met. Pr^is 2 Jl. 1878.

Leiptig, B. W. Prttsach.

Man muaieirt lieber tu Zweie« eb aliein, bat sieb der Coa-
>Ormd,

Natt, riohl «ar, weder im Tm» der
•objaelivar BrnpOndanc IM, aacih

in der Erfindung der Musik, die aogar veranlaast, dass die

Stimmen oft im Einklang singen. Nur Op. 67 No. 3 hStle dem
Te\l iijiii .ils Z«iL>^i'HanK coniponirl werden luüsseu, di>ch be-

nulzl \\ iri'.i'rhiT^,pr inerL würdigcrw eise diese Gelcnenheil zu

einer lilemi n dr.irii.iliscben Wirkung nirhi. sondern lüsjit Rede

and Gegenrede von beiden Stimmen vortr.i(;en. Die Stiicke sind

ohne sonderiiehen Aufwand von Kunstmiiteln geschalTen, was
ich Jadoeb kalMawaii (Or einen Hansel erUiren wiU, da li«

eine vaikalIrfWMw VriNha bialtni. Aa Ar Deaaki «MMb
rechtferiitt. ÜfiMMMBah !• Madta, ÜiHjUMii «ad Ifeytb-

mus, iffl im I

'

erinnernd , die sie aber an Grazie ObertrefTeo , nidtt I

ausführbar, werden sie sich gute Freund« erwerben.

Op. 67 No. 1 enthüll im dniien T*kt wohl einen Druck-

fehler. Der Tor|eseiohaete Rhythmus ttsst sich mit der

Dar TonkunAtier-Vcnii itt Dresden.

MtlBMla»>VMi m iwidie. «Mt-IB7f.
ttir tSilMgan JabalfBiar ta kftü 4879. HecBu»-
gegeben vae» GeaamoitTOfstrade. Dresdeo, L. Hof-
farth. VIII und UO und CiT S>it. n in 8.

In einem sUltMchen Biodcbeo hat der Draedeaar Ton-
Ta
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I NiwilwidO TW ilf M
loelMeh eiD Toririld gtwwm fBr naaeln ndn«. Won am
ihren Zweck und ihre Geschichte kennen ieml, so hat man da-

mit im Wesentlichen zugleich erfahren, wie es mit den »oosti-

fßO deutschen iTonkün'-ller- Vereinen« bescbaOen ist.

Herr Moritz Für^leiHiu, der Voniitzende dieses Vereins, hat

zu der >'Kc>i.st')irirt'< eine Eiiileiiung geschriebeo, welche wir

bier fast vollsUndig mittheilen, da sie in einer rein aacbticlMD

und aagwehm lesbaren Art über den Gegenstand beriehlM.

•Dm ConowlMbta DiMdaat— IwgiRat Harr FiiataBM—

*

wv Miwnlllcili fai Banif Mf AufflliraBg jr«iMNiiiiHli ia

fraberen Jabren trotz rinzelner bedeutender LeistaBgen kein

•lUu reges; da.« HaaptinteresM in masikaliacber Besiebung

conceotrirte ^irh auf it.i^ /.iH.inunenwIrken der Königl. Kapelle

mit der Oper uml mf deren ausgezeichnete Leistungen. Ein-

heliiii^i lif iitui aii^würlige Virtuosen erhielten dj-. Drt^d(•n^r

Publikum in Konniaiss üIkt die erstaunliche VervoUlioaimnung

der Inatrumentenlechnik. kIuio ledoch dadurcb das Bedürfniss

Mch erotteren und tieferen Kunsl^oüsseo erfBUao la ktooeo.
fit leMerw aorgleo die auagexeicbnelao Qui1ilt»iiiol|WDH«
der Hämo CooeenaaiMar P. Sehobart and C Upioriil, daraa

Prograoiaw ifch jadodi hat aoaedillaBBlicli auf atraog daari-

schem Boden der reinen Quartettmusik bewegten. Die neueren

Componisten fijr Kammermusik, mit .\u'<nabme vielleicht Men-
delssohn's. blieben dem Putiakiiui ilor -,irh>i*chen Residenz

ziemlich fremd, da die Kaniinerniusikäbende. welche Concert-

meister Schubert in den Jahren «8*8—50 mit Frau Clara

Sobumaon veranstaltete . doch nur als temporäre Unteraeh-

OMUigen zu betrachten waren.

•Kala Woodar alae, daaa oalar daa JfiDgaran Kiflflaa dar

Itlerer and neoerer Zelt kennao in laraen und dem
jrts'r-fcn PiihtiV'.ini Mjrz'.ifiili'-i-n

iZuiijL'li>t IhIiIi'Il' -icIi i'in IJn.irli'llvcroin , b!'-.U'liüini aus

den Herren F. l|ylU\p<k, T. Kiirncr, I.. (iurii:^ si'"! V- Kum-
mer, sSxnrotlich Mitglieder der Königl. Kapelle, welche ganz

taWDao begannen, durch fleissigeUebungen ein künstlerisches,

einlMMtobas Znaamnenspiel su ertielen und iosbesoodera die

Werk* dar TaMgamawn la auidiraa.

sAIa nun in Min ISSt lobarl Valkaiaaa, dar daanla an-

log, als Compooist dia AaflnaikaaaMt md aieh lo laakaa, in

Dnsdao weilte, spielten diaaa QnaHa(Main am 6. Mira im
gaatlicben Hause des zu jener Zeh In Dresden lebenden Herrn

Richard Pohl in Gegenwart des Componislen und einiger Kunst-

geoossen d.is A molMJuarlelt !0p. 9 von Volkmann. Mit die-

sem NMinle sodann des.sen Trio in H-moll Op. 3; für Pianoforte

und Slretcbinstrumeoie ausgeführt , bei welcher Compogillon

dar im kaniU verstorbene Heinrich Riedas die Vioiitt»timma

BaUuiaiaanirl fassteo die Anwaaaadao den

flNoMtaparka fBr

PAaga ood AnaHnining flndaa

«So entstand der Dresdener Tonkönstler-Verein. über dessen

Botwickelung, Schicksale und Witchsthuni die n.i< hfLtlKcndu

Cbronik Anskunfl geben soll.

•Nach 2 5 Jahren hat sich der Verein zu voller Blüthe ent-

fallet und zeigt ein stetiges Wachsen, sowohl in Bezug auf die

ZeU der Mitgliadar, ala in HioMick anf die Theilnahma daa

koaatatenlgaa PaUikiMM Dnadaaa, an dar Spüae Sa. Midaattl

dia hohaa TanHnda dar Mnigi. Kapaila. dia

herrorragenden Kunstfreunde und die gesammte Presse der

welche dem Verein steU ein reges und förderndes

In

ohne Jede Aocaicht auf Erfüllung oMlarieller In

dar Varain gngrindak and aa bat ar äcb bis snoil

erhalten. Kur dar knaalbagalatattan OpferwUligkall dar <

lieben und au^serordeollichen mtgiieder, zumal der auaflUH

renden, ist es zu danken, dass dies geschehen konnte. Nicht

L:irin>;fr D.ink .lurh jai'b'.iliri iUmi Mitgliedern, welche durch

kostenloses Darleihen der von ihnen geferliglan oder in ihren

stützlen.

•Jedenfalls ist es in der jetzigen , fast nur der Jagd nacb

Enrab aiaabanan Zait aina arfnnliaba and banihlmniia Br»

und zu handeln. Doppalt arqnlckand dfirila diaaa Wahmali-
mung sein, wenn man wiederum manoba gegeatbeil^ Erfah-

rung in Kiinsllerkri'isf'n tnarhcn aaiM. Die I.escr cIit CliroTiik

dieser Festschrift werden i. B. bemerken, wie h.inlif^ iq <len

or^liMi VereinsjatireQ die Abemlo waren, an wilt lien auswürtige

Kunütgenossen durch ihre eminenten Leistungen die Mitglieder

des Vereins erfreuten. Damals arrangirleo dia auf Reisen be-

flodiichen K&nallar mit Unlaratiitzung einer am Oria beflsd-

lichan Moatkalianhanliaiig ihn Concerle meiatana aalbat, i

tan daabtfb Mi^ara lak bi(

and wnrdan diularel

und Kunstgenossen. Gegenseitiger Verkehr führte nther und

so wurde ohne jegliche Rücksicht auf Erwerb und materiellen

Gewinn inusirirt . wur.iur dann in geselligem Kreise beim hei-

teren Mahle fr<)hliche .'Stunden verbracht wurden , die den
Vereinsgeoossen durch witzige Laune, originelle Vorträge and
musikalische Scherze tu unvergesslichen geworden sind.

»Jetzt ist das anders geworden. Das Concert«

lieb tat auaachüiaiHeh in den Hindan von Agaaian,

am naoh raacbar Abwlokalaag *
roas anderen Siidten and ünlamabman#en miaalian. Diaaa

fieberhafte Tlilitigkcit mag gcschSftsmässiK und einbringlich

.sein. kLiiistleriscIi dürfte sie kaum genannt werden. — Doch
i,sl lin r nii Iii ili'r ri.itz, diese Frage nüher zu eriirlern; die-

selbe wurde nur berührt, um die Erscheinung zu erkliren,

dass in den letzten Jahren im Tonkünsller-Verein die Abende
immer seiteoer geworden sind , an welchen die Mitglieder mit

auswartigan Kmalganossen verkehren konnten.

Dia ThIQgkaH daa TookOnadar^Vareina «Ibrand
lljibrigen Baatabana wird am acMifandMan IBaalrtft

die dieser Festschrift beigegebeoen Verzeichniasa der aar Ao»-

rOhrung gekommenen Musikstücke und der Vereins-Bibliotbek.

Darii'.J'- wird sich ergeben, dass der Vcrciri --eirn' .Viifftabo wür-
dig gelrisl hat. Freilich kamen fast .iiisschliesslu Ii hislrurnenlal-

werke und nur seilen auch Gesangstücke , ilor Kammermusik

angehörend, zu Gehör und dies beruht auf allgemeinen und

localen Gründen, die ja fast überall die ttümlichen sein werden

ond War kaam dar Brflrtarang badfirfen. Badaaariioh blaibt

Waee LSeke IM «•Mtildk, •
apreebung knüpfen mMilaa. Dtaaalba tat alierdinga

ordentlich in die Augen fallend , rorausge^etzt dass man von

einem solrlicii Verein Oberhaupt die Aufführung von Gesang-

werken linli rl ; denn niclil bl(j5i nimmt das Vofalc , wciclics

hier vorgeführt wurde, etwa nur den zw^anzigsten Thed des

Ganzen ein, sondern diaaer winzige Theil wird noch dadurcb

eriieblicb «erringen, daas die gesungenen Stücke tsst ohna
AoanahoM ana Uadam bealahen. BrUchtan Coaponialan klar

ibtn Proben «dar Varandia ia Gablaia dar vnoalen EmmM
nmiik la Taga, ao wQrda aolobaa darehaas paiaaad aabi, dann
Kammermusik ist eben daa waa diaaer Verein vertritt. AImt
unerisastich wkre dabei, daaa dia ToeatatOcka mit den inalra-
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loatromeoul-Trio od«r -Quarielt , selb»t eioem Solo mit bar-

! to UnMMMlMr aimiobi alMoMMs atfn

I Alt odtr ia MlipraeiMatai FdroMn
koMlvpH iMrMi«! Min. SoUsbe PomiMi siDd dM vootle Kato-

mardaall, das Trio, das drei- oder mehrstimmige Madrigal und

endlich die Arie in ilirtr \\ .ihren lorin; aber das blussd L\cd

mit CliTierbe^loituiig kuniite hii>r nur eiri<> ^aiiz tiebennächllcbe

Bedeutung li.ibLti. Wird nun ihr^t' l iedforin ausschliesslich

(oder fast .tiivschliesslich) berücliiiicbligt , so »inl^t damit der

Verein von seinem Standpunitle al» ToaltÜDStler-Vereio
waS demjenigen eines Hauamnwk - Vereins herab. Diese Be-

•ehrtnlraog aaf das Lied Ist Ja sehr erfclirlich und eolscbuld-

hv; 41» Gräflde Ütpm not dar Baad oad
I •im mMm UUk» IB *

lafaMO iMten. Aber
I, Mtttal und Wage xd ersinnen, wie Jana «LOcka*

künstlerisch um vortheilhiirtesien ausgefüllt werden köanlo, so

i«t die erste ftediiiguiiK zur Erlangung eioe^ guten Hesultals.

dass diejenigen . »oIi Iil' -icli über den Gegenstand eine Mei-

nung gebildet haben, (iio>elbe ohne RUcksichtoahme nach rcclils

oder links Olfen und ehrlich aussprechen.

Dar ioatrumentale Theil der liieren Kunst ist uns be-

rorden, der vocale nicht. Trios und

. friibar iBoaalaa^ nauile—, Co«-

4m adrlgal. Ja Mlbat dia groiM Arla, ward«« von aaa ImiiI«

noch so kühl anKc-<ichen , als ob sie ans eigentlich nichts an-

gingen. Und doch sind dies gerade die Stücke, von deren Er-

fsMang zum grossen Theii ein gedeihlicher Korig.ing in unserer

Kunst .ibh'.iiigt, wllhrcnd die instrumentalen l'roductionen

jener Epoche .idf-n h von den späteren Ouarteltcn
, ^on,ltcn

n. s. w. an Korni wie an Gehalt übertrolTen wurden. Das

fMMbmmerdueti , du Trio 'oder Madrigal], die Arie und

SiaaiM atad ip 4ar Ularm nlaaatehaa Zait

diasar Art nicht mOgUcb gewuen ist, an iriiMMiar Kunst etwas

NeuM UBianMofM. Aal diaaalhan mbm mbb i

dia«! «ladar wmHUk§Am. Dia

bJarabar nicht dia Coaearta. bat walchao dar Warth
SlOekea von dem auganbUeUichen , durch aDarlai Zaflttia ba-

dinglcn Erfülgc abhängt : auch nicht iln' Haus- oder Salon-

niiisil-Auffuhrungen . iIlmumi imic m.i..i>..ilL',ch wie gosolUchaft-

hcli rijn\ cntiuiiell jji-hilili'tc Zalinrf.'riL'h:i(l bciwrjhnl ; selbst

nicht die grosseren, in vieler Hinsicht so vcrdicnslvullen und

opferwilligen Gesangvereine : sondern die wahren Pioniere

können hier allein die Musiker-Vereine sein. Es haodolt siob

zunächst garnicbt um Effect , sondern lediglich um dM Kanl>

kaiml naohao : dM allMmnag onr dar Kflaallar. Vnd Oaaall-

schaflcn wie unsere »Tonkünstler- Vereine' sind der rechli^ Ort

<i<t!iir. sobald e» diesen gelingt, die Mitwirkung der kunsts^iager

sich i'iicn so sehr zu sichern, wie diejenige der Kunsl-Instro-

lueuiahsiun. Bei den gegenwürtigen zerfahrenen Verhältnissen

und doiu l'eberwiegon der Oper dürfte solches nicht leicht zu

erreichen sein, wir unterschätzen die Schwierigkeiten keines-

wegs. Aber die Itauptschwierigkeit liegt doch darin , dass er-

kannt wird« «aleha VocalauUi m iai, dia von Miebao Varainao

nan gawahr «ardan, dass Jana ToeatoUlclka , wan In origtaa-

ler Gestalt ausgeführt , eine weit reichere und lebhaftere Be-

Iheiligung der Instrumente gestallen, als das was die Gegen-
wart in viel beschr'jnkteren Formen dem Gesänge zuweist.

HofT<^n wir , dass bei dem SOjUhrigen Jubiläum des Dres-

ilprier \eriMn'- ilie erwlilintn "bedauerliche Lücke» mchl mehr
vorhanden »ein wird, und wünschen wir demselben — unlar

dankbarer Anerkennung des

Oadaibaa fSr dia ZoiuinA.

ANZEIGER
(«Ml

J.

Tariag von

in liripirig qimI

Werke fOr Flanolom

Stephem HeUw.
iMZWil

Op. W. Deax Valses.
lUik.

No. < en re bemol roajeur t,tS
N: i <-n mi bSoMl minenr

Op. »1. ImproTisate aber dia

hnaamb. 6ob«M«nn'ai
liadara t,aa

Op^lM. iNlIM««hM Warth CaaipM M*
im. ( In Adnr I,ti
No. f in A noll 4,11
No. S In Fdar «,••

Op.lS>. Swet Intennenk
No. 4 in G moll — 6dnr i,50

No.t UEdnr t,»»

I,M

Zu vier Minden.

VtMNk AndsBlc. ArraDgemenlper Aug ü Sie Horn

[45t] Man«
Zwei

<JIiai*a. te I*01tkoke
VlotoMtllt"(id8r VMiM

B«fflttltang des Pianofort«

CMhoMEiiiikeL

No. I. BntaagwiC' ^o- ^- Stürmisohoa Horn.
I'r i .4.

Laipsig. Vertag von C. ¥. KAHNT,
rUsM. M. Hofawsikaltenbandlnng.

Tariag von J. Meter>lied< in Leipzig und

IDEALE.
ClavierstOcke

von

Tlieodor Kirolu&er.
Op. SS.

Heft ( rv 1 ^.
(Wird lon^eMlzt.)
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[W] Torbfim «rwfcHBW ta «mmv Vertage MfMrf« W«to Ml
Deaen Ausgaben-

Spohr, L., arosses Nonett Z^T'SSÜi
mta, Oboe. Clwtoalto, ftfgtt vad Horn. Op. Mm fwldlito
AM(äbe. <e.— Sechstes Concert für die Violine '^en

"

drs Ün-hrster». Op. 18. Neu rrvidlrt« Ausgab« Ar VIMW
Orcbesler Ji t, fUr VtoUoe inlt Piaoo Jl i. uelU».

;Ieilua(

Op. 44«. Pr. JK LM.
^^.tl, Carl Haslinger 'X-'^-'v

qi;ttl)ttt'S VOllStMPSH
Alflag«.

kaliNcliL--. Taschen-Wörter-
buch. — 5»^, ttrb. 75 ^.

e>e|.
I

0
.3».

ttuj LBIFZW.

Neue Musikalien

im Verlags von

in Leipzig md Wintertliiir.

Barslel, VfoldeiKu-, Op. 14. Drei Tlut Ar Ptooororie zu vier

lUndeo. FUr Pianoforte xo vier illodeo, äft VloliD« nDd Violoo-
«tU «d libiim •tagwMMM «M rrlsdr. ^JtM ».

B«fM«, MkM, Op. «. II ImnIm IMH «MMMtM
pourPtaoo. Adopl«esp»rlesCoBwnBltlrw4tB«llB«ld«<
ApprouvM per le« Conaervatoirc«

di Boloiina. Complel T ^.
Elnieln

:

Nü r Martcllato . O.SO.

- 1. Srniplico . . ^1,4 0.

- I. C»pricc4«io . Jl \ ,\%.

- 4.BMMW0IO .

^4,H.

lelliLyMO

No . 7, PUrldo . .

». Impctuii^o

%. AppasMOMto
41k r

• 11.1
«. Navigeado . . 41. iMMlM . .

rrMrM. Op. i7. Mt(lfo.t. Hdirt Ürl
VIoUm «üd VMoMSlI. 41 .dt.

.# t.H.
M <,«0.

«* t.IO.

AMflm dar DeatookM
Bm k 4 S« ^ aetto.

Hemfeabcrf, Heiorleh tob, Op
t .if 50 ^. Einieln:

Ko. 4. Noitamo . . .<r < ,00.

- a. Capriccio. . .ä < sa.

No. 5. Hf.ns.inzi»

,

Sopran, Alt,

'

i% rur OUftentlak«. Coaplat

. jr4.M.

. wr4,M.
No. •. Barcarole

.

- 4. Cavolle

. . «,4«.

r, BMB, Op. 45 iatiShlOf (KeoonciUaUoiiN Ans y. IV'.

CO« GoelAe'i »Trilogie der Leideniciiaft« für M^nncrsliiDmea, Soll

uod Chor mit ISrgleitaog dea Orcbe»ler(. Ent; i^rdo UeberaeUang
voa Jl. H. Bentv». PaKitor t Jl. Ctevierauuu^ i J^. Orcfaaalar

IHM— Mfl.4»^ |inallM4,t,««la. VioloMdIj
kM ^.1 OMtaliMM: Ttaw 4, t, Wm 4, a k M 0.
men : Tenor Solo, Bariton Solo k 4 5 M,

Op. 4t. DnlltlodktfürdieVioliMI
forte Compirt i Jf iO J^. Einzetn

No.l in Edar.l.Jf. No.tioBdiir ( JtSQ^^ N 3 in Ddur.».jr.

liiafke, »chotUa^he Md nXUMn» Ii«dw far gamlaclilM Cbor
a ' iior alt awl«ka|(kn<m bwriMM «m Mialf
W a I

D
w

iMIÄ flütlllllMlMW L
riiHitarM », Mumm k «5

- n. Aer TogelbMnaiB. SchoiiiKbea Lied.
Horiitur 'lO j^. Stimmen k tS

Vir' eine reUeucblaobt Iriache« VoUulM.
i'arliStJt »v Stimmen k j^.

Du TemickUlU. irische Hetodic.

Partilur &• <». Stimmen t «S J».

lUt Ut M terl Kogliacbea Volkalled.

Nfttlor M ^, «MaMBM k 41AMmHbom «> ^.
Itte» JDtgtIvptapMMImIV' «M da» TraoMw

.S'imred> «oo 6. UnM, für eine Alt-SUmme und twelatln-
miKen Kraoeoekor mllBogleitanit einea dreitehadimmlgea Slraieb-
orcbeater* aecbs Violinen , drei Violen , iwei Celli and zwei
Conlrablt*»e . Partitur mit uulerlegtem Clavierauizag I 50

CbortUmmeo : Sopran 1,t k tt Jf. Solo-Stlrome 4S.9P. Orcbeater-
•tiainm ta Abackrilt

DuMlb« Ar «Im AIMbm mit Begleliaag dotPfls. < ^Wi
Hvtai, CtaitaT, Op. «n. Ii kBM nl

Orgel. ^JI»»J^.
HoakowaU, SlegfliMd, op. i. leUdla nd Bcrtmca. Zwei i

(Ur Pianoiortc uod Violoncell. Complet t Jl ii

No. 1. Molodio. 4 .dt M ^. Mo. I. BarltHB. auru^.

F i n 7 1^ I 1 ] fc;.^ h e n früher e r!< c h ie n e Oer Wer k e.

Back. Job. Sob., Die luut d«r Ftn- f^r <!> Orgel übertragen
uoo zu Studienzweciten mit genauer BeaeicbnuDg dea Vortroga

- ».

- to.

- 41.

- 4t.

•piel I

t

aowto der Manual- und Podal-Applieatsr vacMhoa

. jra,at. IM».*.

0. Ad.

4.

t. Ph>
t. r«a»
». Fuge
5. Fuge
6. Fuge
7. Fuge
8. Fuge

• 1. SMIlOB
No. t. Hrnik .... .drt,H.

Srldmar, Carl 8. P., Op. 48. lufcitlllBH Sieben Lieder Ar
eine tiefe Stimme mit Bagl. doa Mto. Daraua einzeln :

No. l ./»PI Künige M«ien auf Orltad«!«. von Km Gnhei. ;

O;) u Zebu Reite- oad Waaderlieder u liA MuOttt
No. 5. Bnldcrschafl 'Im kruK zum grilnen Kinnie.. 80 J^.

- Op. 84. •rbttkUiKt. Zweita
^^^^g^lj^"

^''^^ ****

***
Kttnt. Bt J^.

Mo. 4. Ueimkefar: «In

wkfir: J. BiMM^Htdavann in Lripiip und Winterthur. — Druck von Breitkopf A HlMcl t» Lalpi4|.

IspadlHMt Lalysir» Qoarstraaa« 4 t. — BadocUoD: B«rr«dMf bei Haatart«
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lakails

Oeiehiehte der Hamburger Op«r Tom Abgänge
Emmt*» btonm Tode Sobott*». aiM—ITW.)

(PorlMlzuof .)

Weitere Mitlbciluckgea aus dem Teste diesm Jenoe-Splel»

lU.

Mit-BtthlM-, oder die SMsnd» Ata-
t* M. . Vontort, Prolot «ixl * AMt. • Vm^
W Afiaa, 4« Im 4w oBMrofbi.

T«a OrUasia aad Stefr.nl, mi tbunmlt darch

Pfadlar tomiBh bwrlMilot. in HaoiMvor kam d!« Oper ab
L. rtfM emeonnt I69t beniu« (t. Hindel I, 310). BresMod
»chrieb (698 ein« Atalanla ffir Braun»chwei^, dir Moirji h .ili-

weicht ; in dem baooDraradMO Slücko fehlt da« KomiKhe gaaz,

dafür ist wieder «la Tlrtiilia« aa allifcliipadM Wftbanien
verbanden.

TO. Alleruntprthanigsler Gehorsam, welcher auf dem er-

frpiilichsU'n Namens-Tage des Grossen Kaysers Leo-

polris in oineni Tani- und Singe-Spiel den 15. No-
veiiihfT K '.KS .Ulf lipm SrhaiiplBtx vorf^estellet ward.
10 Bl . ein .\cl von 9 Scenen (Xler Vorstollungen. *6 Arifn,

6 In der Ruadtlropb«.

Oer AnlanR tu» Janus {*. Nr. 76) ist hier wieder mit abge-

hei.«!rt aber oicht •nach (eeadtgler Opera«, Modem
MM führil Faan« v. •. w. Am dioMr er-M 8*M vanaailMa, daiiPeaiei

IN« Compoeitlon M «aa Eaiaar. Dia MM beelahl

lediglich au« Aafzfif^eo veradtiedeaer MOTreieMieber Uoder
und SlHridr, die üich ohne weitere Verknüpfunii; narh einander

prlLsenlireii ,
und nimmt -itrh ärmlich au«, wenn man mit

Ibniichen Vur^lellurnicn ani Wülfotibüllcrscbcn Hofe verKleichl.

Za derarti(|eo SchauslelluiifiieD be>aM Hamburg die Mittel nirht.

79. Der aus Hyperbor«eti nach Cymbrien Uberbrschl«

Güldene Apfel . . . Auf dem Hamhuntisrhen Schau-
platz aufgefUhret 4698. <• Bl. , Vorwort und I Arle

l( Arien, IS In der Rundalrophr.

Schon im Jahrgang 1877 Sp. >I8 ist za Nr. 77 des Mallhe-

oo'schen 0|i>'rn-VerzeichalM«e bemerkt, daaa dies«» Stück in

dH Jebr 1691 gebfln. Ba iei «« Kelear eoaipOBlrt, Poetel
I dam. UMmm M dto Opar aarm

kfiolg (Karl XII.), HerkulM der boliOeioische Herzog, and die

brSutliehe Königstochter bedeutet natürlich die gOldnen AepM.
n.i'i', diin li -.olrhp Ku-tioniMi der hiatori.-rlif n wio m^-tholofl»

srhfn Wahrheit nirhl zu nahe getreten werde, sucht das Vor-

wort 7u demoaMriren. Oer Ndruurf, des man dem Stücke

machen konnte, liegt auch nicbt hier, sondern vielmehr darin,

dam allegorisch und scblferlich Alles , Griechisches und

Dölhig (

\ Wt wobat mahl iW» wobat mahl GaM doch stete bei db*.

Ob leb gleieb *mi dir scheide.

Dein MM, da. ich im Herzen fQhr',

Verbleibet meine Freude. (I, t.)

Aria.

Am trüber NSchic Schatten

Gehn Pböbus' Strahlen nf.
Wmo Aoore Sobara

i>iat|H>a Bara,

WM balda LaM «nlMaa
Dar Tbitaea lakbaa Laaf.

im Irflber NSchle Schatten

Gehn Pböhu»' Strahlen auf. (in, S.)

Mit dem Beginn des Jahre« 4 699 übergab .Schott die Lei-

tung an zwei H.imbiirgpr Herren, nSmlich an den Arit Cordes
Oad an den Orgjnislen der heii linstlmhe Hronner. Von
Cordes wissen wir nichts als den blossen Namen. Der Org.tniat

BroMter hatte in den Jahren ItaS and i69i zwei belieMa

Opara gwabrieben. Wae Iba aaa TwaalMM.. daa SMa i

same MatiboMo kHrt uns nicht darSber auf. Schott sebni. lieb

offenbar nach Ablesung, sonst wQrde er einer so auwichtiloeen

Opemleilung »irheriicb nicht zugestimmt luhm lirnnner w.ir

als Ma»iker lüchtiR und allgemein ge*chitzi. auch als Compoinsi

rerhl vipUeiti^ , denn er wus,«il« »HaKlMchen«, d. h. Or«el-

und Clavierstiirke , ebenso geschickt einzurichten wie Sing-

Mchen oder Cantaten und Opern. Seine Oirection mag dadurob

am merkwöniigilM eaia, daaa aie ane Migt, mit weiebar Da»
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I TUttisMI oMh allM SriiM bta MudahoM I

Im iihripen rlanerte die Herrlichkeit nicht linge, Schott miisste

sogar noch vor Ablauf des JahrbuoderU selber wieder eintreten.

M. DiePlejades. (1699.)

Schon tum Jahr I69i ist diese OperaU ein Oedicbl Bres-
••Bd'>aii%eabit{s.AllK.MwiM.ZIC. l«79Sp. 390 Nr. 66).

MitiivAi«teAte Jaap« MatthMAB BM eoapooirt,

«• war MiB ««Mr w—H rtiaalriilarhai fafaaoh. Ali aalohar

Mg daa Stück atoa luw iwii Naogiar amgt haban , alwr als

glücklicher Griff wird dieser Kreiling ilpr neuen Direction nldit

gewesen seiu. ila Matlheson aK Operritomponisl nur eine ge-

ringe BedeutiinK bcsass. Personlii h w ir er ubriueo^ jiniichoiKl

und ein ganzer Held. >Aooo 4 699 vcrfprligttr er seine erste

Oper, Plejades; machte in derselben die Haupt-Partie; dirigirte

Waaao, oad aatata «Ma Leute in eine vargnöfla

hatta ar bot daa atelMBaalwla [MÜr]

Ak nagar gÜBita ar in mianlioliaa and araMillehaB MaHatt,

worüber er <!ich unmittelbar vorher also vcrnahaMB Hast; »Als

er 4 696 und (697 die Opern in Kiel [als Gastspiel der Ham-

bargar BPhaa] bK lieren hnir. s.-ing er erstem. il Krauens-

Parlien, und es wurde wegen des üe>chlechli raanche Wette

gewonnen oder verloren. Üa.s audreiual (lial er v4:lioii ein

1, und OMmand zweifelte mehr daran : denn die Stimme

;. (Bbranpforte S. 190.) Ob aber diese

hat.

lat AaPraga.
im zwölften Lebensjahre einen Hamborgiscben Operntext und

schreibt darüber in seinen alten Tagen : »Ich mögte diese Mumk
wohl itzt sehen, wenn mir der Kopf nicht rocbi stehet« Ehren-

pforte S. 3k5) — Worte welche vielleicht aof Mattbeson's erste

04. Dia bagmaff nd talmia Imom. mil. « «aia.

MW».)

Von Bressaad und Keiser, ein Jium Geburtsfeste der

Banogin 4 695 für Braunschweig gescbriebene« Scbliferspiel

mit dem Titel »Die wiedergefundenen Geliebtem. Der Ham-
boigiadia TaHaBtbtli ausser dem vartadarlaa Tital nur oith»-

I Abwaieboiigen. Das Sl8diM baraila ! 4aB
1 1. flSf—S<0 baachriebaB.

iaaarAaalraiigiuig waiaa dia KiflIU

I arschöpfl. Die Pachtung — oder was es gewesen sein

— kann also nur einige Monate gedauert haben. Man
sollte vermothen , Bronner habe einen Sch»u ti-ittnor Compo-
sitionen mitgebracht und davon das beste unter seiner Direction

Verwertben wollen ; aber nichts der Art kam zum Vorschein.

Dia Gründe, wasbalb ar wkh im Varain aiit

Doelor auf dia Directioa te Opatalkaala

daher immer räihselhafter.

8. Hchott'H Direction TOn 1690 bis 1701.

Senator Gerhard Scholl trat nun wieder selber hervor, und

05 \v;ir .ils ob alle Geister lu ruMipr Th:iIi>;iiL-il jtigefeuerl wur-

den sobald dieser Mann das Hegiment führte. Er war ein ge-

bomer Thealerdireclor. Noch im Jahre 4 699. wo wahrschein-

Uehm Oalam dar Wechsel var sich giag , prodocirta er drei

voo Eaiaar alt twai aaiiaa Taxtan von

tt. Die wmidaiiMr arrattate Iphignii. 46M. « si.,

Vorw, Bitd i Acte. V Yaiaaniiln^n MAriea, It in der
Itundstrophe.

Tob Pealal §ßMbM, «od Eoiaor
Mfl IB dorn InwMO ToAariAt, ar habo «o

gam aadat« MBlarin d. b. aioa vii

lehrirrr Arbeit sU Vorrede su drucken , sei aber daran ver-

hindert und niiisse .sich solches >bi« auf einen andern Druck in

einer andern Gestalt dieses Stückes besparen«. Der Vorsalz ist

aber unausgeführt Koblicbcn , da die folgenden Auflagen dea

berühmt gewordenen Textes aas den Jahren ilOT> und 4740

dia Vonada von 4 699 einlach wieder abdrucken and eine Aus-

OasUll' , ahw watradhainlicb in einer

rBlaiM, Bkht ib Slaado

M. sTor itw aaf gaang— flbi

zum Gniod desselben das vortreffliche Trauer-Spiel des
|

Griechischen Poeten Euripide«. ftenandt Iphigenie in Aull», ge-

dienet hat, dem ich in der Onlauog nicht allein ganz nacliKo-

folget, .sondern auch aus dessen schönen Griechischen Versen

ganze Verse und Oehrler in gegenwSrtiges Stück ObergeselzaC

wohai BteiD vornehmster Zweck gewesen , zu weisen,

la Ao hOatlicheo Erfindungen der Altaa wiederum zo

Bio flilahrtar

hier die sehr

setzet finden will. Dann diaaa , wo ar sonst die Regeln einer

Opera verstehet, schicken »ich zum Singen gar nicht.»

Eben dieaa Varwerthung des Euripides erwarb dem Text

ein grosses Anaaban bei den Gelahrten und war eiaar der

Hanpigraada, iraaaitilb Iphigania ala Poaial'a 1

DU
tikerswMUarah
Rede dasaalbaa nneioaikaliaeh Ist,

noch »die Zufälle mit der Dcidainu

fügt in »der Meinung , das« sie su h

aa aufgegeben

,

sondern es werden awA
iiii.i dem .Vchille.S' einge-

iiK Iii ithpl schicken, weil

ihre Liebes-Geschicht von Andern also uniieHihr beschriabaa

wird, QOd «n diasa Zeit akh soll logetragen haben.«

lalarial «M aoa im Sngqiial gablMal. la
wir einen oSnaa Saal, adnieb waicheo maa

bei Nacht von hinten den gastirnten Binunal siebet , darüber

wie in Sl'inn bisweilen finstre Wolken ziehen«. Wir gerathen

sofort nullen in die Situation, wie es bei Postel gewöhnlich der

Fall ist. Agamemnon aad aaia PTanad NaaMM

ainam Zwiagaiango:

Ana,

Waas stillt sich deiner ZShren FlOMt

w awbi DagMek iat

StMor. liadaa>a 4aaa du KBaig bist.

Agtm%. O Scfaickongs-SehltHal

Sestor. Wann stillt -irli (|.'ini->r 7;ihren FIomT
Agam. Wann soll mein Leid vergehen?

KalcbaalMt
tigl denaalbaa Mar nadidrfiefclloh.

Neitor. Betrachte doch, dass alle Griechen siod

Um dich aad deines Bruders «iUaa

Bdhaa wm daa Mem, dar gialcbaam ans gefsogaa
liar bslt mit solcher Wuth,
Davor die Welt mocht' unlergchn !

AgQn. Geduld, es hal s die Scliitkung so \ersehn.

Nestor. Bejamrarc das durch Pest entziiodle Blut,

Davor kein Mittel zo i

Durch's
I

Agrnn. Die Notb iit i

Dar Hioaaal atac. Mt I

Daob rtahfa ia (

uiyiii^LLi Google



— 4879. Nr. ». — — 16. ML ~

Hm Ihgl ndMout den Sebltm der

Wmb mtn ihm Mlbsl s«in Unglück

W«r kl d^r Noth nirbl .nif (J»> Kellcirig

Wfil nncli relleii kmn
Der uiii~>. «i'ini .illc^ isl »i-r^ehii,

Zuleitl verxweifell unlargaba. (I, I.)

irfM MMlor ib «itf Hol A^menw ta MkMrQairi
allein. Diner »hiDt auf Retlong der Tochter, giebt seinem

TerlnuteD Erastes (unter welchecD Namen ßeidainia verkleidet

im L.ik:< r wcill oiiirn Brief an 'vcini' lienuhlia , welcher sie

»eranlasspo «oll. die l<ci!>e zu ihm aufzugeben, und wic^l »ich

in der UolTDung eineü f(lückhrben Au^^angrs. Auch wo der

Wortausdruck an sich uns beuip nicht mehr siiaagl, tat doch
das Ganze so «oll musikalisch rmpfundea, 4tm M fWktMt
in Ikyttunu der Tdoe dahia flieatl.

In AllUklP Mm DalJ—k tat AebiUea. dar aie nicbt er-

kMM: «r anttü Mir, im *t iaHMUM's SeknriagMWtha

«wdM Ml. «ad ale Wm. im •!• «tsw «rMtar ÜMfWM fa

der Liebe nun den Krieg Kewithlt h.ihe.

JtkiUet. Bs kann der Waffen Klang dir ^>chon

Der Liebe leichten Dun»l verjagen

Wer Bbr« ancbl, nraaa Liebaos «ch eatachl«|ao.

thid. War alMr «IhI all Tiw' v«r|iaichM iatt

DMt d« alMa M ITM «ttMm biit i

Ii «allNia wol aaUMr aadm atint

0«r MMN OlaDt loscht Amor'i Paafcal BbM».
JMd. Lebt man also in kriegrisclien OtullMt
Achill. Die Fhrt' inn^^ iiiL-lir al» die Lieb* frilM. {t, i.)

Nachdem er davo« gegaiigea, klagt aie

Arme« Her/ iln bist verloren.

Dein Verderben ist besiirnmtl

Du wirst lieben

Dein Betrüben,

Weil du hast zum Trost erkOTM,

Wae dir Trott tnd

Dein Vcrdfrlfn i*t bestimmt I, B.)

Ihr Diener Thersite» , »elrher den Narren des Stiicke» macht,

Irifll sie hier und beschliesi.'it den kurzen Act mit einem drei-

strophigen Liede über die allgemeine Untreue ab« dar Liebe«.

Im zweiten Act kommen wir zu den raiModM Frauen.

WaMaaiabtai
IphiRMto acbMlM. MhAmkI-

ihr hi'her he$>tin«tipter Anbeter, begioM:

Halt em. holdselige Morgenrotb,

Brteb ttichl zu früh aus deioea RoMO-Ziomnil
Laaa noch der NItchte Keraeo achlmiDartt»

Dtowail dar Tag ein Aafang meiner Nolb.

o MorphMS. daiMB SobluMMr,

IM Im II

alB HertaMd
Du gibst Gehör. Ja, ja sie schlSfet noch.

Ich leid' ! Ich aeufz' I Acb, sag' ihr diese« doch.

SohBnrtaa S—leben , deine Lippen

Sind die rechten RoMn-Klippen,

Daran meine Freiheil sirandt.

In der Augen heilern Sonnen

Bat die Flamme Kraft fiewonnen.

Dadurch dieaee Herz entbrannt.

t.

Schan leb dl* I

Grünt laein sebnlidtes TerlangM,
Si hliessl mith Brun-t lln^l IIa

Aber jener Schnee der Bruslo

Driut ein blasses Sierb-Gertiste

Meiner Hofinungs^Bliiib' zusein. (II, 1.)

Sad din iMlMMaebM Wnrte , mit welchen Ana&imeoes den

Act Mbdbl. liifcib b«i ttUft Bmf§Btn$j^m^^

(üegenbeii in nnnatSrttche MIder, weleb« der gaananlM ^BMlb
dieser Zeit eigenthOmKch war und dieselbe tpiler In alM an

grosse Verachtung gebracht hii
,

d.iss es noch heute Mühe

macht, ihren eigentlichen VVerlh «i.Nler zur Anerkennung zu

bringen.

Die weiteren Auftritte der Scene mi \\ aide werden durch

Reden dieses Liebhabers mit den beiden Frauen ausgefüllt, mit

atoar Aria der JUytaniaaalra und aodlich mit einam Trio abg»-

Der Himmel kann uns wunderlUb»

Doch anbrecht nicht (ubren.

Dw
Wm
Wmb wir'a gWeh n

Wird nimmer dneh lorOek« gebn,

Was llogat der Sternen Schluss ve

kb bia bereit, micb Altem m ergeben.

Naeb ibnn Wink rfobl mabi Tod
Oft Mql dM OM* ta»MM 8mi
SWU mt Ii lab*. Wir mBaten nna <

In hnmMt'.
Ich geh' es willig ein.

3t n S. Dar briobl m,
Atar^MTnatoOMIaari

Die Schickung lobe was sie kann,

Mein Wunsch soll doch gelingen,

nf mein Gri^t ' <li<r Tag bricht Mi
Auf, auf tu huhr'n Dingen '

derDie Scene veiHndert sich in das griechische Uiger , wo
zweite Theil dieses Actes spielt. Deldamia hat noch io

ihren Brief nicht besorgt, sondern singt die Arie «Sollte TrM'
im Lieben sein?«, bestellt Thersites zum Aufpasser AchilTa «ad
wUl alob dana nnf dia Rdna baCabM, ak dar BriaT (

trilMdia MaaalMa la dia Mada MU laritdi

km Md ApOMMM» 4m NHIm'« AnkOadlmiijm^
WabM der Praoan UBtibrtelU nad dlmpft, aod
laus weichherzig wird und Mittel togiebl, um das blutige Opfer
abzuwenden. Kin Trio der drei Mlnner bes<-hliesst den Act.

Wir werden schon beim Beginn der nlicbslen Handlung wieder

bemerken . dBus dieser Text dem Componiaten öAar, ak die

meisten Singspiele jener Zeil. GelegaabaM bOl, (MMMMhlN
stimmige Sülze zu verwenden.

Dri tte Ha nd 1 u ng. Das griechische Lager. »Der Schau-

platt «Aial aiob hinten, da mw dia Elytimnaalra und IpWfMia,
ia aiaar Stafla tatiagao, oad ÖM AnailmMM mrf-

JtdMtadar Btapfeag.

Df\d Arhtlt
I

Arui.

Mtntl. S«^. > Jaucbzetnunfreudig.ibrgriechificbon.Schaaren!

Cbar. |0la AafM, dk lattar dem Himmel gefallen,

ancbainm auch Alka,
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«mlMllclvCrftcbiMiMO Scbaaren

!

Mm.
Chor.

WillkouuM«, tTMM nai«io I

WillkooMMn. Krone iHmm LaodMl
WiUfcoiBiDeo, S«elea-H«rw:b«rin

!

I, OftMai

Om.
Ntittir. GMekMr^ Tag, it wir two l

O Himmel, I,i<»s sie niemal'; unlerRphn
'

Z>(>(i. AckM. 1
j

La^s" Kreud' und Gluck Mrli >U>U mit ilineo

ÜMI. Mmt. I
paaren '

JUk, Jaucbut aao freudig, ibr GhachLacban

Sdkaareo.

(wird wieder gelaDil.]

Da» Iii eine joner Sceoen, welche selbst Keiser in Nachahmung
LullyM'her Weisen zu allcHei VersiK tn'ii angeregt haben wer-

den, die aber doch mit den damaligen musikahKchen Biihoen-

milleln nicbt einmal annttberad geoü^nd ta geatallen war«D

and erat nach «Uigao lahnrtülin im OraMnom ihra vMliga

Der gaoia weitere Act wird nun durch Pamilienangelegeii-

beiten der Eltern und Veriiebten aut^eroill , worauf Thersit««

in der letzten Scene mit ciniT rrclii .tith inni Moral di-n lie-

schluH macht. Die Handlung erotisch-inuMlidlisrh auseinander

laufen tu la.<i$en, war gans die Weise der damalige« Oper und

wird lieh ia aoicben Spielen immer als noibwoodig berwurtnl-

Ita« WMa do Werk derjenigen Kun$i .«ein .sollen, fBr^

«ia hmMmm äod, ataUeb dw ToukiiMi. Di*

ten ; ea iat »innvoll, daaa aowohl AebOlea wie Iphigwila durch

eine frühere Neigung abgebalten werden , aicfa einander innig

zu niihern weil bierdurr Ii Inn drohenden Opfertode gegen-

über die richtige Stimmung bewahrt wird. Achill macht in

»einer ersten Onterhaltong «o in aagen einen «cblechten Ein-

druak Mioa Bnol, w««m kanimtom Vorth«! nt sietea

Schau J^^u•^ Trol/ iiml ini'inc nfiiiiith .in.

tfkig. Was hilft es dwh, wann irh nirhl tidfcii liann?

Fahr wohl, mein l'rini, mul lifTike innin nicht mehr.

Bleib, Göttin, bleib, acbau mich zu deinen Füaaaot

leb weiaa, der BimMl gibt Gebttr

Dad Umi^ IM bai dir die A«tn I

na *a aw aai* 10 MlMr Saaia

JSuä Mcka die gebrodinea Uder in.

I^M§. 0 RlnoMl, aela * Anasiiaaa na« labaa.

So muss dein Mund,

Oer micb verwund,

Aria.

Kann ich Arzenei Rewührsn,

Da ich scILier sull vcrgebn?

Was mein Mund nicht darf erfclSreo,

Itevon xettgen diese Zlhren,

Dto «af SMtaaa Waofaa auha.
a^MA«l ^^Htt^a^B

I loai wMsei pewwnwif
Da idi aelbw toll veifelwr

Fahre wohl, ea Boaa geeoheho I (III, 4.)

(Geht ab.)

Woila witdar

a Varaadi, aieb w MMiob, danh Aohill

ia alaa Atta,

äHm.
Mein entzündetes Verlangen

Löscht der Schnee der üchön»teo Wangen,
Heilt der Lippen Blut-Rubia.

Ad deo Aitgen von Saphiren

Süd- und Nord-Stern apfireo,

Ma adeb aaa dem Stann eatxiahn.

sa tMlea

(«Miak)

Achill hat darauf eiaa anaa|aa Auaeinandersetsing mit aeiner

allen Flamme. Dieae aad Ihr Diener berichten ihn^ Daidaaiia

sei auN Liebesgram gealorbeo :

Ibr Tod iat atir reckt barslicb leid.

Ich will tndk Ihr Oadlehtaiia ewig ehraa,

Dad noD somTM te <

(OihlaM

DM. iMMtdidi. 0 Varlttrarl

Diaaor Brdeo feator OmadT
Maat für solchen Augen sein,

Sowte, dein gerechter Schein?

Wird die Luft mrhl l.ufi vers,if<>"n

Einem solchen falschen Schlund?

dich, 0 TeKübrerl tragen

Maair BrdM fugtmt Groadt
IMM ädi ahlakaa Ia dia MI.

kb wÄnAi^ ea auch bei meiiter Treu,

Dar kooHDt nicbt leiebl in Liebes-Raaerei.

(III, 7. 8.,

lo der ersten Scene des vierten Actea gealaltet atoh

abermals ein Terxett , welches

stimmiaa Abamma ar^üUaa Pr

Cfytdmii. 1 Aria.

Ipkig. >a 3. Durch Hoffnung wird mein Geist orregt,

Md. ) Wann gleich nichts mehr zu hoffen.

Ob lafrii Wkti und Wetter fas.>(t

Den kühnen .

Wird, wann der Staroi sur

VidWeMi

WMflaiabi
(IV. <)

Nestor''^ Ankündigung des bevorstehenden, durch ilct Vater*

Hand zu vollbrio^andan Optm achmettert Klytlmoesira um ao

mehr darniodar. MarfMl tHM aadb dia HHlk Ia (

Wallaag.

Aria.

I

OMer Haar,

SiBrMt den Jupiter,

lltlllt ffljiaf••• von diesem Oeliinimel,

Daraa doch Keiner die L'll^clulld bcscbii

IMIlini I noch einmal, ihr Hie-.cn, den Himmti,
Welcher mich arme Verlai ne baatflrmt.

V i erd t e r Auftritt.

I Acbille* tritt ein.

Achill. Was hat für Zorn die Königin eolaaUt?

SrstoT. Weil ihren Oeiat ein achwerer ,

a^UHm. leb fair, o groaaar Tbatia Sohn,

loh SlofMiaballr«
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Aeh rtU' und biiri

M Itimiiiii

VDd mU oocb beut dureh's Opler-B«y

SetB Hymeo'» Bund gebrochen.

Erhöre niicfi Um iIimiht Mmier wiücii'

l>cio N«Qi' hal mich in diese Noth f<ebr3chl,

i^o Kis" ihn auch ilzt meiaeo Kuaamer stillen.

E» soll mein Hort, mein ScbuU-AlUr tJl«ia,

0 Prini I SU datoeo Füssen selo.

SldHta mir iMi, M kuu icb Ufiir «InpM.
W* iktr ataht, M Btll lad TMst ««tMtiaa.

(IV, a. 4.)

Mht«lMBda mnilMiMlw ftHtom« MU bis

des Actes so und sieht slle Belheiliglen in ihreo Slmdel. Viel-

fach bewegt »ich die Sprache wieder in BUdera , welche wir

beate nirht mehr als auserlesen poetisch gellen lasM.Mi ; aber

daolibsr für den CMopoDialeo ist alle«. Mao nabme eis Beispiel

Jrtu.

m
kbi

leb will die Schiclcung
j

Wird mir der Tod allein.

DirlltaMel. <i<-r mjh Eisen,

Gibt keiner Felo

Gehdr.

En mag der HimaMt luiailM,

Iphig. )a3. Die Erd« OMC MHbllen,

Ich Rcbetn" nichles mehr.

Oy«.

IV,

Den letzten Act erölfaet Klyttmnestra alieio mit einer

Aria.

Ofl. UailhUMr M Ur SMraM Hmt,

kk Uba aiehl Mhr ab In
Die Welt Ist nur ein enger Raam

Zu meiner Angst, zur Furcht in meinem Oerzen.

;v, »-)

Bald treten aber die MSnncr hinzu und damit beginnt die grO!>i>e

eui^ liL di riiif Scetic Sie isi reich an erschütternden und rüh-

renden Uomenleo, dit> den /.(i<ichauern seinerzeit viele Tbrünen

werden aekoatet haben. Alles verlauft würdig, in oalargemlsser

.
und BBlar Bnwabraas da* Chnnklan 4ut vnnoiiie-

I» I« «MMi irlsililiAir M» la im
I
das larlpU« ffof alw goi«

I Optra-AafitrdemBgen
der damaligen Zelt in einem Maaaae erfOllt, das« wir uns nicht

woadem dürfen , wenn die Zeilgenossen diesen Teil tU ein

Meisterstück betrachteten. Oer allseitig; Kliirklicho Ausgang
kommt im Scblussgesange mit diesen Worten zum Ausdruck

:

ArUi.

J^. 1.« Uaa mUk diea. awla Troat, Haihi^l

al.'

Cfyl. Selbst Olympus fssst mit Prangaa

Seinen blauen Teppich ein.

Onaer Gläck ist anr^f^.m^en,

Himmel, las.s es e» ig sein I

;Ead«.)

Aus den Jahren <705 und 4 710 Ua(aa (in der Sammlung
der Hamb. Bibliotbek) neue Textdmalw vtr, die wörtlich mit

l«BB

übliche Einninngana ilalieniacbar Arieotniln j

bliebao. Alt man Iphiganl» 1731
»die MbBaa FMtarMbä Pamin« —
"in den Handlungen, Aultritten und Arien IMarlicb vertcbnit-

ten
,

we|«^<!werfen
,

zerstümmett, verlaoscbl und geflickt.i

S Ailf.'. MusiLil. /tK. IK77 Sp. 163.) Aber selbst hierbei

blieb deutsch. Ulf Musik soll 1734 nach Matlbeson's An-
gabe <.oii *iraun gewe,';»'!! ni iii d<i< Ii diirfen wir aoaskaMa*
dass viele Keiser'«che Stücke beibehsllca wurden.

Es ist eine andere Opar. weiche wir jeUl ab slpb%aal» ia

Aulis« bewundem ; abnr aebon dieses alte Stflck itt «oD ««a
ergreifeadaa Iflcaa, «•! den Charakter de« Oaaua IraSlkk

xu wahiaa aad M M
dureb aiaillniidiat 8pM. ftwM aadnias dt daaTaat I

wir von dieser merkwOrdigen Iphigenie indeaa nicht beurtliii»

len, denn Keiaer'a Partitur iit verlnran gegangen. Wahrscbala-
lich hal die BearbaMaaf vaa nsi daa aHaOrigiaal daa Opam-
srchivs zer^lort.

83. Üii- €in (ifiii glucklieben Vennablungs-Taf^c Ihr.

Römi.sch. und Ungar. Majest. KOoig Josephs tnit der

Durdil. PriDzeaaio WiBialinlBa Ajtnalia gebobmeo
Henogin tu BraDoadlw. aad Lllneb. vorgebib'

Verbindiui daa INMiB Hiuolis mit der
Singe- Spiel utt 4m

raadao. 16M.
ai n. . Verwert «ad t Aete. I Varmndlangan. U Arie«,
M In der Randslrophe.

Hier erhallen wir ein Gelegenheilssl ück im grossen Stil,

welches aber nicht wie der Janusleropel 'Nr. 76, die Huldigung

gesondert vorbringt, sondern in das Stück verwebt, was be-

reits durch den Titel angedeutet wird. Die VermXbIuog daa

HSmlaehaa Uniga mit aiaar bmnaaehwaigiaQfaan Pria

ein anaaawtdanfflMwa Inlpriaajaaar loM, «ad dtol

einem lutheriaehaa fflMMahaMa aMHBBNar aad dbai
tong eotiyreebaad aaehlaa aaab [atit dia Varlbaaar PaalaI
und Kei.<ior ihr Werk zu gestalten, was ibnea über Erwarten

gelang. »Trefflich wohl gerathen*, schreibt Msttheson im »Fa-

trioten*.

Nachdem ich ungeführ >or eiii-'m J,ihr' — hepinnt Poslei

eini' ^u'hoii i-ii.'K<'tlf uckle Hlaller fiillPiiiif Nor rede — <die

hohe Ehre gehabt, die Uel- und Lorbeer-Zweige, mit welchen

unser grosaer Teutacfaer Leopcdd daroala bekrlniet worden,

zu baiiagM : aa Matal aiir daa Oidek nailaa 4

vo

aea Taaiaeblaad la i

kororoeoer zu machen , so soll nicht allem meine Feder die

Worte darleihen, sondern unser llambiirgiiicher Schauplatz soll

durch den .s< li,iil der Stimmen und Saiten-Spiele gleichfalls sich

bemühen »oh In- nm-h mehr /u erheben , und die Zuschauer

sowohl am Geumtlie il^« an Augen und (Jhren dadurch lu er-

getzen.« Zu diesem Zwecke ist er abermals iit das Alterihum

zurückgegangen und hat »aus den gabatawissvollen Geliebten

der Allaai

ein ia I

»uaaariiebia BdMtaa aiaM alia iabaagen bieibea» ia arl

mit einigaa ÜMMadaa aawabi dIa Meinungen der Allaa

Hernile« und der Hebe, als auch zugleich einige Redensarten

dieses Stückes, welche auf die so berühmten upferu Tbatea

unsers Herculc abzulcn. erklären. Solches geM-bieht nun auf

galehrte Weise unter llerbei/iehung von vier oder fünf Sprachen.

Ueber diese mythologisch - philologiache Abhandlung an der

Spitze eine« Opemtexlea aa icbariaa , ist jettt ebenso leicbt,

als CK M'bwierig sein mgflbH, aalar d«n spllerea Opempoete«
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than kfoaen. Die eigentliche Bedeutung solcher ToirMtm Keftt

für uns «b«r in dem Krii~l
,
mit wdi Iumii itcr.irtiKc GtviTi-

stSnde in einem für ThealorbeMiclier (^'>hniiiit<>!i Bm hiein

damals behandelt werden koonlen. L'tLicr ilie Bedeutung

seines Helden sagt Poütel : »Die beste Memuag und die von

denen Gelahrtesten des AlterlhaiiM ugeDOiamea worden, ist

:

Daw HereoiM aieiil* aiid«!« Mi als 41« Sobm, aad dam

Umhao Zeichen hn TMertrelM Hnh. . . Der eo gMennle Or-
pheus leiurt eben dieses in spinf>ni I^bgesange des Hercules

an.« Dann folgen liber llt'h<> Hip Nachrichten und Ansiclilpn

der Allen, und mit den W nricn piwf^ ilirer Schriflslellcr /irlu

er die Summe : lEs wird Ncbr wohl gesugrl, dass dem Herculeft.

•Wbdem er die cw6ir Arbeiten verrichtet , die Hebe vertrauet

, traso die Sonoe die swW hlmnllMiiM Zaicbeo

dm TMutoih 1» äum Mir «dkniM, m
B, watätoctadw

Luft wM«r In die RCbe kooMM; a«d wefl abarankl dto-

elbigen Striche mit ihrem Daüaof machet, so scheinet es, dass

sie ewig und unsterblich ist. Denn wann einer die Arbeit des

Hercules reclil mit Naclidciiln.-ii bei du; liiiriiiili-clipii Zeichen

hült, so wird er beOnden, d^ss aicbt& als die Wahrheit gesagel

sei. Die'^es w.irc also genug von den Hauptpersonen dieses

Spiels.« In der Handlung bat er es so gewendet , wie ea einer

damaHya Oper und besonder« auch einer faallldien Galaga«

Ml lisaM, da id«r Soba daa TaoiaelMa InpMan mä dar OSl-
lin dar SeWIabait «od dar Jtataad too t*M BoreiM vaibaadan
and Terehlicbt« wurde. »Damit aber diese Bezeigong eines

allerunierthtnigttan GeborMms nicht mit den unbekandten

Wiimlen eines kleinen Zimcners verdc>ckel würde , so |si dif

schon genugsam allbier bekandle angenehme Musik von Mar.

Kei£<-'rn dazu gebrauchet worden, solche öITeDtlich der

Stadl, ja wann mögUcli dar ganzen Welt «orsttaiaUao.a

Ans Stuttgart.

bis in das dritte Dnllcl itcs Mai b.itlc man nborall tu singen ;

»das Früsleln will nirlil enden', und darum wollte auch die

Mttglicbkeit, CoDcerte zu geben, kein Ende nehmen. Hätte Ich

in Oviober voraussehen können , data die musikalische Saison

Iura gawAbolielM Dauar am fMl nral Maaata übafadiraiiaa

warda, ieh lUMaäahariiali ntefat aalwa—Baa, Irmaoalllelw
Berichte aafanerlagen. Noa abar moss leb , als padanliseber

Mann, ausharren, obwohl der Appetit Briefe zu schreiben im
»elhen .Maasse abgenommen bat als wahrscheinlich die fieneigt-

beit Ihrer Abonnenten sie zu le.»en. Dieser letzte Benclil Kreifl

aagar Doch in ilcii Juui Ijuiuber.

Zu Gunsten des seil längerer Zeit Icideuden llofopern-

sSogers Herrn Bertram wurde am S. Mai ein von Collegen und

Frauadaa TaraaalalMaa Caooart anasaSbit, ta waicbaa auch
(dBreb «• arrao UmoMd «M Maalkr

Arfa aoa altaiflalBa, MoMb LBwa Ltadar Taa Sebomana und
von Frans, Harr Ccko eine sogenannte nZigeiinerballade« von

Jui. Sachs ODd das «Wanderlied, von Schumann. Die Herren

SchQtky und llromadu trugen das Bulfo-Duell ans der -Heim-

lichen Ehe. vor, den einzigen Rest von Cimarosa's (einer Oper

den man noch zuweilen dem Dunkel der Vergessenheil ent-

liabt. Za Uadpaialaf'a ZaUaa hauaa wir dia Opar

Battdan fal daa ralzfoRa Warb
Elsen geworfen. Herr G. Krüger spielte zwei Harfenstücke,

selbslverstämllich von Parish-Alvars und (ioHfroid. Die Ge-
sangsiiiiininei ri bi'nleilele .un ill.nier Herr U internitl. Inslro-

meolales Zusammenspiel brachte nur die Anfangs- und Scbluaa-

nummar, welch letzlere in der famosen »HediUlion nach eil

PrUadiWB vaa J. S. Bach« beatand. Wia
•MbTa dndi Oooaad nacbaad

jnnabaMiM« habaialiiai
Briafa barflhrl. Diaanal dorfta dka Clatrter gar nicht nütiiaB

;

es war durch Harfe ersetzt, neben w elcher Herrn Sineer''; Vio-

line, der Sopran der Frau UanfsUagt und das Haritiomum er-

Llju^en Kleider machen Leute«. Die Gewandung, unter wel

( her freilich ein Stückchen Bach nur von sehr scharfen Augen
Diler Ohren noch zu entdecken ist, hst seil geraumer Zeit keine

weitere Beraiehamag arfebraa ; da abar dia Modijaoraalarbah

den Bail^il daa craaaao PabUkoaia t*fti*daa bat, kaaa ma
I, ab ahä alebl ftgaaigaaiaBd barata MUt. atwa

Paukenwirbel wflrde sich zum Av« Maria recht feierlich aus-

nehmen. — Die AnfangMiummer war Mcndelssohn's Ciaviar-

trio in D-moll gewesen, sehr wirkungsvoll exaeMift vas FiaU
Klinckerfu&s, den Herren Singer und Cahisius.

Nachdem Frau Kliockerfusa Ende AprU sich wieder Öffent-

lich hatte hören lassen, bemühte man .sich um ihre MilwiriiuBf

wo es galt, Zogkrtfte auf dem Programm la babaa. 81a «ar
MMwiifeang mh* an «. Hai den raa

Liederkranz« zu gewihrea , welcher an genanntem Abend ein

Concert gab. Desgleichen halte sich Herr A. Tohler und eine

talentvolle junge Siitif.-e' in . Frl B'jtlM'hardt. dem (jinrort ao-

gescblos.sen, h rau Kliru kerr iss halle <tie Berceuse \on Kjerulf

und die brillante As linr-PulofMi^e von Chopin gewählt, die

erslero führte sie mit echter Empfindung vor, die Polonaise mit

Kraft und Feuer. Nachher .spielte sie noch zusammen mit Herrn
laallahrer FSrailar, dam Dtripaatan daa akada

kranaaa, vlatMadifB aOai

TaMar nat atoa aHiulieaische Aria ran waicbem Aasdruck

:

»Oeehi belli* (ans der im letzten Briefe erwXhnten Lindner'-

scheii ,<aiiniiliint .
Jie energische Villoria-Caiitale von Carissimi

Idurtii Henschel bekaunt gcwordcoi und drei deutsche Lieder.

Fraulein ButLschardt kam über die Schwierigkeiten einer Cava-

tine aus Hossioi's »Semiramis« gut hinweg , weicher sie spUar
einige hüiMch vorgetragene deutsche Lieder folgen liaaa. Dia

CMto« daa Liadaibraniaa mit I

aiobar nndrain: HatrFBnHarbali
Der von Harm HoftiianiBlan Profeaaor W. Kriiger geleiiele

»Siogverein« brachte in seinem zweiten Abonneroentconcert am
( ä. Mai Hsydii s i J.ihres/eiien« zur Aufführung, wobei das Or-
chester diin h du- Carl sehe Kapelle gestellt war; die Soli hatten

Frl. Kijch Herr llrumada und Herr Ailulf Weber aus Basel

übernommen. Der Chor erschien dem Auge grösser als den
Ohr. Es scheint, dass man bei un> <j,is ewig junge Werk anr
nacb «aa PriTatvaraiaaa sa Mkan bekonaMa kaaa ; an OMata
varipa Mira halla riob aaiaar dar Sahnbattaafain to dan
nahen Cannstatt angaaomaiao, giatebMIs mit dar Carl'scben

Kapelle und Harm Hromada als Simon. Solche Bemühungen
sind unter allen FiiisCinden höchst daakenawerth : für die Ba-
urlheilung der .\usruliritng bringt man einen ganz anderen
Maassstab mit aN wi-im man fachkünstlerischen KrSften gegen-
übersteht ; man freut sich doppelt am Gelungenen und Itsst

sich durch einzelne Schwkcben nictil sltrea. Was diesmal bitte

bakannt nad
>Uaarpaitta wackar dureb. DiaCaiT-
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tw gol wtoM jMtrPraAieliM 4m bMgen Kirchen-

OMiiikTeraiM, fliwr wekiM ieh taiamtH barleblei habe . Ja-

maU aber balle FjK'-t \or der Hauptprobe mehrere Mir^CjItiicf

Probeo mil dem Urche«ler alleio vorKenüiumrn. Am I!. Mji

waren häufig die Violinen nicht gloK-lim lve:vj:i,iiit>ri : m
den BlMiostrumeaten ervigneten Mch ein paaniiai wirkliche

Fehler, welche bose Dissonanzeu ;ur Folge ballen [ici der

I die Uöroer aultlMnig. OJor

MrMMit Die Nrtilar iobraib« War doppelte

Bwrtiung vor, Mm twei knma SMIm mMI 41« TMtl«^
petone a«u.) Ihüii talt «m|to «imMl dar «nM OiMiM. —
lM|Mt «to (MI galar Miuikar, wie er in der obligalen Stelle

biwtet wo (vor der Arie iWelclie Labung« ic' >des jungen

Schäfers Rohr aus dem nahen Busrti>' i /nii Er hatte nämlich

ge^en Kode des den iNuniiier» prnllru inU ii Rwitativs offenbar

die Te\tworte "OeN Tj^es Her'>lil ur'l li l h mit x lurfi'ni

Laute rufet er tu neuer Tbäli^keit Jon ausgeruhten Landroaon

oii) Diabt beachtet oder oichl richtig verstandea, hatte wabr-

HMolkli geiaeial, die chromatiacbeo GiDge ia aeiiMn Solo-

laklaa MOten beaonderc« Geffibi bedeuten , und ao lieta sich

jMfiSAllbr. Dia

§aiiB(and» Yorberaitong und Balekrans

lia onaerar eilfertiiten Zeil itt es al« ein Tardiaaal daa Dirigen-

ten zu oottren. d i-- ilic TiMn|>i tnrucnJ'i liberslürzt w.iren
,

;ils

eigentliche Ucbi r^lur/iiu- k.uiii ii.iiululi selbst das .illerdin^s

unaoKenehmc \\ jlzi. rli iuim di-s prslni (:lii>r> Koiiiin ,
IihI.Ut

Lenz» noch niclil lie/i ichnet werden. Km aus einer uinii-reii

ZeitschriU in die Ali^. Musikal. Zeitung * ubergcKaiixeue Ar-

tikel »Wider die (euriKcn Kapellmeister« führt diejica Chor als

ein merkwürdiges Beispiel an, wie zuweilen eine Composition

dintb dia carinfata BaacUaasigung Obor daa riebUga laHmaaaa

uliob «adiara. Diaa ta—la Jatti

faMh Joaaanl in Caanttt, anb
tcA bat Stongailar Anfnhnmgaa). Mm

an gewöhnlich nur an lustiges Bauernvolk, nicht daran,

I auch eine milde Kröhlichkeil giebi und dasa sowohl

Text als Musik der »Jahreszeiten» die Laml i u'.l' idealiKirl. Das

freudige Sehnen nach einer erst zu erwarleiulen lluninelsKabe«

ist wolil niemals klarer und schöner zu mu.sikali'-i Ijcill

druck gekommen als in jeaem Chore, und mil »Allegrellu' will

Haydn keioeawegf sagen , der Idosse <iedanken an den Friih-

Uag aai dam Jaogao Volk gMob in die Beioe gefahren. Da aber

I Wall daai igalaa« Bafdo aolcbe Feinheit gar nicht

ilammaada«. Scboo dar Tail,

iD misba« die mmar'wamaa: aProMooka« ja aiabl

MHi K.*. konnte beweiaen, da» an etoa TiMiMiM Um
tu denken ist . doch die zwingendsten BeweiM IMbH dfa Com-
|i i-iti .) selbst, im Ganzen wie im Einzelnen. Ich will von den

auiiiuUiii;eti KeKleilunpslißuren , welche ein Drüngen zur Eile

durcliaus ti:i IjI M rlf .ik'eii nur eine einzige in Erinnerung rufen.

Wenn nach jener Warnung der Chor zu den Anfnngstaklen zu-

rflckkehrt (jetzt aber umspielt von den Sech zehn leltigurcn der

VMIaaa), oad daa varlaagaada «0 komm, o komm, und welle
"

I bata« aa to dar
~

«STI Nr. a und 1. D. ML

Dan Iraigoo WaUkM ta das gtaiMaaa Wegvatoa i

kann Niemand erkennen. Man nehme nun aber di«

uhr zur Hand und frage sich . ob die Innigkeit nicht

wird durch ein Tempo , bei welchem auf den Takt nicht ^unt

zwei Seicunden kommen. Ilie nothwendige ErmSjuiiguDg. welche

natürlich kein ."Schleppen herbeiführen darf, wind'' -n h in

obipiem C.ital scharf beroe«en Livsen. Nach der l"hr berechnet

mag geringfügig erecheinen , für Ohr und Ernpündung ja-

docb iai oll aina aataiaiale OiOerenz entaobaidaad. — Oatobab

Cbor ia dar Bewagtbeii etwaa «i «M. ao wira da-

CUbw labbailarMTaaapo la wttoaobaa ga-

(AOagraaMai), daa Jagdflbor (VivMw)

und dem zu bacchantischem Jubel sich aMgacadaa Waloebor
(AHegro mollo und Allegro asaaO. Alle drei atod lohwierig (Qr

die .^Singer und die luslruiiienle. besonder» der erst- und lel7l-

gen.innte : darum war be-ser. uia>~ineres Teiupo zu %i,ihlfii

iIn die Aii^luhniiit; einer Gef.ilir au^/ iiM'l/,'ri Sur l>niiiile mi

ersten Takt de« Uowitlerchors die Flute, weiche dort mit

raachMten Zickzack-Triolen BliUe aeiehnea aall , alebt richtig

gadautat werden , weil es aus den Wolke« niobl (ar ao ga-

mleblicb zu blitzen pfl^t. Doch über derglaiobaa Dtaga aiabi

um faa ahiar waMaabwdaa frhulfiailiSafcala iMiai mtm
Hobaa ood aailan lu gmiaaaaadaa Kaadwort gabalaa wird.

Am U. Mai gab die Rarfenvirlnosln Fran Leonia Biaaki,

w elche StiillKart im bleibendem Aiifeiilb dl
i,'.

« ähll zu haben

scheint, wieder ein (^oncerl. Ich h.Tbe e> nicht besucht, aber

auf dem Programm einen John T h o m a << aU den Compoaitten

einer ilt>/iA Melody* gefunden, der jedenfalU der nläniliche ist

von w elchem im Januarconeert der Frau Bianki . wo auf dem
ein Grmä Duo tat

aebaiat

Zettel einfach der Name »Thi

Harfe und Ciavier zu hören

dar iarfe aio

kaas'a hrauebaa
SnoiriaaM

«eraiaa aa 17. Mal
'Pariser Symphonie« Icomponirt in Paria lYTi) aOT i

kam. Die schöne und in mehrfacher Hinalabt lotaraaaaata SyiB-

phonie wurde schon einmal vor Jahren vom Orchcsterrertsin

gebracht , sonst aber hier niemala aufgeführt. Auch in dieaam

Privalkrürten ist.

In dem erwkhnten Concert trug ein laleetvoller Zögling daa

Conaervatoriaa». Harr Aleuodar Adan, alaiga kMaa Ciaviar-

Stücke aigaaar Coapoaitlaa (GaraUa, Olgaa, Ballada) vor. D»>
dareb warda Iah aa alM OalariaaMmg ariaaarl. MF
banden Prüfungsooncerie des Conaervalorioma oat^ ihrer Be-
endigung zusammen zu besprechen, es aber bei einem früheren

Bericht verKessen. Jetzt klimc eine Narhholiiiig viel zu »ptt

;

auch konnte ich von diesen Concerlen iin-ht die hören. Ich

beachrtnke mich auf dir llemerkung. d.c'. wieder s4-hr tüchtige

Leistungen im Clatiersplel zu verzeichnen waren und das«

Compositionen zweier Zöglinge (Adam und Joaeph Krugj alle

Anerkennung verdienten Herr Krug hatte eioan gutklingeodaa

Trio-Salz für Ciavier, Violine uod Violoocali gaecbriabao, Harr

ibaalaiftna,

I. dIa Par-
ia aoMnpMUiMbaB Formen wie von

(FortaeUung folgt.}
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1<«) f«riit«M
J. Bieter-Biedermmm in Leipti« und WMerliuir.

Quintetten, Quartetten undTrioe.

Nrnqniann, Brut» Of. f.- ittMl Mr I INtllMI, t
und Violoncall %4 '

Tort, JcM, op. M. MMÜI llr t tnoNM, l flaliB Mi
Viotoocell V«~

CMicBer, Carl Ct. M •HlMli Mr t VIoHm*. TMi
und Vtoloitcell.

No. (. Op. It Ia B laM
No. t. Op. 41 in Amoll S,M
No. t. Op t» io E< »,M

HarUf At, Edour4, Op. M. IlMkriMiMr paart Vlo-
Ions, Alto cl Violoncfllc . .

Kalllwod«, l. W., ()| A*'' po"'' Vkulon »vre

aooomptiineiDanl de secood Violon, Alto «4 VioloaoaUa .

- ^ ,«,w.,

HAser, Heimweh".
Liad nr I 8ing.<<timme mit PianoforU^- Begleitung,

llr Sapru nnd tiaftn Stiiim« i 7S ^.

[(5I| SoetMn er»chi»oen In ni«ln«m Vcrl»(te:

Irüche, schottische und walisische Uedffir
dir

b««rbeil«t von

Badolf Weinimnu.
Ifo. I. Urd Rtiwl4. Sohotliacbea Liad.

VlolaB. VMaaaaHlkn»
«•grtiaiMB k !•^

M». I. Dtr VMtkMfkMM. SahaMMbaa IM.

DhalBtillaH

'

Vlolia« I, t. Viola, Vlotoiicall. Conlraltaiafc«!^,
SlastlinoieB i <S ^

m. ». Wir «in« FalMMdllMht. Irisches VoOnliad.

ParUtor
Vialaa. VlatoaeaUi kM» . .

amafeis^^

h ]tl0ter.]H«d4

^9
* ta
— la— ao

— s»
— 75
— 74— M

— sa
— «a

(«•1

H AOSEABE C. lUm

fanintHfthe Sonftten
für das Pianoforlo

galMa UDd oiit FiogartMiU «erüiihen von

tofHtHm mi IMtrt Papparib,

Iradiirt Jl 3,

in NMik iti L«tp(i(.

Oabundan Jt ^. 60.

aw^ I

I. Ifo. t—n (laMii) Harn. Jt t. —

.

n. No. H— »8 '«jhwer)Papp«ril«.uif. ».—

.

aemptel in einem Bande alesant gabuoden

Jl 6. —

.

Ma M aaak aiaaala k S*—100^
IWIa i«iapi

C. F. KAHNT,
f. S.-S. HoteusikalieitlaaBdlaafl.

8«lMÜB>B«rtfe«^ H., Opb

«

dir I VloHaaD, Viola
—

ni<>i«n Partilar aad
Parlilur . . .

-Slininii-n .

«,«>

i,sa

t.—

iüt Pianoforte und 8trei<b-3n|biuiMiU(.
Br^M, Jak.« Op. *4. Oiaiatatt für Pimoforu, iwaiVloHaiaa,

Viol» und Vmlonccll Hsrlilur und Stimmen
Be«tkeTeB, L. vaa, Op. 6 Laicbt« Sonat« fnr Pnitiuforte zu

>ier Handln AIk ttiartatt für Pianoforto tu vier Hlodeo,
Violln« und Vloloncell beartaltet voo L<m»t Boötcktr . .

Haber, Haaa, op *7. Walaar rürHaacforM su vter uaadaa.
Violio« und \ioloncell

Baak, Jok. Heb., Zwal taataa mr cwa) VloHaaa
rerlen B*m. DieT
forte beerbeitel von

No. (. Cdor
No. i. ü dur
IltoDete No. t im OrigiD«! (ur Flui« und Violine.

J

Beattaw, L. na, Op 4f. Ivri Mähte ImiIw
Planolorle. Ala IMm Ar Plaaaiorta, VMIaa aad
bearbeitet von Aad. Jartt.

No. 4 in G man
No S in G
0|i. «19, Baad« t CaprlCCl» r>ir Piiiiiciforlc Kur Pi»no-

fnrlf . Violine und Violoncell beaibcilpl von Limit BOä»ektr
Blomberg, Adelf, Op. «. Trie für Pianoforte, VIoUds vad

Violoncell

ClarMkata. Madr, Op. BT. M» (Ho. l. Bdai) Mr Plaao-
forte, Vioilae und VioleMeil

Heraofeakery, Helarlek Ta«, Op. n Trla für Pianoforta,

Violine u»d Vloloncell

Kielen, Fr., üp 7« Sraisai Trta dir Pianoiorie , Violine
und Violoni'rll ...

Masart, W. A., op. u4 Haareriaaka Tiaaarmatk fur or-
cliealer. Kür Pianoforte. Violine und Violoncell ad libllaa
bearbeitet von B. M. SeUaUttw

a&aaMilBiOp.i4B

4S,—

«.—

4<—

».—

.—

«§,—

[tat] In uaaerai Varlafa acaebieneB aoeben

:

itkr MB JE*latioroi^e oomponlrt
Mdor Seiss.

.so.Op 16. PreisuTi,

Ne.1. Idylle ur «.—. No i. Cavalioe wT I t. Walaaridr*^—

w

No. 4. Kle«is jt 4,—. No. •. Uumorefii« JT B,-^

in Leipiig uad mateMkar. — Dmk vbb IMtkopf d Hand in La^isii.
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DU lll(»aiM MmsOaliKk« Xcltaf Allgemeine
mta: WtoUck 1« n. fitrUlJUrltek»

l*M PatttHkla iiil:! doiro tUum M Vt

Mnsikalisclie Zeitimg.

Leipzig, 23. JoH 1879. Nr. 30. XIV* Mrgang.

(«Ml—IHM (I )
-

Oo«ehtohta der Hambanw Oper

(FortMiUuog.)

I OntatoUoet-OpwaMinM •oMrardwit-
moaikaBsebM B.iebtbam iMwieMO ; Mit den .Jaiia».

vom voriKcn Jahre (Nr. 76) war Mio Name in Aller Maade,
ieder »ang unJ lilimperle Melodien von Relobard Reiser. Für
den Direclor Schott war die-ws neue Genie ein f^rosses GIülW,

denn nun erat wurde Mio Theater weit und brrli berübiDt and
.in GegenstaDd dM NeidM.

Dm 9pM Mift wm m Aofoag im «rftl«* A«IM

' Im «feMT pfMiUgen MacbiM,
n« Mm litlMl.c liur Dialog beginol

:

Ju}i Hl >' Hilf, mein Sohn, mich ferner anzudeheo.

iJrrc. Hrhörung macht mich nur von hinneo geben.

Jup. Du weiset, das« ich Tor andern dir geneigt.

WMhiUlM, «wm die Mo4h

'M lialil der Welt vor

M «loe Qnl voriiber gangen,

Hie nirht AIcidM bat gedrückt

T

Hat mich Hurislheaa nicht f^M-hickt

Ibcb Riesen, Leuen uud i h Schlänglet

Bab' icb aus Orkus' Feuer-Koblea

D«a drei-gekOpfUo CwtarH
Miokt nOMao botoat

Tte

*9
iM AHM Mk»

Ba wird dadorch dein Rahm nur hShw
Worum muss io der Sternen Achsen

IMo so geliebter Bachus •.ein,

Der nichtes aU zur Trunlteaheit erfuodeo

Den Zaiik-crnähr'oden WeioT
Und andre deiner Kinder

Bin ich deoo ganz alleio

DMritod^nlflharBhi't

Bh* HMk ApoBo «or d«r NMbt
B«Mhllaest de* TagM Staodeo,

Soll <)ir rnMerbllchkeit gebracbt,

Dein Uen vergniical wwdM.

8o ist dp'i rnifliickü State

Mir leicht auf Erden.

MMht alle Seh«

Die Kummor-Stiindae

Sind überwüiiilon.

Wann .Schmerz verbunden,

Verfolgung von uns waiebt.

Mein widerspensligs Ehgemahl

Muse hiaria geben ihren Willen.

Vartodart aoob io ibras llimmab fiaal,

tobtar Bauend TM
'Manga IBDea.

IBtaraaf vertodert lUk

In dar Unterredaag swtachaa dam gÜMliieM
'

alte Geschichten aufgerührt und Juno will von der Aufnahme

des Hercules unter die Unsterblichen nirhu wL-wen, bis Jupiter

fSr die Zukunft Besserung gelobt und auch Hebe , vKelrtuT er

iSrnte , wieder au Gnaden annimmt. Ja noch mehr , beide,

mta und ihr Liebling, aollen fortan sa aioao Faar verbondan

Da Iwanl tia aoteo. Baba, Briiigl arit laular Pfw-

Aria.

A«6e. AHieit Jung und -schöne aeini

Kann das Herz ergetlN.

Ba tat allar Brdao SchKlxeo

Torxoaelzen

gaai aUatai,

AiaaM joog nad aohBoa aale.

HawMaolbrttaihrl
Ulf BMa gaModt , im daoi Itapsolaa bal

behOlflich tu sein. Mercur aber ist verliebt in Hebe and sacht

jelat, wo sie aufs neue Mundschenk ist, Gewissbeit zu wUngra.
Sie erwiederl

:

JM«. Du weiiat, Mercur, ich habe stets gelacht.

Wann mir dein Hund dergleichen pflag zu sagen.

DaM «ia Umt' iah data laicetaa Uan artneaat

Laicht Ton POssen, leicht von SateMI
AUm, WM an dir, ist leicht.

Leichtes Heucheln,

Ijaichlw Sobmaicbaln i

uiyiii^Lü üy Google
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jr«r«.

Mtre.

H*h€.

Bm.

Woft md Wtrt tel «Um «ital,

ünfis es kaum dem Winde Kteichl.

Leicht von Füs-ven, leiclil v(in Sclieilel

!

Alles, was jn ilir, ist leirtii.

Du massl die Flüchtigkeit nicht m> erkltreo.

Wann du mich liebst, wOI ich auch Ttm*
Der bald im HimaMl, bald ««T BrdM,
Bald in des Pluto täkmutm Witt,

WitkMW «M
liHt tr tMlHid Im Utrün feiHt

Aria.

Ich will gelreu dich lieben.

Nein, nein, icti ir.m«' nk

Es soll dich Die betrüben

Was auf Betrug gericht.

Nein, nein, ich traue oiehl.

Du magst dich gleich erklIrM

Hit Fluebea utd bII Seliwww,
Ml kMHM data GMlobl.

bh will gßtna dich liebes.

Nein, neio. ich traue nicht.

Begehre doch nur einen Dienst «M I

So sollu meine Tmie preisen.

W'oliin, tili Linn-il rmr ''inea DtaMl
Benchic, «o s gefällig dir,

Wer Hercules auf jener UnterwcIlT

Br itt der alUrghiaaU Bald

p«
l«rar ww
SebM la der Wiegea tagaachworaii,

D.isi! er .luch whon mit gtft'gen Schlang«!)

Zu IkUmpfen sich h.il mü'<sen unlerfaogefl.

Doch ist bisher )ir FiTit DW Vtlltnil

Uud fruchtlüü abgrgatiKcn.

Denn was er bald an Kiesen und an Drachen

Verübet hat, wird ihn unsterblich aucban.

Da gibst ihm nicht geringen Rahm,
latai WaibebUd lebt, du oMrt der ffrMthiTil

Za opfam war befliMen.

Ja Bolteslo nur die Geschieht

Von Thespis fünfziK Tck-hlern wissen.

Ich Zweifel im germg.slen nicht.

Er würde dir hauptsächlich wol behagen.

Wiltu an ihn wol ein Uewerbe tragen?

Dir lu gefallen unverdrossen.

So «liM, dua giaieb Jopiiar I

jr<6«.

Mtre.

Mm. Ms wird

Aria.

Ich thu dir alles zu f^L-rallen.

Schau mich nur einmal freundlich ao.

Dis ist der Preis, der mir vor allen

Die grösste Müh belobsao kann.

Sah da. ao nnaki iBaaaa KM.
Worte Apott dwak SohallMi md dmh Uoht
ate iBmaa Waaaa aingaMlllt,

Dem Hercules zu bringen dich bemflhen.

Gib mir's, ich will gleich nach dem Brdlireia lieben.

Dadurch wii! i< |j rrf.iiirt'u. •.>.< mein Oaaiohl

ihm auch verdriusshch iiiuctite sein.

0 stelle solche Sorgen ein
;

Daoo Uareolaa waiaa wd wao aebta m aohltsaa.

Mtre

. JMa.
' }af. F,i!ire wo! tind denk m mich,

' Icli will wieilcT ileiii K''dL-nkftl.

\\'i'rj ii li kt'irie liurisl ilir -clicnken,

Soll das Licht der .Soiinoii .sich

Rückwärts lenken.

Falira wd uad denk an mich,

M «II «Mar data fadenken.
(Merkur flle|M

Slobonder Auftritt.
(Bebe allein.]

Aria.

Amor .tag', ach sage doch,

Soll ich mich der Ueb' ergebent

ist dann auch verlieht zu lebea

Uo mH Lart arf&iilaa Jaob?

Mir !«rhmi-irhcU zwar mein HaVI
Die I iiri lil sj^l aber Nein,

Weil, w:i> 711 linden fem Und aaki

Stets klaget über LietMspcin.

Dad aottt' ich dann «erhebet scm T

Wao aataaio, awia OonT Ja, oder Natet

Zwischen Furcht und zwis.-hi'n Hoffen

Sagt mein Herz bald Nlui. bnld J.i

Ja, wann Scherz und Lu-.i «i. ht '.Ifen —
Nein, wann Sclimert und Kummer da.

Was aber M AnaahailIciMa M dadon,
Don IMorkail akkl aa dar Boitaa friilt

Wofl Boa' and Dom beisammen steht?

Sal MoDaa-Stiob den Honig schlechter machen ?

Bt wM «ta Uad aoch solchar 1

Vergnüglicher Amor, mein sehnlichs Verl

Ba friaehoB htaflihro die Uppoa und Wa
»0 Boaaa mR dalaar IMdaalVnr

aa aoll ta d«n Augen inskSnlUge la

Daas Sanltmoth geworden, was Blitzen
i

So lange nicht Amor das Ili-rze «cwaun.

Es sollen die Geister ohn' Unierla.Hs .streben,

DaaadHob dB naincu Geliebten zu schwebeo.
(Hebe «ehrt ab

;

'!, « 7.)

it ist der orsic Act zu Ende, der also fj.iii? im Himmel
doch unter den Himmlischen spielt. Das Milgelheilte wird

schon erkennen lauen, mit weicher Leichtigkeit Postel die an-

soheioeod schwierifrtao Votgtafa bohwdoll. Dfo
Moroor'a ist am ao i

wM ala Ohl SoMor

Dasselbe gilt auch einigermaaiaen von der ersten .Scene des

zweiten Arle>. wclclier .luf irdischem Boden spielt und
zwar zunächst in einem acböoen Garten, >in weichem einige

Gärlaer ood Olftaorioaoa taaiaa, wordbar Ulo MUfiliW
ktmmt«.

/olf. BaMMorMatt trordUhiataHaafldMnoa
Ein Etwas, dss den leeren Lüften gldchk
Weil Gliick und Sonne von dir weicht,

So wird das Licht der vur'(<en KreudiMi-Kerzen

Ein Schatten-Werk, dem Sorgen, Kurchlund Schmarua
Dss Wesen reicht.

Dao Lscbeo stirbt hinliKt in diaaaoi Uoraaa,

WoV» TlM«MK8lb dar Uppoa Bolh oiftW
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i4fia.

Wo bleibt mein vorig» Glückt
Wo liMi dia FraadM-fitaatair

Frählioct-lUMleni

tet im Angrabliek

Itar Krone gOldoeg Prangen

V'prf^angen.

Wo iiit mein mtinlrer SinoT

Dahin.

Ihr, die ikr «Mk n (

Mit I

ABd
nmm kk dtnlf nicb «eh dar teil.

Da mich ein Strahl der Glückes-Sonne

OmieaebMe mit (leicber äeeien-Wonoe.

Mhnlkrt,

Schonen , fSbret

'

Lasst an diese« holden Ort
Meine niininer-slillc Zniiren

Eure Freude nicht vcrwüliren,

Fahret fort.

(Hierauf tanzen die Oirlnrr und Gtrlnerinnen aber-
nabl.) II, 4 1

ifreift «Uerdiogt nicht Uef; nod wen man
enta Ariliftt diwiaM M» hl BmM'i
»(«iw WanUmt . iMlIf der Rlodel-Aus-

gebe), doM «M lelhll Her, deei dlee ehier darjeoigea Ho-
meola iai, für dessen erschöpfende Darstellung die Bühne nirht

als ein Vortheil sondern vieloiehr aU ein Hindeniis» erscheint.

Bei der sichtbaren Dantlellong mus» lole von VorgSogen um-
gaben sein, die itu Auge fallen; die unendlich liefe Scene,

welche landel's Masik leichoel, könnte auf der Bühne nar ge-
•chwlcbl nod verflacht lua Vortrag golaageo. Be iu gol, daas

eo iicb dieeea otepitgt.

.

D^aobe liM jetit Man, l|«Mr HlUna. Inem groaae

Wnlh, hetihreelMido AeÜMi. aoden BeeebwiebUgaag durch
die Verloboog *oo Byllas und lole. Diese Scenen fallen gagea
daa üebrige ab. Ihr Fehler llegl zunSchsl darin , daas (ie tu
auüfioilehnt siml Di-janira's Eifersucht kann in ganzer Breite

nur zur DarsIeliunK kommen
,
wenn die Handlung eine rein

irdische bleibt und mil di'm N>s^us-Gewnn<l abschliesst, wie
es bei Sopbokleü und bei Handel der Fall M. Aber in der
Focteracben Anlage dieses Spiels könnte man dto frÜMbea Tor-

loor amder Voga^teniMaiiTe

lAo-
1 10 erwtbaen alod. Co deo entoreo gobSrI dee ?er-

bXItnias von Hylla<: und lole, xa den letaleren die Eifersucht

der Dejanira. Kine Oper verlangt allerdings Vorgänge , bei

denen wirklich, nicht blos (iftürlLcli, die DrcltL-r Ke--.[iiiiipri wer-

den können. Deeii^lb ist dieser ganze SlolT auch mehr für

hutere ala f3r loaaere Anschauung geeignet oder , Bit aoderao
Worteo, mehr für das Oratorium als für die Oper.

Mit der aableo Sceoe dieses Actes, — wo der Scbauplati

fdMo).
twiacfaen Bif<>r!;iicht und Strahlen,

Die dem Uimmel tbnlicb i

Mens.

Here.

Mtn.

Mtn.

Bert).

MtTC.

Bmt.

hr gahloflen Qualen

; die eoUündtc Blut,

Ale der Heilen Flammen-Watb

Worotn muss lole mir werden

De* Sieges himmelgleiche Fnicht,

Waon Dejaniren Eifersucht

Dags«ea tat die Hell« air aof Brdeo?
Sagf 00, naio Oetat, bMo nH

AHu.
Briclit liinii mit frohen Praogaa

Vor tnicli li^n Morgen an?

Waoo soll melo Geiai erlangen

Oae er sich freuen kann *

Neoodler Auftritt.

_ kMdet wie ein

HrrcuUs.

Steht, gro>'ier Held ohn' den der Kreis der BrdeO

Eia Sciave mCiiiste werden)

Nicht etwsK dir von meinen Waaren an?

Was ist es, das man bei dir finden kannT

Wae Berg und See im Morgenland gewahren.

B de« Glans lo dieeam Edelstein

;

Schau dieses Bild, das auch deo

Der Sonnen selbst beschlbmt.

Dis nimmt mich mehr, als alle I

l'nil ils iler schönste Diamant.

Ld!.^ iijir, mein Freund, das Wesen ie\n

Davon ich kann alibier die Schatten sebeo;

Ich wiU dantach selbst durch den Abgmod
|

Niobt aof dam ird'acbeo boie dar Wal^
Niehl to daa Abroods loalte Oritadaa,

Nicht da Neplan deo Dreiiaek bill,

Nein, sondern in dem Stem-Oaielt

Ist diese Gollin nur zu tuiJtri

Wip kann irh doch von dir dis.s itild crhandeinf

D.is Hild i->t dt-in, und wann du wirst verwandalo

Dia Sierbitchkeit mit göllergteicbera Scheie,

Ml aaelt te W«Mi «aUMt Mb oriB.

JMa.

Daas er den Purpur küsset

Aof einer Göttin Mund.

Es sind nicht zu erliinKfn

Dom Himmel ttleiche Wangen
Auf dieser Erden Rund.

{Hierauf wirft Mercor den Rock weg nod Oiegat in

seiner rechten Oestalt nach dem Uimmal.)

Wer fährt mkfa daoo doch bald von Wei»-Qa>«Molt
Aaf, li^ a^, dia iü dtr Wag toa BaM.

Sohoter AoftrltL
FtrcMlt* allein.

Ich kenne dich, du schneller Majen-Sohnl

leb merke acbou,

Wm Jupiter durch dich betafaleo liaM.

Ich will von ird'scher \

Moebbaotaaeiobefratt.

Aria.

Irdischer Liebe vergtogliche Pracht

»a*
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Herc.

Dqan.

Etrt.

Htn.

Himmliacbe StrabiM

Wollra bmUm
BawbwardM

ftkrtokelaa SiuMO.
Uäbo ««rgineliolM Ptwkt

tdieidet anf «wig voo hioaM.

Eilfler Aaflritt.

Dejamra. Btratiti.

KlDpfl bier AlcklM ganz «Uein

MH 4« TwIMwiM OfldiokMt

OamtM IwM inieh Kraakm.)

(0 BimiDel I wu mow ich eririiekMif)

(Komm, Sonne, komm! mich eiliK lu erquicken.'

Bricht deine Treu' schon wieder aus deo Scbnoken
Und scherzt mit Eb' und HMit
(0 göttliches Gesicht I)

Scbaa her, o treuver^M^MT llm^
MfldoMO Bild in D«juirM n.
OHiaaMll WM bringl «flh ktarM «mMItt
W«0 dilM Traa' üb bm n Bodm WH.
kfgniaht gang, dm kle gefengra

DaiO uOfMrMMa HeraT

Dti wlrat OUD aocb zu meinem Schmerx

Ei[i Gützen-Knecht Ton nargemalle Wangen.
Und macht denn auch ein Schalten dir Verdacblt

Ein Schatten, ja, wann ich drumb bin veracht.

leb liebe dich noch mit der ersten Brunal.

Ein MU*r Ooial rerapeit gelbeUte Gunst.

khviUavM

irte.

DDd diaM oene Brat vembral,
Mnaa aain mit Pwmt •ogaflnil.

Dank tkmmm wM mta Zora gestillt.

(II. 8-tt.)

Btreoloa wflirabrt niobt nur dam Veriangao aaioer «iranOcb-

I willigt «ooh io «t T«ri)tad«iis I

Der drill« Aet WM vm wladar tum Barge Oeta , aor

Höhe ein Schcilcrh.iufen errichtet ist, angeblich um das

Bildniss der Hebe daniuT la verbrennen, iu Wirlthchkeit aber,

um den Helden wlbcr durcli die Flammen dem Himmel zuzu-

führen. Hebe hat sich herab bemüht und wartat mit Verlangen

auf Mercur, desM-n Bericht »ie völlig zurriedao ataUt. Darauf

nütart ata aicb deo ScbUara und Scbifaiiaow , wm ra ihre«

I

Aria.

kk Win iadaia gedenttea

Ach SdilUgao winta

Waffk mir fiMMw wyD. (m, t.j

Unter den GcsiiiiKL-n , mit welchen die Zeit verbracht wird bis

zum EiDtrilt dar Katastropba, ist dieaer dar vargnüglicbtta

:

M dar gOldnaa üniehnld

Haiaaet reebt die gflldaa Call.

Dnsrer Kotd>>r ßlumen-KrWWi
Sind, 0 Göttin, dir barall.

Uaara Hinde tollen pfliidten

Lilien in dar Tbüler Grun.
iZwoSobtlarinnen tanteo.)

Onsre Sorge soll dir acbidten

Kinder holder Maien-Luft.

(ZwacD Sebafar tanieo.)

aoD dir atrauen.

Wo du gehest, nnar« Hand.
(Bio Scharar und eis« SehAiMM I

iNrni
(HaiM dar gBMaaa ÜMlidM

Helasat recht die giildna Eail.

Unsrer Felder Bloman-Kronen
.-^iiid, n CiUlin, dir bereit. i'lll

i

Hercules tritt auf mit Dejanirens Uieoer PUn, welcher den

Scheiterhaufen anzünden &oll, und i»t ganz versunken in daa

Aar.

IM ballabi war. Vadllek baalaigt dar Md «m
und sipbt die nriiliipen Befehle , welche die Ol

ErsVauoeu vernehmen, aber stricte befolgen.

Es ist vollbracht mein ird'scber Lebenaiaaf.

Aar, Bdnda ana daa batTga Faoar aa,

lolt.

Päan.

lots.
]

i-am. t

iWie hierauf Plan den Holcbaafan anzttndet, Maall
eine Wolke auf denselben heranler. die den Herculaai
nimmt und lum Himmel führet

,
mit <1»"m M^n-uriBS zn*

gliMch Bufdicgct. Wie solche* geschiL-lit unil ilu^ ScblteC

aintan, Irelea Dejaoira, tuio uad Uyllua aalt ibran Oa>
idpata.)

Aria.

Himmel, nimm nach groaMB 8>tM
Dnaeran Alcides auf!

Dn allein kannst recht vergnOfn
$«inen tapfem Lebenslanf.

Fünfter Aaflritt.

0 WnnderfMI, artiBrt sa tatnaa taRaat
Mein Valcr, .ich. vvo will dis Werk hinaUtT

Ks nmiml liin .uif des llimmeU Haus;

Und selbst der (initi r ^cllll.'lle Bot",

Nachdem er sich gcw üaschel lu «nlfanMa
Von aller in der Well erdalM* I

BegMM ika saa i

1 i . Der bBcbste Preis der Well

Bleibt ewig, ewig ücin,

Wail ihren gröbsten Held

Itzl nimmt der Hnumul ein.

(UDtordcMrn erscheloet hintea der ganic himmlliclia
Palast des Jupilem, in wrlrtirni man «lln Cütter mit «ielaa
bimmlilchen Geistern M'r~.ith>nl<'t, und den HaVOBlaiBll
dar UetM an dar Haod lo daasen UiUe siebet.)

Saobalar Aaftritt.

Htradu, Htbe. Mtnmim.
Chor dar himmli*thtn Geirter.

•a, lole . Hui!".'. Päan.

SeMfer und Sehäferimttm.

I Man tuun-baladw Wall,
Wla Mar dar BiaaMi will AMdaa trIMeal

na Md, kai das daa BiawMla Glaas aa griMta.
MIM
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Art»,

0 PMid«, dkr nicbu glaiahl

Aldd« lat wtilkomnMO,

Ihn hat mit Lust K<:'iii^>ti>>n«n

Zu sich des Himmels ItiMch.

lilieraur Iniiten die himmli&chca GeMar.)

Bwtu, meia Sohn, deoa iU( nach Wunsch vergoöglt

«Wo

Btn.
,

I Uffm klaaea kaoaT
I LoaMSewimmel

Salbal im llmmii--l

Heichl bei weilen niohl hieran.

JtfUir. So höre dann, du ganzes Hituaiels-Heer t

Veraimm es, da der Erden weil«« Rmil
Bia VorMM iat wtaiMd diaaar Bmd

u s. w. (in, u— «6.)

Uiemiit fallen wir nun au« dem Himmel plötzlich in dt» Tages-

ereignis« hinein , und waa ein ernsthaftes Spiel «chicn unter

OWani nod HaroM, das ?arwandalt aioh flugs in einen Polier-BwhkaDden Hanpt- and

ab ang»-

nebne HocbteitagraluIaDten in erscheinen. Sie wissen sich

iQch vortrefllich in ihrem ceaea Kleide za bewegen. Zam
Schlüsse des ersten Tanzgesangas iti^l idpHw fa Ä
einaa wabren Hocbseilavaters

:

Jhp. Prent euch, Götter, allzanubl 1

fraoat «ocb Bit ibaao I

fWIrd von Allen gelaoil.]

Dejanira, die ihrerseits in Complimenlen nicht

will, alimmt deo folgenden Uochgesang an i

Äria.

mit Joaeph aebweb«

üabar Mond ond Sonne bio 1

Sei beglSokt in allen Zweigen

Oesterreich, du Wnadar-Uana.

Las« die hohen Frücht« Ma||n
Dabac alte Himwal aaw.

Aal tai pans iNii Mm
Soll dia Paar daa wartk'ala aalB.

Ea adl aalbat im RfaaiBal werden

Mahr ala aller Sonnea-Scbeia.
(Blereaf tsnten beldeChOr« eine Entr*«, •rsUich wech-

»etweisc, wie ^(•«int?»-!! »nnlpn. iiarfuunls tusammcD.I

Und usBiilteUw darauf folgt aU Betcbiuas dea Gaoiao diaaar

Aria.

taeph leb' und Wilbelmine

Bwit ia ZaMadaoMlt
WHaaM ia d«r

Hat** Ib^ BbaaMla-Bthaa:
Jaaapb lab' aod Wllbalmioel

Bode.

aTrafflicii woU tarathaa*, aa«t Mallhaaea *«• dan

inüaa
varaatita. Aber waa daa
adiieo, daa lat aa gerade, wodoreh dar Warlb dioaaa gplali fa

iin<;eren Augen sinkl. Man mu»i übrigens gestehen , daaa dia

Zuspitzung de« Stückes auf »Joseph und Wilhetmine« wenig-

stens das Gute hat, die oben bezcichneteo Miogel in der An-

lage so verschleiern ; denn bei der schliesslichen Gratulations-

Caar daakt niemand mehr daran, dsss die irdischen Peraooagen

Ia aia«B Spial voa Hanalaa aod Baba aiah «barhaapl aloht ia

wa> Jctet BleM waalger da aaaa BaWilaa daa« ar-

forderllch sind. Nimmt rann liiich^te an, nlimlich drei

erste Partien, M bleiben immer norh .prlis l'cr-.oMi-n nach, dio

in uolergeordneten Rollen und mit unbi? ipult nilpn Sumii^'n

auf dem Theater umher irren. Aber auf derartige Kleiniglceiten

nahm man in Hamborg ataatals Rückakcbt. Poalel besehllUgt

daa Ghar iaamiGfappaa aahr ralebikib; wir i

tMMajMaCMrala«!
Oiaaw dar dHwIlgeB Oper thaiüitnllaudia
geführt haben wird Alles in allem genommen, bebandelt Postei

in > Hercules und Hebe • einen Stoff , dessen Nalar über die

das Oratorium weist.

(FortaeUnng falgl.)

Ans Stuttgart.

ga rtiHiai» )

Am Theater hatte
,

bauplsSchlich auf Betreiben des Herrn

Oberregi^neurs, schon am H . Mai eine Mendelssobnsfeier
eigeoltiijmlicher Art staltgefuniJen , welcher anniwobnao ich

damals verhindert war ; ihre Wiederholung aber am 19. Mai

lieas ich mir nicht eotgebee. Die Hnldigung bestand aaa drei

Tbaflaa; ava gab I) dw Uadaiaiiial »Dta BaiaikAr aa» im
PMBiaa. I) riMla aH aLoriar*> >) «wlaWalpaiiH
aohlt. Dia laialaT Flaala macht aaf der Mhna noch weniger

Bladn^ ala ha Ceöeart. vtelleicbt gerade weil man daa Dmg»-
kobrte erwartet ; man könnte sich beinahe freuen dass die Oper

unvollendet blieb. In seiner Art bcrncdlgl das Liederspiel, ob-

wohl eine Jugeodarlir l v.i-;l mehr
:

1 oilbuch unbeV.iriiilor

Herkunft i.st zwar herzlich »chwacb und wird durch em paar

.sal7.l(Kc .spjsse, die man beaaer streichen würde, geradexa

terdiealerwetaa hat man ia Daolachlaad daa Werkcfaaa '

beachtet ; in London, wo Meodelaaobn < 8t9 den grfiaaern Theil

dess<>lb<*n schrieb, wurde es bald nach seiner VeriitTenlUrhiing

auf die Bühne gebracht, und noch im .'^ommer (nrj(. wJihrend

der ersten internationalen luduslrieinissiellung
, kouule man es

dort öfter hören, da es (unter dem Titel 'Son anä itrmger*}

eine Zeit laag allwöchentlich im Haymarket-Theater zur Auf-

fUhraag kaak — Dia Caalaia »Dia eraU WalpargliBaBhli, «ach
flaalba'aahaa OadMl, M badaolniMB maagaiMM

MMMMiafk baiaoMhlaa. Maa kaaal aad ahn aia aUerorfaa

ak OlMirtHBk, abar aoch Maaiaad baMa daran gedacht, daaa

4a aMh auf dem Theater dargaaliBl werden klmnte. Ich

kaana nur einen einzigen verwandtes Torgang : zu Düs,s«ldorf

wurde einmal auf Anregung derKötistlergesellM^hafl «Malkasten«

und im Festlocal derselben das Oratoriuaa «Paulus« mit Oecora-

tionen und Costümen dramatisch aalpIHM, wozu jedoch

aaiaebe Laala die Köpfe aofafiUeilan. TwMthUeb bat
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tniguog bei HSnderschen Oratorien empfülilen worden

M, UMern Obwgiiwur in der Ansicht gebracht, die C«oUle

Mendelasobn'a vthltaiw aolcbe der >Allkun«l< enlspreebMde

Verbwrlidunt tbtm m whr wi» mim Pmlua. Ich hM» m

bafrendlici) oder novcranodlieb rarkam , «rsab tUk IM
Nachdenken als «charMnnige Inlerpretalfoa

Goetbe'whfn I'ifhtnni
,

inl'-r w ,]rr / \}\:nr

opuk gogfn .Sililii---- >i'liMiii-t.iio lliirLMclit r:ii li'in«c-

bildcte« Pubiii. um , l.-m iii.ui !::i^-hrli*> Fralzcii hl Mirlulircn

dürfe. Im Inlere5.so anderer Bijhnen welche vi*» das Stutt-

garter Beispiel oachzuabmen gedenken, will ich das Gr.<eh«ne

Irmlieh berichten. Dabei baba ich genaue Bekanntscbalt so-

wohl Mit dar Musik als oit dorn Gedicfat torauszuselzen, werde

ieht umbin Umw, tm lolilanB ntbinala kano

was aonhr BihMtMfikl. aMdMi «Mol. Ata» 40» BMh
deningl

Nirhilrm pin Theil der inslrutiipnlalen Einicitungsmusik

»üruber . Ki'li' der Vorhaut; in die llulio. Wir blicken auf

eioe von FoUcn einResrhlossene Platte, die nach hinten an-

steigt ; von Vegelttion keine Spur. Da der Zettel he»jiKt

:

»Schauplatz auf dem Blocksberg«, so haben wir wohl die Kuppe

des Brocken vor un» ; Oberraschead ist nur , das« im Hinter-

gmnda ein Stück Alpcngebirg mil ScbnoaMdarn den Brocken

Obwnfk (aUe rainer SehM* Uegl aar d«r IMha, aagl

1 dar»M Jk irfehl 0M*do auf dam Hooka-

barg tiegeo.) Zwischen den Felsen benror kommt eine Schaar

Nldchen mit hochrolhen RSckcbea, rothen Münleln nnd nack-

ten Bt'inen ; ein paar in blauem M.inlel stellen w.ihrschninlich

JÜD^Iingc vor ; irh ghinble ««Mnp-tfns die lirtitbionde Pudel-

perrückezu orki-iint'ri , In- in I iikI.m • rinii.idio vonSrhwa-

bcs« demHeprasentünteii derTiielruilo di« angemessene Jugend-

lahkeit verleiben «oll. Die Schaar rührt alleriei Attitüden und.

Igt Laobchritt, ttnxeriacbe Pignree aoa; Binige boten

I Hell heibni oed aeharae «ia Fenartoin, das

Mht. DaaaltaebagtaMtkliMOhtMbroad
dnr OimrMra. MalfirHeb aind'n nii|^ GaranoalMi, «wgrai-

iMd dn Bmubnaagan dea noch niebl nur der Bühne orschie-

neoen Droiden : «Doch eilen wir nach lAen, t>«ftehn den allen

heil'i^en Draucli , A^K iL r Inri /n loben 1 die Flamme lodrc

durrh den H.iurli ; wird d.is lliTZ erhoben.« Das« uoscro

heidiiisrhen V<)reltprn cm pn.i'ne« uniformirtes Corps junger

Leute unterhielten, um heilige Bräuche durch *ie in Abweseii-

bait dos Volks begeben zu lassen, hatte ich nicht gewusst, noch

wMrigar, daaa la aolohaa Brtuoban i. S. saMrto, nMnrfaiaa-
ata Mrf daa Hab» Kalt dM recbto Bai» atoaff am BadM Wam-
MMdMn. Mgiicharwaiaa wniala mdk Oaalb» aichia da«oo

;

dneb die diraetoo liloatnlionaa tn aainer Diehtuag beginnen J«

entt jetzt. Die Tünzorinnen und Tänzer verschwinden. Der

Druide in weissem Gew.mde tritt auf, schaut ernsthaft am
ersten Kelsen link., empor und fasst »eine Beob.ii lilunKen in

die Worte: »Bs lacht der Mail der Wald ist frei \ün tis und

ReifgebSnge« ; unter der Forl«et/iin« M-incs Gesanges s.numelt

aich Volk in mannigfaltigem Costüm und wiederholt schliesslich

tat Chor die vorfain angeführten Mahoungsworte. Aber die

awnmria ffilani aiaM Waibaa »aa dam Volk« widaraprioht;

»laaat ihr aa urwaw haadatoh a. a. L Diaaai Waib M
«lar daaen waren, welche »von daa bartaa Oabarwiadam auf

dam Walle Ki'volihichteti w orden sind. Ktagecbor der Weiber,

bltwiacbeii ist aurli der 2weilo Druide einf(etreten. Sein Ge-
aang straft und tröstet liie .iii^;-.tlicli gewordenen Weiber, rälh

aber zugleich zur Vorsicht: »Doch bleiben wir im Buschrevier

am Tage noch im Stillen, und Männer .«teilen wir zur Hut um
•orar Soifa willen«. Daa klugen Roibmtataln der

war schon zUNor elnget.illen. ein Braiiilnpfer bei Tage auf der

unbewachten Felsplalle könnte geralirlich werden, and de&balb

haben »ie, wie wir nunmehr sersiehen, ihr Feuer gleich wieder

eratickl. Der Uofaarga^ vom Tage tu Abend und Nacht gabt

dvaabaal. WH <ia«BaMalniteH «Mrt «icb, in
BtTCcka dar *ln<thin «bwaMbn Mi darmiba M

parant aad mam dia Ml dttreb oia Alpani^abaa
an/eiKcn. Der Plan zu sicherer Begeboog der nlchtlichett

Üpferfeier wird entworfen : »Vertheilt euch, wackre MSnner,

Iiier durch diese« ganze W,i|il'i>v i, r ' . ,
n;.'-ie dumpfen

Pfatlenchristen, hsst uns keck sie liberlislca 1 Mit dem Teufet,

den «ie fabeln, wollen wir sie »elbst erschrecken. Kommt I mil

Zacken und mit Gabeln und mit Gluth and Klapperslöcken ISr-

men wir bei nScbt'ger Weile durch die engen Feisenslrecken.«

Daaa erhebt dar »weite Dmide die ^^^arMBba

dfemHdMiTwM
Zeil dem Feinde viel <

Raad). so reinig' unsem Gtanbaat Oad raobl nua uaa
den allen Brauch, dein Licht, wer will es rauben t> Chor
stimmt cm Beide Druiden entfernen sich ; Volk bleibt. Unter-

di-^^' ii i-l sier .Müll I ,nifKi>Mii^i-n iiiiJ boleiichtel hell die Sct-rie.

Da Luuiiiicn aus dem uii^;i lilbareii »Waldrevier" zwar nicht

•wack're Mlinner> , !>ondern die Jungen Rothen zw eifelhaften

GeschlecbU, Windlichier in den HUnden ; irgendwelche Linn-
instrunieale rubren sie nicht, das ist allein Hendelsaobn's Sache.

8io taatan hi Soblaugaam Iwl»i^ rtck- aad vorwlria

mit ihaen eraeheinaB ha Yordatgrnad vier aefartetlioba Wlteb-

ter* in Helm und Fanier, machen Gesten gegen den ein paar

Schrille von ihnen ruhig stehenden Haufen und ilif t. iiir>.T, u id

singen; »Hilf, ach hilf mir, Kriegs^eselle' Ach, es i.uiumt die

güii/.' Hülle: Sieh, wie die verhexten Leiber durch luni iluri-b

von Flammen glühen ' Menüchen-Wolf und Drachen-Woiber,

die im Flug vorüberziehen I Welch entselzliches Getdse 1 L^sat

uoa, Ueat una alle fliehe« U Und sie flieben. Bier OMua All-

Tator atai Wnadar gawiikt häbaa, dam die Paaaaiama bei kla-

dlu hfibaehaa Midahaa mit dea WiadHebtom Itr WurwMh imd
teuflische Uesen anaehen konnten t Aber wieder löst sich ein

RSlhsel. Man durlte anfangi« vermuthen
, die rothen MSntei

seien das Resultat historischer Fors.chiirii:f ii
.
jeut zoi|il sieb,

dass sie gewühlt worden sind , damit die laufenden Figuran-

liniipn in den Augen derWlchler »durch und durch von Flamme
glühna solllcn. Ohne Allvaters Wunder möchte aber doch die

Täuschung nicht völlig gelungen sein. Nun, die Wüchler sind

JedenlnUa rmjatt. AlaoboM erUiefct man aaf dar BibMMa««

Druldaa , bltfiim vn vlar nnaara la laagen aob«

RSeken, acfawanem BereH nnd rolhem Leibgürtel,

w-rihrend de-. Schbis^chors das Holz mit bcwonderaswerther

Sttiiii lligkeil in llrand setzen. Die Flamme lodert hoch auf

;

sicli vom Rauch zu reinigen« hat sie n lit tu tiii^', da Theater-

feiier überhaupt rauchlos sind. Allein dem Alpenscbneeberg

.«chllgt die Reinheit der Flamme ein neckisches Schnippchen,

das er durch aein Elnditngen hi die Haragegend allerdinga

wofahfardiaal bat. Br iai aodarfl; dIa gaamine DeuUlcbkeit

darWag» koamt rar Oettaag, er itohUeW d^ biater der

Ptaalik , denn die iCbwaabiD Farben aur «einer TardaiiMha
sind im greiten Plammaambibi tmlergegaogen. Sehada I Wia
s<'iK)ti pr.mgie er noch vor Karaam ia dar ibn fO
gebrachlen Abendgluth !

Damit man mir niclit Srii il l k'iebt, ich ignorire Büb

grÖ«seo, und weil nun schon vom Theater gebandelt wor
darf ich das Gastspiel einer Berliner OpernaSngerin,

TagUaaa, niehl aaarwIhM laaaaa, watabae am U. Mai I
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I tl. Mai «cbloM. Schun am 9. M.ii v. ir in >'ln>'iji lile-

Blalte ein VorbereilUOg^rtikel mit hini^raiihischrn rr-

tichUicb aus bester Quelle geflogenen Noti/ca erschiftirn vmh

denen ich etoige eicerpire. Enailie Tagll«oa, 4 856 m Muil.mJ

geboren, auf dem dortigen Consenatorium gebildet, betrat oiil

U Mum <U« BttM io Nmp«I, wo ai« « MooM blieb. Voa

dies nidit aberaU gaMilii^ hl RmHi, Mmm, Oftttt» lUI-
laod, Rom, Parte, Je f—SVoaate. In Anitag «In tebrot < 974
erhii'll sie ein Bngagcni nl in Wien auf drei Jahre, nacli di-reii

Ablauf der Cootract »unter den Kl 'ti't'ii'l''l*'n H<'dinKun|ii'ri :iuf

swei wiMliTf Jalire vcrlitnuert w uril-.'- h Ii rniiinTe um Ii nu Iii,

detc «u» einer der aufgezählten Städte in einer uiusilidiisclion

Zeitung ihr Name genannt worden sei; da« erste, wa» ich las.

war ein Btrichl in der Berliner Mutikteiloog (icb glaube von

F. Gtimben, Ende April oder Anbogs Mai) , welcber ibre Lei-m bMprieht aid äs Mif di»

Weder dtaoer ioridhl aoek der vor-

I Trooipeienstoss würde mich abgebalten beben mir ein

i Drtheil zu holen ; doch ich hatte meine Abend« anders

10 verwcn Ji-n, kium m!no nur melden was in den Tage&blBttern

stand. Nach diesi u hat es Blumen und Kranze KcreKoel ; das

On den Oftieieren des Ulanenreginients gewidmfte Riesen-

booquet, welches erstmals Imi der llinnic Hauck aufgetaucht

war und seitdem nicht wieder,mMM an Umfang und Gewicht

deoB damalieeo oboobtlrtis giiww n aeio. Oaa TbeelorpubU-

kMBWM WM MIM oio

'

iMi lobend BniaprMiben und nanendleli der veno teoenseBt

für jenes BlatI , aus welchem der Heroldruf erVlun^fun war.

?on Begeiüleruun überströmte, so will i( h ja nern «lauben.

dess dl'' GasluiJ ein Stern erster Grusle s^'i und, wenn irli liin-

gegangeo würe, die mit der Hauck gemachten Erfahrungen sich

nicht wiederboll hSIten. Das Talent der jungen Dame muss ein

aebr vielseitiges sein , denn ihr Gastspiel verbreitete sich ütier

Mgande BeUeo : Zerline (in Fra Diavolo] , Begimenlstocbter,

Martba, Greteben, VietoUe. lo BeriinM aie aail Bagina

lalldnyuiriieaConlnelonpgM. Toadotlkari

•br voB ihr erfahren.

(Sebless folgt.)

Nachricht«!! und Bemerkungen.

» (Jabreiberlcfat dei SUdtthe»teri la Bamliitrg-iltons.) tmeni
IOet>cn von lli r 1);ti-i I imj \. iiiI!.Mj;Iii Iii. n -l.ilis-.i^t liLMl l-lUrlililii L Juf

die Tbatlgkeil der äladt-Thealer UamburgA Ilona wahrend der ver-

«irdie aaahalabandan Aagriien.
Ri wurden ISB Ganses Vorttellungen gegeben: In Hamburg

aa t7t Abenden MS tan Abonaemcnt, is mit aufgehobenem AbooDS-
ment, « Eitra-Vontellnngan, • MiUags-Verstelluagsa, 4 Ualioae sa
guii^ii'h de« Marlen •Kinnkenhanioa« 4 OealorInni-AninbfaagaM
Cha rfre I lag-Abeod

,

la Aitonaan tM Abeodaa «M Ii Abeanamaal, Mattna^e-
bebeeem Aboanemeoi.

raatvenleUnagan nad WebHhaii^taMavonlellsagaa ««den

la Hamburg: Am S. Sept. (fl78 : Festvo^!tcllun^ zu Ehrvo der

Anwesenbeil der Europais<:lien Grailni<^»«uin;»-Ciiiiiiiii*'»iiiii — Am
19. Sept. 4878 : Kestvorsti'lUini; Jur Kt'ier dor .\nwcsoiilit U iliu Eliifn-

gasle der Ptulhormonischcn Ljesellnfhafl — Am 1* Jan (»79 Kcst-

vurstaiinng lur Stjabrigeo Jubelfeier der entco •Kaiut.-AiiUubninf

in Brnnaaehweig. — Am M. MM «Sit: Zam Baalan dar Osbar
aabweaaaten la Ssegedln. — Am II. Mlrs IITt: Zent Baalan dae In
~ '«fg so errichtenden Les*lng-Denkmala Sscatarfeler von L«a-

albUMO der Wel«».. — Am 14. Mai «87» r Zum Beitoa des
MMnagrfandsdsa

ataifa

Am U. Mai ItTt:
tnng dar Lege >

la Aliens: Am it.October 487S: Za Bhr«n der 7. Deteglrlaa-
Vensrnmlang des Norddeut«:beo Baggewerken- Vereins. — Am
S. April tR7t: Zum Beaten der Uebenchwemmlen in Szegedlo.

—

Am 1 Mai 4<t79 Zum Besten fUr die üi'na-o.ns, hili deulsebsr
Bubnco-Angeboriger. — Am II. Mai 4B7S: Aaffuhmog •Nsiben i

Weise«, tum Basleo des io Hamburg so srttcbti

aals, vsrsaslsllM von dem Verein .Das BIMIIa.

Ma t7s Vorstellungen In Haabnrger Mndt-TheaMr
tan: 47* Opern- Autfttbnugen (U versehledeoe 0|>am, Ul
Opern, (4 Spielopero, I Orslorium und t Fragment). ?( den Abend
lullende Schauspiel-AoffUhmogen. 16 Aufführungen kleinerer StUcke
umi i.u«i»piele. 14 AuBttbrnngso dar Waihneebls • Contodle.
<

. ü p e r n - s o vi t st en , 4gnnn ninaladlrtoOporn, BBnbna-
apiel-Novittlen.

HenetaMadM: nrHeBbnrgUBtBeke.fBrAUoBs «t siü« k.>.

In Altena fenden n Opsm-Aafltthningen und «SB Schauspiei-
AufTUhrungen statt.

Vom 10, bis 11. November tS7il: Cykluii der sammlUcbsa
nmmen Fr von Schiller'« in dtT Ri-ihenfolgc ihrer Enlsle-

(i'j:h; — Vom 1:< ApfU WS I. Mai I iT1>C \ k Ui s il r K .> n i ,j
,

-

Dramen William Sbskespca r<-' s — In \l:nn.i fand der
Schiller-Cy klus vom 47. Novbr. l>i» * jiolir tsi^ «lall, der

Sbskespssre-Cyklas der Kenigs-Uramon vom i». April

bto40.ttal«gfa.
Onlerdan lar Anmbmng gilanglan NeTlIllen «araa die

folgenden Opern; Armide, grosse heroische Oper roll Bsllets In

5 Aufzügen, nach dem Kranzu^ischen des Phil. Quinaalt. Musik von
Chr. W. Ritter von r.lut li - t)»» Rheinnold, Vorspiel, Sieg-
fried, zweiter Tag, G u l Ic r d u m m c r u n g , dnller Tug derTrilogie

•Der Ring des Nitielungen« von Richard Wagner. — Aenocben
von Tbaran, lyrische Oper In I AnMon. Dlcbtong von Roderich

Ma. Moitt «oe Heinrich HeAnaan. — oeaoeava , Oper in 4 Auf-

aBgso aacb Heck sod F. Hebbel. Musik *nn Babart Schamson. —
Der kleine Hsrsog rie pellt duc), komUelie Ofar in I Anfitgaa
von Henri Mellhac und Lodovic Halevy. Deutsch von M Willmann.
Mu«ili von Clisries Lecocq. — Die heimliche K Ii <

,
kornivchn

Oper in 1 Aufiunen. Munlli vun Cimarusa. Textlich eiiiKi richif l \on
W. Hock. — Ii I e r o 0 y ni ü k ii i c k e r , kumiii:!!!' iijwr in 1 Auf-

ittgsa, von Dilter «on Dittersdorf. — Uolo, romantische Oper in

ainaos VenfW nad I AnMgsa aeab UdwIgTMt ena Biwfcnid
BObali. — Fsmcrt Menfred. dmoalMehee OndMM In t AbONl-
Inngea «on Lord Byron, nach der Uebersetzung von A. Beiiger. Fttr

die Dameltang bearbeitet von A. Jsoke. Musik von R. Schumann.
Gnalaplele nnd Debala anatkallsoher Art sind nscbsiebeode

Hsmburg. Altona.

* -

I - — -

Herr Hafael Joseffy, Pianist ....
Herr Psblo de Ssrssate

lAdnilnnrattl
Hlenllal

Kapellmeister Oreate BimbonI . . . .

Gsssmrot-Gsslspiel der llal. Schauspieler-
Gesellschaft anIcrDireclion der Sgn. Qls-
c i II l II Pe zza n a (j u u 1 1 I r i- 1 , . .

Frau Ane tte Efsi pof f, Piaoistio . . .

Kgl. prsttis. Ksmmenlngar Hasr Tbooder
Wscblel . . . ,

Herr Heinr. Vogl, kgl. Karomers«agar
vom konigl. Hofthealer io Manchen . .

Krau Therese Vogl vom köoigl. Iloflhcater

in München
Frl. Wilbelmino Marstrand, Hiaiiislln

Herr Ber nha r d L) e 4?ia u
,
Violinvirtuos .

(An Abenden vom 7. Juni bis 4t. Juli Gssivorstellungan

BQgl. Melningeaenbna MnftbnntnriannllnebalM
Om Ate die niebale Balann abanaak, and «raaa aoBBcfc

als in der serflaasanen, des Hsns za füllen, hsl sieb eins Oeselliehsfl

vnn oinBnsarslafcaa Mraoa«D dazu bergegebsa, gtaiehssm sIs

Aboonemeols-Blopeltseher lu dienen. Oiese Herren geboren mel-
stentbeils zn dem Consortlum, welches vor mchroreo Jsbrsa dss
Hamburger Slsdttbestsr ksufle, susbauen liess und dsae anjlsirn
Pohl genannt Pollini «erpeeklele. Hisidwrab «M Mr
Gsbabren etnigsnassaaaa sanMndlieb.

t

4 -

4 -
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et von S i g iim Bl um ri r ^ < . SO.

m, Op. •. |H|Mit fUr dM PII«. t.

I, Op.ia. llHw» Wf VlitoBMll mü Bn

Neue Musikalien.
faikg TM Breitkopf H&rtel in Lei pii g.

BMk, J«k.8«^ Mtaitia Ul Flf1, Gmotl. für die Orgel. Für
du Pfte. b««ri>«itet von S i

i

-~ lK(r«>>«r( TOB,
des Pfle. Jli —.— Op. u. Hacto f. VmII. mit Bagl. dM Vtit. ur 4. 7S.

niBf, H., H«n4«htle. MMbod« p«>«r 1« Cor (tlmpl« o« chromo-
IIOMO). Jl it. •«.

Matar, i«—*«. iMka ItUkB mrCMt ood vioUm. Jl : —
•rilW. A., OOBMli« rur Horn mit Rrel den Orcbe*tcr«. Arr.

fttf Horn uml Crie. von H. K Ii PK N ' 3 «5. No. t. UTl. 31

Miller, Jeaa Hoari, Prilidei et Ixercicei dan« tooi Im Iom paar
le PiiDO «^Partie. Nou\rll« Ediliun Jl 1. 75.

Pari^ Enift, Op. i. Mwie ror du fft«. at.—.
B•lMefc^ ÖiÖAf öp. Tfl. taMrt Mr fffleu UOntattar.

Partitur ^ 41. —

.

Beedtr, Martfa, Op <s Butt lllttir. Sochf lelcfaia Clavier-

StOcke fUr die Ju^- Jl i. SO.

8ellaniaiin, Roh., Larghett« aas der Symphooi« in Bdur. Ftir llnr-

mamuni u l'fte ciii^iiTicMrl voa A. Re I n h » r d. t. —
ebwelda, Kad., Op. 4i. Aakt Uodat Ar vianliauDit«B Mtnoer-

ciiur N.> b .Bündesllodt Bit BegL VN • WaMMiMni). PMtltar
nod äUmmeo Jl 7. tt.

iriUMCkitai^ o»«i. nuMM, ümb rminfmfctorieio

ia'tMmmbMb. IblMiivyklu veoCarl Stialer. nrSopraa,
AU, Tenor u. Bank fMjUar und Stimman Jl (. —.

Op. 41. nni BiMIM für vlerstioimigeo Chor (Sopran, Alt,

Tmdt ud Htt) mm Qabraocb in Coocert OBd Kirvho. FBrtilar

niozarfs Werke.
Iritiieh darehfoiokoa« Oeiaaataisfakc

a«r<en«naiafi>t>o. — Fartttor.

Serie V. toon. Mo. 1«. Dia Zaaborflote. Oper la • Aoton. Jltl.U.
arte JH. Wim Wllir «wfciliumi aawala. Mo. « «. t. Daoa

MrfMtaBtniVialB. Jluwt.umm l—llllreMMB. imareMd. üb.«-«. Jt4.M.
V^^Ä» iM Äo W*

BaBs^UnuBs«l>e.— Purtttor.

rviti. tyVhnlaNo. <—«.

No. 4. Bfdor .4 4.10. No. 1 Bdar JIt.t. No. 1. Esdnr
^4. IS. No. * Ddor^t 5 No. 5 Bdur .JT I. |. No. «.

Fdur.«) 10 Nn 7. Ddur ^ <. 1» No. S. Ddor I. H.
Nu- 'J- C.l^r .* ( 1j

I XVI. Cascerte lur da« PRa. Eraler Baad No. 5—a.

Hb.». Ddnr Ma^«. Mar ,#I.U. HB. f. Fdar
M. No. . e«w jri. w.

Vollcsaosgibe BriMnvl« Mrtel.
Baeh. WaIhiB«htf«nt«ftaa. aaTieraimog milTeit. uTI. -.
BeetBOTOB, IgaaDt ClaviereaMug mit Text. .Jf 4 .

—

.

Chopia, BaiWkai rar Violonccll und Planororlo Ubertragen.

t Bande. Ol *. —

.

lattine« fUr Vcell. u. Pfte. übertragen. 1 Bde. JH.—.
Walsar (Ur Vcell. a. Pite. ttbartragea. I Bde. Jt I. —

.

a.
41.

tl.

•7.

M.

411. Hbt*"» «Mytar Clavleraoaxag mit Teil. Jl *.JU
' Lartilab wafkaaehaud. ciavier«Daxoj sa • tUm. •

Mi. MBaart, iMberMta^ ciavierausiug nlt Text. ^4.
t7

4«.

Schnmana, Clara, fUnoforte Werke. Jl

(Spring Bong)

„Wenn d«r Frtibling auf die Berge tteigi"

Wr

Solo» Oltor und Pianoiorte
Bonpoairt von

Angust Beiter.
Ojf. e. CUH)itrmum§ md Stimmm 4,S0.

arla« too CL F. KAKHT.

n Lw|iBig und WialMdiw»

Zwei Stücke
Mr

Plamoforte ad 'Violonoell
ooHipoiHrt von

Biagnuind NoskowakL
Op. 3.

No. I.

Pr. Jl 4. »0.

Mb. I. Barii

Pr. Jl 1. s«

;i6«; Seusr Verl.!« vuu Brellkopf & Härlol ni Leipiig.

Tiertch, Otio, KarzeB praktisches Lehrburli für Contr»-

punkt and NwihaBiiBBg oder »lumMiigarr
für 4«B polyvhM ~ '

(atraae in4 IM) la M
Ter eraehiBB la OOMMi Teriage

:

per ^uxxQQefetCe.
r.)

Coroponirt

CARL LOEWE.
Diese aoa deai Nadileaie dei berttbmten Conpcoieleo etam-

moBdaToBdlflMBBBBMn dar battoa Zeit LoawoliBB. noeoiMBdal
H MaMiaaimBiai laha».

CariRelMflke.
Op. 26. Zwei Lieder rOr eiiie Stagstfanme mit Bo-

gteilung des Pianoforte und der VioliBB. Neue
revidirlc Au-:;,it>.> Coinpl. «# I. 7$.

No. I. Waldesgruas. JH 4.

Mt. t. MhltafliUamB. jri. as.

Sp#ftVe
Op. 154. Sechs Gesinge för Baryten. Mezzo-

sopran oder All mit BegleiluBg von Viotise und
Pianoforte . Naaa TO« C Andh^pal iwrUirte

Ausgabe.

Heft I und II k jr 1. M.
BarUaBW.

Verleger: J. Rieler-BiederiuaQD in Leipzig und Wintertiiur. — Dnck von Breitkopf 4 Härtel in Leiptig.
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Musikalische Zeitung.
VenutwwUiclier BadaelMr: FHedrioh OiryiiBdflr.

Leipiig, ao. Juli 1879. Nr. 31. XIV. Jahrgang.

1».
-

KuMi't bil Tod« Sekotf». (4t«S—17»!.; (FortMUanc.)_ _ . „ . Antainn nadmH. lüag). — MtMn OfacMafMknufSQ la Nrto. — Ao* $tatt(ui. (SohloM.) — BerioUa

Oeschiohte 4m Bunborg^r Oper vom Abgänge
Xanot's fetomi Tode Sobotfa. ITM.)

(FortMUuog.;

K'i t.inn uui nicht wunder nehuKn, Jav!, auch BreMaod in

Braunschwt'ij< zu demsolben fesUichen Ereignisse Miaeo Pe-
gasus satlelie , denn als Dichter am Hofe der Braut b«sus er
hierfür gleichsam das Recht der Erstsebait. AoAllMld IM mir,
da« mao dieses Stfick ebentalb io Bambarf *^mHttWlW MCb
im ffinri'ialim uitntm. WakiHbatadkh gtmlUk Mbhes
hMqpMkhteh. ««e IilMr dto llntlk daio gfcbMbta batte

Der Titel lautet

:

84. Die Wiederkehr der gOldoen Zeit, bei hOcfasV-glQck-

yermahlao« Sr. Maj. des ROmiaoheo uod
i Kflnw JMepU 1 aift dar DanhlnieiH
Mfa^Üaladnt Aoialta, 0>bonw Har-

Ughl to Braunadiweig und Lüneburg , vermittelst

flinea Singespiels auf dem Hamburgischen Schauplati

VOrgestellet. 4699. IS Bl. Vorwort aod l Acte. • Ver-

wandlaoiseD. 4( Arien, 40 in der Randslropbo.

Ricbey and MatlbaaoD geben Bressa ad und Kciser als

dia Autoren an. Man sollte nun als selbstverstaodllcb aoseheo,
i das Stück fQr Braunschweig geschrieben und auch dort

I Iii wohl ia OMl fir

und den teilten Satxe wahraekeinlich wird: »Bs

ist nicht ohne Hxotiipt'l. li-i'- lu m l)ei grosser Poterilatpn ^lüi l-

lichen Vernialilun^'cn oiiie neue jjlildene Zeil aii^iinrel unJ ich

varsprocben hat ... Genug ist'.«, wenn Jer llimme! deo

allemnterthlnigsten getreuen Wunsch erhöret und die gefas-

•sle BoffottDg krOoel, daaa dem TermShlteD Allerdurchlaucb-

r, «od dnnh iit der Welt, so viel Gnies

nad variiehen werde.

ie darlbit m twuem» mamum mom Bjt.«
Ia einer flir Brannscbweig beslimmUn Temda bMlamm dta
Mond doch wohl etwas voller genommen.

Dipses Bressaod'sche Fe>l>fiiel mu'^.-i m.m unniittt'lhflr ii»oli

dem Posiel'scben lesen , um die ganie Versclnedc nhcii beider

zu emptinden. Auch hier werden Himmel und Erde uiii allen

ihren Wundern in Bewegung gesetzt. Das Stück ist in der

Sprache wie in der VersiOcation mit Liebe und FIciss aujsge-

ab tßtßB Heroolaa luid Habe.

lAalirii nad Cana,

den Voi

hfUw. Bs irtisint.

Dia

so hall% brwwt,

aa UMB.
Ibal daraufdsaAnaspracb, dass etwas Entscbeidsaiaa

ia dar Saebe abhlogan werde von der Zurückbringun^ Satona
ad dar gflldnen Zeit

.

Die Liebe nur, die Lieb allem

Wird diesen WoLsland fuhren ein I. 0

bemerkt Amor. Der Liebe »ind auch die beiden betreffenden

GSttinnen ergeben, wie sie zu Anfang des zweitan Acts aenf

dem Otympoa«, idiaüieii dassihat aal i

Gang mit kSUma m Hoa
I. i. Caraa wia ie%t:

CSM*. Zarte LQfte, die ihr spielet

Durch der «anden Blumen Bahn,

Höret mein Ceheimnüss an.

Euch nur sag' ich,

Euch nur klag' idi,

Dass dem Triebe

Holder Lieb«

Maiaa fiaai' iat imlarlbaB.

tarla: Da Cape. (il, f.)

Als dia varttablao Barraa aidi nicht entaehaidan kflaaoe, mOsaea
Uira OiHtinaen selber Rand anlegeo ; Jade wtUt aaa daa sie

Will. Cl.run V .a^t:

Sie .sojjeii w.ihlen,

Ddi li ehr >ulU ihr euch nicht i iillMaa.

Bi& erst der sel'gen Zeiten Schein

Mit dem Setumiu bricht berein.

Da setsest oteinem Gltick ein alliuwaites Ziel.

Ntptm. Da ttsaest gar zu fem mich mein Vergnügen saliea.

oinmit. Daa Iba lab, weit ich aocb dadorch taibtadsa will.

Ihr soUt eor 6l6ok ni^l ab (

AU bis die ganzeWeh du Ibra wird empfangen, (n, 3
.

)

Hie Frauen wühlen, indem sie den Namen des Geliebten in die

B.cume schneiden: Ceres den Jupiters, Asleria den Neptua'.s.

Aber ulfetibart Mcb. djs> die Neiguui^en ili_'r lit ttcr (.'crade

enli^cguu gepelzt sind — ersichtlich zu keinem andern Zwecke,
abs um das Stück io die Ltoge zu ziehen , denn schliesslich

biaibt dia Wahl der Mltdeh«i doch fiir sie maasigabaod. Datei*
anaMaasdasTarbiogBiss«, weiches iaa
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Mund auf und l)iJtt i

•Im «•rnebmen

:

BiaHeU«N4arb«rinMrirflen GWtar Mnl,
D*r MioM T«Mr MlbNu

,

SoMi aberMbm wMuü
t|ed'er"fä*r wcT;

scheint, dass es voo mir den AuuprMh Ihot.)

Doi Vmrkama- BrMUit io voUkoounoer LMMtglnlb,
Durah tlM MMmH. dl» vm gMol

noil IM* «• AflMria.)

(Die Caiw itC*, dieM* kh Ja.)

So tM moHymeiu Baad baltr>a«n Ibra Ptaanan
Uod beider Herz und Hand
Verknüpfen wiriJ im grossen later-Sirand,

Soll gleich JtT eisern Jahre Zahl

Nil dieMm iabr beachloaMO

Ond ! da« tMHaa Mihi daa Abgrunds sein ver-

D«r giildsen Z«il«o nsaar Slrahl

8aU dia arfraota WaU aobUckaa
Uad IIa nll Maiar Ruh b«||Wekaa.

*9.mimt. (ich holh dtaa WahLJ
Dm Vwk. Saht blar In kbraa Eatabaa alaha«.

Dorch welch« FQhrer auf soll gehen

Dia Morgaorttlh solch schöner Zeil.

(la iiiahilaK «aa alaar 6alla eta Adler, and voa
ala «alaiaa UM caat praebuiB aeim»-

hf. (Darikdiarltljamia.)

Nift. (DaaPtodlitnlraawaiht.)
Aat VmL DaaBaldaD»daBdiiBflliakdlafllanaDaargebofa«o,

Data ar dar Walt dia Bahn m aolcher Wohlfahrt

bricht.

Wird man vor allen Gijilern lobi/n

Dis ist der Sclilu->, don 'las Verh inKtiu? spricht.

Atp.andM|pf> (Main g^o^'"'^ Nnr^jt/. Inc-'t iiii' Ii iii>^lil.

'Das ViTli.in^riiss wuil wieiU'r\.in Miimnii mrigeo
dunLrIn Gcwulkc l'cdciAfl

Chor M:i(ti!ies VerliiinKnu^>, wir elin-n Jen ScLilii'>< :c.

der GüU*r. Iii:)

Hiermit scbliewi der zweit« Act. Oic prableriscb aufgeführten

Zeichen sind die Wappen Oesterreichs und Braonaebweigs.

Japitar und Naptno, dia Worte des Varbtogniataa auf aich be-

tiabind , verabreden dia Entfübruns Ibnr Schdoan an dan

I, wobai Jopttar all Adler» Neptun ala

als Pferd und Neplun ala

Adler komman ; Neptun s. B. loiaart gegen Asterta

:

IUft. Der Abend bricht schon ein : sobald dia Naoht

Olympus Spitzen völlig dunkel macht,

So sollen dich von dessen höchsten Hügel

Batfiihran daa verlieblen Adien Fifieal,

Der aurlg dbr tMtM au aaln bedaebt. (DI, *)

Dan enlapreehend aleht man auch Aal III, 7 dia SehSnan durch

die Luit ankommen. Sie werden aber bDae, als sie den Betrug

erf iliren . so dass den llcrrrn GöKcrii nur übriK Mciljt sich

ihren Lauriea zu fügen. Auch t^lironi'*. welrlip liinzutrill, zürnt,

dass die Götter ohne ihr Miiwissen .in (l)«'s<>n Ori ilor tntüchei-

dung sich begaben. 'W ir haben einen Fehl heg-iDgun« , sagt

Jupiter ; 'doch gieb uns die Mlidcben , so wollen wir zufrieden

sein.« Die Unterhandlung hierüber iat noch io vollam Oao^,
da hört man »eine Musik vas Imaa anf dam Weaein. Barr

; angeiasea, aiafaad

:

Der BeM, der vea Yerhlngniaa war erwiUt,
Die Well vir - iH'io ;u beglücken.

Hat nuuiuelir mit der Haldlo aich varmilUt,

IHa nabaa ihm den Enllireis solI orqnil

Ihr bSefalt vollkommnes Liebes-Band,

Dergleichen wie die Sonne könnt' erblicken,

TaaqwtehtMuüeksu lübm der giildnanZailaa8lend•

Cbar dar N^ladea «nd noaigMtar

:

Erschalle von Jauchzen, du glücklicher Str.ind '. :c.

Jupiter. Wiet wer iat, der vor mir diaaOlücke kann erlangen?

N^tmt. Wlat war iat, dar var Bir aril aatehem Ruhm kamt

prangen ^

Des grossen Leopold'«, des hochslen Kaisers Blul

Ein Sobn, der ihm ganz gleich an Tugend und ao Mulh,

Der mit der Röm'scben Königskrouo prangal»

lat'a, der die Ibra diaaae Wariu erleat«.
Br lala, dl

lait gefübrel,

ünd der auch ihm mit hÖchaMB
'

Und Wilhelmin' Amalia

Au« Braunschweig allem Iii i inf BlIWMail.

Io deren Schild vom Wite-Kind

Da-^ l'fLTil murli zu "biT-t liiiil,

Krönt leiz'inij seine Liebes-Klammen.

Sie seind'.s, sie <>eind es, ja,

Dia von dem Himmel aeind ve

Doich die SaMriuit XaH van i

(ni,f.)

AagaaMM* ebiar ealeban Prahlerei milaaen aelbel die GMlar
vaiaUimmen. daher denn Jupiter auch ganz kleinlaut sagt:

Mit ihrem Ruhm ilarf niemand sich vergleichen;

ja sogar:

leb lege Biiu and Scepier vor ihm ab i

Mar Iba* sahttrt, dia Watt aa trBaten und ra

aetareoken.

Dar genflgaama Oolt M
Sobatt Caraa bahilli

MiMdidam an! dieaa Walaa (Br das aauan paHtlaoban Oall

Raum gemacht ist , kann der Lol>pialm deetelben in Himmel
und Erde und Unterwelt mit vollen Backen beginnen. •Saturnus

niil der giildnen Zeil iiu l ih iii'u GliiclLseligkeiten kommen unter

der Krdi» herfiir. A-lr.n mit dem Chor der Tu(;cnden io dem
Hiiiunol, li.iimluiis Hill di'in Ütior der Nnjaden und Klussgölter

in den» Wasiier, Jupiter, Neptunus, Chronis, Ceres, Asleria bei

dem Salurnus und den Seinen auf der Erde. . . Die Tugendaa
in der Hinnaliaeben Haebinaa— die OMokaaligke

4rifl«

SaMm. Da sieh nelMt der aebSnen Jagend

Tugend hier verbindt mit Tugend.
Grossiuutb mit der l)apfcrkeil

Wer will nicht den AusMprucb geben,

Das-s sich Hercules mit llelMB

Auf das neue hier bafreyt.

tnellalebl wurden dieaa b<MiB Mama« nur In

dM beliebte Postel'aeha Stick MBatagaflkkt, da ala Mar
Ganzen gamichi paaeen. Zirai Sebluaee afaigan lella 1

ond alle drei Chore ziis.imnien^

Lebe. Kunig Joseph, lebe, dass dein Ruhm sich stets

erhel>et

Leb«, lebe, Wilbelmia' Amalia I Seibit der Himmelgebe,
L'nserm Woosch aein kfllligl Ja I

ßako. MnkrtftigiJel
fo! Jet

Mit dieser Eclio-Spielerci ist das Sliirk zu Ende, Es bedarf

niebt vieler Erörterungen, um den grossen Absland von Poalei'a
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Dichtung tlar zu iiiaclien , di nn das .Milueltieillc wird solchfS

beraits binreicliend f;eihan haben. Diu V.jruleiiljuiik- i^i um ,u

paaModer, weil beide eioeo grivcluschcu MoIT beh«ndela. Fosiei

w«iM bei «iiwin uAcbto immer eiwa» von griechischem Geist

od Cbunklm n wahm ; abar Bnanaiwl vwfiahl dto KwMl,
I AbMi Mili dar «hiriMk BTtbologWMi Pkbd-

fm «M griechischem Geitt er-

m tamn. 'Fortmuuog folgt, j

Aniaif^en and Beartheilimgeii.

«»•ückKle. Methode pour le Cor simple ou cbroma-
lique) . . . par I. illaf. Leipiig, Breitliopf und Härtel.

(1879.) 94 Seiten Fol. und 3 Blatter mit Abbildungen.

Pr.^ 43. 50.

Wtik. wtktm äob iD dM 1mI(«0m4m
Di« AaMlmit M r«to pnfcllHh

and Dictil OBoMhig weit aoiholend. Mit Recht geht der Autor—
wte er in der Vorrede bemerltt — Ober die Elemeat«rkeonl-

otee der Ua&\)t '] hmu pK . wlmI diese eine Kelb»tvenil9ndUche

Voniu»ielznnK des Cnicrnchis bilden, wie auf dem Horn so

»uf if'dfiii anderen Insiruiiipnie. Gleichfalls unterlässt Herr

Kling delaillirUi Bemerl^ungen über die Haltung des Horns, über

die VerbUtnis«« der einzelnen Tbeile desselben u. s. w., weil

diit flMha d«Uimn itl. waloben dar SebiUer ra «lUaa bM.

ftopflioni nwl IBr TtMlIWni. BiarM wird ancli aodvl te dar

Torrad« dar radM« Wag aniadaiilet mü den Worten: süiB das

Horn gut zu spielen, wSrc dringend anzurathen, zuerst das

Stopfhorn zu erlernen, um sich \(<rmilli'Kt ili<>H<-'i Instrumentes

diL- «iitori Biftenscbaflen de^ Tom^s .inzufiKru-n
,

welriic nur

sehr wenige Hornisten be«it2cn , weil sie daü la^truiueot nach

Art daa Piatons oder der Posaune behandeln und es dadurch

I Cbaraktwt bwanlMD.« IHaaa Ibboiiog wird

I iottnrWMaag

bcrrMkaad war ood rieh la TeOaaa Olana aotMlMa, ganrielit

berücksichtigt; denn, wie wir weiterbin sehen werden, kennt

er von der ganzen Siteren Mu.sik vor Haydn nichts. In dieser

Uteran Musik ist aber lUs Naturhorn m riner Weise zur An-
wandong gekommen , die für alle Zeilen nitislerhan bleiben

wird. Die Anweisung, das Stopfhom zuerst mit allem Eifer zu

B, drioct viel liefer is Floiieb und Blut dea Schüler«, wenn
I «M dar raioiMa FttUa nadaraohar and anderer Siitze

f biagewieien werden, schon deahalb,

mn daa rigenlbOBliciien Charakter des Inttramentes erkennen

zu lassen . denn die'ipr geht unter den gemischten Karben der

modernen Drchester- iiml <.)[H'rnt;ero}ilde nur 7ii leirht ver-

loren. Daher diu beständige Kla^je unserer besten llurnisteii

Über die Yeruaremiguog ihres Instrumenls , eine Klage die s«

lange vergeblich sein wird , bis man mit Tollem BewnHlaein

da« Knaatwerkao, dar Fmia «or i7M

Natarhorn beginnen und so in seiner Kunst auf dem wirklichen

Pfade der Natur weiter zu gelangea suchen. Fehlen aber die

allseitig und tXgUrill

• I>er Verfasser srhreiht 'Grundeleroenle der Musik — les pnn-
Cipes de la musiqur», aber »E omentarkronlnissc« ist deutlicher, denn
die Grundelrniente oder l'r.iii i[ii(in der Musik ureKrii viel welter

und werden in volkem Cmfange roaocbem braven Uoroialea, unbe-

auf dem schnellsten Weso zur BewHltigunK desjenigen Ton-
vverk/.eiii;»'-i 71 |.i i.ini^en surhen , welrhes ihm Hrot gewlihrt,

und dies ist heutigen Tages das Ventilborn. Die Verbreitung

selbst der einfachsten und verständigsten Lebren ist schwer.

Ja oaaiOgHoli, wwo ria ntt darJawaUieaaKaaaifeaxis in Widaiv*

dia Uarbaapraehaat loni-Aagalegenheit iat«

nnd wann aoeh kleiner so doeb kehieswegs on

Beleg hierzu.

Im RInzelnen ist hier nur zu sa^en ,
das.« die vorliegende

grosse Schule fotllriüfi'ii 1 unter vprsrhieJenen Capileln alle die-

jenigen Malenalien m Lehre und reichlichen BeisfHelen vor-

bringt, welche für eine gründliche Schulung des Hornisten er-

forderiich sind. Nacbdan Barr Kling 8. 7b «laiBa aadara

Hom-Btüden and aonill|>CllM|ioaHlnnan teii wallaPM flloilMl
italll ar ! aiaeai Anhange S. 71—t« M«b la-

dt aaebwlartga Orebaaiarpessag«i , waleba rieh ta

Symphonien und Opern vorfinden.* Diese enthalten Beispiele

von Haydn bis auf Kling, aber die Uusik vor Haydn mit Wer-
ken, die jetzt wieder — hnpssm zwar, aber sicher — in voller

GrOase vor uns aufsteigen, ist für den Verfasser einstweilen

noch nicht vorhanden ; sein Gesichtspunkt ist durch die mo-
derne Oper und Symphonie tteschrlnkt. Uebrigens soll biar-

durcb die volle Anerkennung dessen, was er mit seiner \

grialatai hat, aieht im i

Ifeuere ftjtaaiinlUBhsiingnn in Paris.

TbdUra da l'Ootn eoniqpa: Di« Zaabarfldta («

AuBlIhnMgiaaiaiaaaThaatar). llidMndaropdn: Wadat-
bolimg des KOniga TOB Lthore.

(Nack dem Faailieloo de« Joanri dsa OSbsta.)

V«r alB%an Waebea fand die AoRBbtimg der Zauber»
fIbU la dar Oydra Comiqoe suu. Wieder atai van Tbttl«*>

L^tfM hwilhuailBi berreoloeea Gut, das dfa Opfea-

dmOfm riayriMlwl Iwil Waatgriaiw bafladat aa sieh to

lalflarer wto n Haoaa: alaa Uatüeha Mnslk all ewig Jnngaa
Melodien eine wundervolle Partitur , geschrieben von einen

genialen (Joujjionisten zu einem Gedicht, dem die gesunde Ver-

nunft abgebt. Sechzehn J.ihre sind verstrichen, ohne dass die-

jenige Stadl, welche sich vorzugsweise mit ihrem Dilettantismus

brüstet und bei Jeder Gelegenheit der Feinheit ihres musika-

lischen Geschmackes berühmt, Gelegenheit gehabt hütte. dieses

Heisterwerk zu hOren. Es waren dsvon nur die Erinnerang

•ad awri «dar dtai Mtaka fiMg friMlabaa. Btai Dnattlae, aia.

wahfaa DriMd. riaaFMbivoHaM« «ad dIa ta IbiarAH ria-

zige Ooeanftra wurden voa Zeit xu Zeit in Concerien aufg»>

führt, welche sich einen ctasstschen Anstrich geben wollten.

Und da» genfigte. Kein Mensch fra;.-ie sich, warum die »Zauber-

flöte« der VerResieoheit überlassen werde; eben so wenig, als

irncnd jemnud darnacli fr.igl . warum SO viele andere Melleithl

noch grÜBserei noch schönere, noch sublimere VS'erlio als dieses

ebenfala hl ?at(MaMhall gerethen sind. Das Th^Atre-Lyrique,

bat, und daa i

I, m
Ii tri versebwoodea, ohne i

«ad diejenigen, welche gegen diaaaa Ta
und prolestirl haben, wurden nicht gehört. Sie haben sich

vergeblich bemüht. Man hat ihnen die Scblussfolgernngen eines

sehr gewandten Bern-hierstatlers entgegen ^.eh dien ..owie die

Enischeldung einer Commtssion , welche m ihrer .Hute sogar

zwei Musiker ilhlte, deren Stimmen unterdhu ki wurden, oad
die vielleicht auch wader fest noch laut geoug gesprocbaa

haben. Also existirt daa Tbtttra-Lyriqae nicht mehr, oad
flatt wsiia, ab aa Ja wMar

uiyUi^LLi V^OOQle
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dMB HcUigen gle sieb wead«o sollen. Dm Tb^Atre-Lyrique

wtr {hneo eine Zufluchlsstitte : es wsr gewUsermaasMO ein

neutralor Baden , wo es weder KaMeo oocb Vortirtheile gab,

wo alle T.ilenie vjch. wecin aucli uichl die Mnde reichen, docb

wenigstens lierulireti , wo vidi alle Schulen, wenn auch nicht

vwadunelzea, doch tretlea koonteo. Und da« Tbeätre-Lynque

ilt lodll Man bal es unter Bluoten , unter Redeblumen , unter

SM timnwneagetlaUfn ZibmibM oad unter Verglamn *oo
IrokodlMbiliMa b^rabM. ! IM dM wahrhaft wnndwtan

baUifnnmthHlH
1, wenn es sich am die lalarMMO der Kunst, ins-

I der musikalischen Kunst bandelt. Eine musikalische

Bühne mehr oder weniger, wj-? Iie|.i danin'* Allerd n,-^ lie^t >o

viel daran , dass mao bald oicbt uiobr vvis-,etj wird
. »o mau

dia Warke und die Künstler hernehmen loli . deren nun be-

darf. Das Tbeilre-Lyrique bat während zwanzig Jahren seine

nichtigen Rivalen reicbUcb mit SSngern ersten Ranges

Und maii bal tUb kma Gawitiao daraoa (HMcht,

TM w
I ihm neboMa ImmH. Wmui «• BOfgen wieder auf-

labt, wird es sieb wfe Rieb TorkommeD. Bt hat weder »Fausti,

noch tMireille', noch den »Arzl w ider Willen«, noch .Philemon

und Baucis». noch ^Figaro s Hoclizeii«, noch Romeo und Julie»,

noch das »Gläcklein des Eremiten«, noch viele andere Werke
mehr, die mir im Augenblicke nicht einfallen. Nun nimmt man
ihm auch noch die > ZauberflCte • : und dies« Flöt« mit ihren

Silbertöoen wird man ihm kaum j« wieder surückfaben!
Armes Tb^ira-Lyrlqoa 1 Keiner b«daiMrt «a OMhr ab Mi, dar

leb doeb M «wlg n Miaar PiMparilM oad n lalBf Bitlae

bafiMta^M bdbt. Mi bafca Bis aa^iMM» as n vsrthaMiiao,

aelbat unler Dmaandee , wo tob btlMba aMir war , keinen

peraOolichen NuUra durch dea Beiitaiid tu antalen , den ich

ihm leistete. Ich Uabte es um »einer selbst willen und rein

platonisch. Ich liebte es. well es rair unendlich viel Krt>ude

gemacht hat mit Gliiil und Weier. .Mozart, Beethoven und

Berlioz. leb habe es geliebt, weil es zur Interpretaiioo dieser

unvergleichlichen Meister ihrer Aufgabe wahrhaft würdige

Kflnallar zu flodaQ aod tu wtblea varalaad. Was ist aus ibnaa

gawordaBf Dto «Im« aingao aocb. dia andam oiebt nabr.

: tffin dtt Wimh», DoobJaMiitHMldar
; lUi V» gitOMBt MMMan atwaa iim,wmwaf,

niM wieder sukommt. Die «Zaaberfldte« bat mich auf da»

Tb^Atre-Lyrique gebracht; das TbMire-Lyrique bringt mich

wieder zurück zur i^auberflSte«.

Es bedurfte wahrhaftig des ganzen Genies einen Mozart,

um ans diesem absurden und zudem unvor>!.indiielien (jedichle

ein Meisterstück zu schaffen. Es soll etwas von der Freimau-

rerei darin vorkommen, sagte man zu Scbikaoeder's Zeilen.

Owa Aalor daa Ubratto , dam nothigen and duobaat nicht

bnpraaario wurde
laaltoiart

„ « w_ Af« da
•Auf der Wtaden«, der lugleieb dar LibraUiat war,

dafOr daa barübmiea Componisten seine Dankbarkeit bezeugte.

Er best.ihl ihn in unwürdiger Weise, indem er Abschriften der

Partitur an alle Bühnen verkaufte, welche nach dem unge-

beoero Erfolge der ' Zauberfldte« dieselbe aufführen wollten.

Als Mozart die Spitzbüberei Schikaneder's erfuhr, begnügt« er

•ich, zusagen: 'Ach, der Lump Ii Und das war Alles. Er
hatte sieh damals von den Erbünulichkeiten dieser Well baraUa

loagasagt; er war im Begriffe zu sterben. Es ist richtig, daaa

Howt baalabl; ia dar

weit unter einem DiebalabI

Act qualifleirao , dessen sich die Autoren des schmlhHebaa
Pastlccio's schuldig [Ujchleii , Jj- in Paris von ISIO bi* tStS

mehr als hundertmal unter dem Titel > Die My&lenen der Isis«

aufgeführt wurde. Dem Zusamnienarbeiten de» Morel uad

Lschnith bat man diese unfärmliche Parodie zu danken , in

weiche sie , wie uns Castil-Biaze erzShIt , Fragmrate aus »Fi-

garo's Uochzeil«, aoa aDoa Juan* oad andere den Syapboaiea
Haydn's entlehnte SMMb» aateabaeal

Zabalabm apllar amohla MakaTa Tranm,
Biil daai Taaor Ballibigar md Meaa. Sobi^dw*
Th^tre-Italien installirt halt«, die Pariser, welche sieb (

Pastiecio sehr gut accomodirt hatten , mit dem wahren Teita

der Partitur Mozart^ heV.iiini. Als endlich im Jahre I s<,5 Herr

Carvaiho wieder Direclor des TheAtro-L\ rique geworden war,

erschien die »Zauberflüte« neuerdings auf der Bühne, in vier

statt zwei Acte abgetbeilt, mit unbedeutenden Modificaliooen

und einer au-vsergewöhnlicfaen Baaetanng. Mine. CUrvalbo sang

die Pamioa, Nile. Nilaeoa dia Ualgia dar Naebt. Mm«. Ugaida

die Papagaaa, Herr Miebol dl

den Tenor TaJaza«, Mia.MbaBM Taaahaiat, Mlle. Dueaaae und
immer noch Mma. Caralbo. Wir babao auch den Baryton

Fugere w ir Jarita Um niobt Targessen , denn er ist ausge-

zeichnet in der Rolle des Papageno. Nachdem ihm die bä^en

Damen den Gebrauch der Sprache entzogen haben und er nicht

mehr reden kann, singt er noch sehr gut . <llm. hm. hm, hm!«
Welch kiMlicher Einfall ist nicht der Anfang dieses Quio-

lalta, woau die Idee, wie man sich erzihlt. bei Mozart wlb-
rend einer Partie BlUard enleundaa aaia aoU 1 VleOeiobt bat ar
^ <rh .iwiwbaa wrai faratbiib^ai die beidea Ailaa dar M»
n.nu. der Naebt ta eraiaa mi «iartaa Aaia iilbniiw. «alaha
mu ihren punktirten and Sbemrikaig bnbaa Noten dur^aa
nichts Feenhaftes , NScbilicbas oder Ploalarea an aich habeof
Mciglicb ist es wohl.

Ob nun diese beide Aneu . weiche für die exceptiooella

Stimme der Aluisiii Weber. Schwiigeriii ,Mu/.irl's, geschrieben

worden siud, von Mlle. NiLsson oder von Mlle. Bilbault-Vaucha-

let, welche die zweite um ein«n Ton tkacli unten transponirt,

I wardaa. ao babaa aie lair — ich geai«b« es olfMi—
Obn« Zweifel hat

gati

batia, die er aber nie zn Ueban aafbSfla. JW c Iadämmt
Da haben wir sie. Die eine oder dia andere der beiden Arlea

rouss steis wiederholt werden. Ofl wird sogar ilie Wieder-
holung heider verliinsit. während, wenn eine Minorität des Pu-
blikum^ ilie Wie.ierliuliing des Chors der Isispriester, dea

Marsches , der Ansprache oder der Arie des Sarastro , lauter

prachtvolle Nummern voll religiöser Salbung, Adel und Gr(>ss«,

verlangt, die M^orilkt entachiadea opponirt. Und die Majorität,

•0 luwiaaand sie auch aaia mtf, bat baaier Recht.

So ist tat üilMlil JiliiBHB eiaiainaadaa,

holaag d«a haaiiialeniägim Ib dlge«

geoo und Pantao ta hrdem. Mme. Carvaiho singt es köst-

lich, mit einer Reinheit, onvergleicblichen Perfeclioa des Stils

und un'ihertrofTlichem Zauber. Und Herr Fogire, ein Sänger

voll (iesrhm.ick. ein sehr verstSndiger Darsteller, ist ein ganz
würdiger l'.irlner einer iolthen Paiunin

Herr Talaiac , welcher in der Opera-Comique absicbtUob

bi aoagewShltAn Rollen verwendet wird , um zu zeigen , tai
er «in wabrar Tenor fSr die froaia Oyar iat> bat die (uaa
Falle oad daa laabar aalBeapiadMfallaaOiiiiw dar loOa te

Irpbmirtalt'
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MUgezeichaet die Bniil- mit dar Kopblimme, und man kann

kann glaubao, daai er erat vor eitiem Jahn mm dem Coomt-
(ClMM dw Bam Mat-Ym In) iMmipiMiM M.

Nile. DucaiM war r«ii«Bd and naekitoh in dl

Papa«eaa. Die RoUe iit allerdingi nksbl badcatood; lUeio

Mlle. Dacaaie, welche sie wahrscheinlich von Mme. Ugalde bat

aingen hören (und wie !' , hat sie ihrer nicht unwürdig gefuodeo.

hat den woliU erdientesleo Beifall errungen.

Brwlhuen wir Doch mit allen ihnen gebühreaden Lob-
•prtteben : Herrn Giraodot (Sanslro, , Herra Qoeotin (Mooosla-

M), di* Barnn GwMMrMra nad Tray das jüinwan, dto baidaa

I ta l^lriMM baflHM* Afi* I*

I Ckenla ana daan aeehsdinlaa Jahr-

iit ; dl« Rarrmt Caiaaon und Coilin , dl« beidao Uia-

priester; die MMe<>. Fauveüe. Dupuis urnl Thuillior
,

die drei

Damen, welche wie Genien sinken. un>i emilich die .Mlle.s. D,il-

brel, Clerc und Sarah Booheur .
dir drei Genien . welche wie

Damen singen. Wenn ich nach dieser langen Aufzählung

die CbSre aod das Orvbeater vergesteo würde , könnte ich es

mir nieht verzeihen. Der Chor der Prieeter war vantirkt durch

dia jnncan and wohlaaagebildataa Stimmen von iwauig Blavaa

I daaHkm Daabd

Das StQck wurde mit nnem Luxu« an Coslümen und Deco-

rationea auf die IBülmf Ki firachi , welcher die Gepflogenheit

daa Hauaes zu übersteigen -.(^^liioti
,
wa;. die ViTwandlungon .in-

betongt , so worde alles gcleislet , was man auf einer Bühue

leisten kann, walcbe für Verwandlungen bei offener Soene und

Hrachetonnaa» an iraolg gflnatig aingmtohlat iat wie di« Op^ra-

Comiqoa. Uk mlb» MOii «rf daa BnMl dar drai Daaan daa

m «iMUiMMtlaa Jnngan Sfindar daa
Twbanan aoll , aaltr langsam an*

kk bitte Herrn Massenet um Verzeihung , dass ich Uozart

I Tsrlrill gelassen habe.

Dir BrMs dar Wiadarlwliiat da* Kttait* voo Lalior«
iaiokaarda^Mripi «a tmttm, wilohtn diaaa* Waifc

«tTNbrd^^luAaMr 1^ dar

MumL beiiitzen, »o licM sich das i>arlser Publikum von ihrer

Hourilieiilung b«cinflu!Men. Datselbe ereignete sich, als »Faust«

^-.'iricm ersten TruimiitungL- durch DeuUcliland zurück kam.

E» slellle sieb eine Erauuerung doi Erfolges ein. Aber in einem

solchen Falle dürfen auch die Zeitungen nicht stumm oder die

Correspondenzen gar ta sehr mit der Politik bescbSfligt sein.

Dar tKönig von Labore« hatte die glückliche Chance, in einem

od da Barr

hau di* Syaipalbia vanHhrt, waMMMiaWaik,
bevor man es bSrte, aehoa arragl hatte. Und ea war aieiit allata

in Mailand und Pest, wo sich der >K9nig von Lihore-^ nou'>

Lorbecm sammelte ; Pisa und Venedig haben diui eboul,ill»

Krtnze geflocbten, und (ur Jen ll.il:h^1Lu llorb^( vcr«pncbt man

ihm solche in Madrid. Mlle. de Rozskt: und Herr Lasalle bo-

nntien einen Urlaub, dessen Ursache man könnt, des.«eo Dauer

naa aber nicht bemesaco kann, um in Spanien zu .fingen. Bs

itai diaa iwai Geaangiltrftfte von wahrem Werthe. Wir konn-

liato^wnlM«. tadara

kalntan aoeh nieht sarBck. WUiraad bmb aMt mit dar

fra^a baaehlfUgt , ob man eine Regie haben wird oder nicht,

«rtSaehen die Engagements und die Oper stirbt ab.

I kündigt naan ona die Wied*rtioiiui( der aStammen«

in der Kue Ic Celeiier nicht wieder auf die Bühne gebracht bat.

Aber sonst kündigt man uns nichts an.

Die Wiederaofnalxme der »Stammen« wird seinerzeit er-

folgen ; nachdem die Wiederaufnahme des Kftnigs von Labore«

diaWaikto,
jeut beaaer ; ae Badet daaaalba nabr aasb aaiaan» n mwiw.,
und das ist dM Weseotliebe. Bs dBnkt Bim aocb , als ob dia

Sonoriljil de^ So.i[<"4 gewonnen h.ibe, wenn man die grosse Be-

gohwöruDg»<~ene liurt , welche in den Hallen des Ilippodromes

60 iTjcli'.uiU klaog und einen so stürmi&chen Hervornif des

Herrn Massenet veranlasste. Was das i^iblikum stets mit der

nlmliebaa Biaatimmigkeit und mit der almlichen Begeisterung

aind die ebene» disiingoirtea ai*

oad die CavalbM:
O aila, Irona nalBar Tagai,

VoUaadnng singt. Aeb.
ausgezeichneten Singers hervorrufen I

Herr Salomon denkt nicht daran , Paris in veriaaaen. Br
hat von seinnr Rollo de- Alim zur sehr grossen Befriedigung

dos Componuilcn nnil ilo Publikums wieder Belitz ergriffen.

Die Stimme dicm-s KLin-lkT> iil sehr m-Ijoii und sehr uuifju).:-

reich; man kann aber doch nicht behaupten, dass sie m allen

RoUen, Ja aalbal nicht in allen Theileo einer utid derselben loUa
Ibra koatena BdanaobaOea bewtbrt. Aber, ateOott.wM
gieh>ea aaab OihngMlBbiwi aad CipiWImaa al* etaa Taaor-
«timmeT

Ich empitad ala aaaaaiOTdaaiiiaba* Vannflgea bal dar
Wiederanhörung von Herrn Massenet's Partitur, und die sehfioen

Stellen , welche sie ausser der Beachw&rung , dem Arioeo des

Scindi.i iinil iler B.illi.'tmii>ik entbUII, erschienen mir t-ben so

schon, noch bevor die Correepondeoiaa aus Pe»t, Mailaud und
von anderwärts bar d* aa* i||HlilillM.

Müaobaa. L. e.

Am Itnttgait;*)

tMla«.)
Badegnt, AUeagot. lab «oOl* diaaaa Bailebl aUhl ab-

schliessen vor einer seit llnger in .\ii«'^inht geatandenen Auf-
führung des W 0 i hna ch t s -0 r a t o r I ti ms von J. S. Bach

durch den Kirrljenmusiktercin. Dieselbe hat nun am 4 7. Juni

in der Slift^irche slattgefuodun unter Mitwirkung der Hof-

kapelle und (für die Soli] der Damen Frl. Koch , Frl. Luger,

der Herren A. Jiger und Scbütky; die Orgel spielte Herr
F. Krauss; die gründUob eiaatudirten Chöre verliefen mit

gnaaar PiteWoa. B* war aia batet Qaaaia . im alaml
ribar (1861) dar Ta
fSr Tiala ZobOrar aag

nlrgenda Bleohlnatramente haben , nigt Baeh hier fwie

ia dar H nioll-Mcssc und In nunt hcii ('.dntjl<>ri . diss er, wo
aa trieb um orlubenen Jubel handelt. >eiuD drin Trii[u[)«ten mit

derselben Macht wirken lU^si wie llündol i;. l.iii.iDirh besteht

das Oratorium componirt t73tj aus sechs iheileo, ursprüng-
lich bestimmt für die drei Welhneohtsfestla^ , den Ne^Jahn-
ug, den Sonntag nadt Nav^abr and daa Peat der Braoheianag
Christi, und die Wofla (ia d*a «rslblaadaa R*eH*Uven an* daa
Evamaliaa da* La«** i

Tagen aa|ip*an. Bacb arib« abar bäl die Tbaib

*) Im ersten Abecbntit diesei Artikel« Nr. l«. sind «inige sioo-
storende Druckfehler stafaeo geblictwn

Spelle tat, vor dem Noieel>eisp4«l, ist nacJi «oicbt* ausgeiallaa:
erte*t(andr

•p. Mt. 1. 1, BBS*
lBL««i|*itiadar

da« Wsete X voaMaaart

uiyiii^LLi üy Google
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' idorebAiisI,
ANkt a. «. r. «nltrMbtoim. Dar «Iwl« (kartwie) Theil

blieb diMBal «c«, hauptsäcblich in Rücksicbl einer xu l,ing«n

Dauer des Ganzen : noch in den übrigen Theilen wurden cinti^c

Arien a:i~f:fl:i-.--en ,
wu' e^^ fast bei jedem grossen Werke B;<rh's

geecbelien mu-*. Uer 7weile Theil, iJse (ieburl Clirlsli bet)*D-

wird besonders aniiclionJ lur -il.^liu llurer KeweaeD

1, welob« von einem polyphonen Chor nur den allgeoMiaen

Biadrack da* Kunstvollen ood Oroasartigen empbngan ohne

d«r pdypboMB Arbail itlhar M(m s« Umho: d«m «r Mt-

t) Mm
(•Um hI Goit«), «biMba« dni Cborlto md twal

TOB ao aiDrarher Lieblichkeit, wie solche Zuhörer »ie bei Bach

wohl nicht gesucht hUlten, nümlich ein PaMorile des Orchesters

und die einem Wie^onlied gleichende Alt-Arie; »Schl.ife, meiQ

Liebster, geniesse der Kuh'«. Wegen Identiiüi des Bibellextes

ttdt dieser Theil ein, ihn mit dem enl^^iirecheiiden Abschnitt in

Binders Messias I ( 7 i <
i

zu Tergleicheo. Beide werden durch

•in Paslorale im ^-Takt eingeleitet ; das Hlodersche ist eben

ao liablioii wia du Bacb'adia , aber kSriar und analir volka-

! dar Orebaatrinme MapwahalBaar , bat Mos
bat BMb m dlaMs aoah l FI8>

iMi, 1 Otof iTamuft ({aM fartrala« teah Owtoallao) und

I Ohot da eoeeia (eraaut darab augliauli Ben) htannlrateD.

(Vom BOict dieser lastnimantation kann einClaTleraiuiag kehw
antfamla Vorstellung geben.) Hrm lrl ffil^i m der Erzahloog

von dem ErscbetoeD des Engels b\> ;uni Cbor ununterbrochen

dem Evangelisten, wobei das Scoco [tt-citativ zweimal zuerst

den Himmelsbolen und dann die Hügelschlageade Schaar an-

kündigend] zu einem accompagnirtcn wird. Bei Bach hat die

Brttblpog Bioacbaltancao durch den TmidiciMer ertebren ; es

«Habl lieb MehaldMDd« Gttadaraae. i) StalDala (PlHlorale)

;

I) llaaNBliv 4aa BraaiaUatoD (•Ood m wmm BMaa m.« fait

aaad aia tarabia« aiab aabn) ; l) Cbofal (••rMi u, o aMaas
Moiiaaliebl, and laaa den Hfawad tagan ! Da Hirtramlk, «r-

aebracke niehtt o. s. t.); 4) BeangeliM fSbrt fort bia: *aach

ist heute der Heiland geboren ... in der Stadl Datids« i Reci-

tativ mit Begleitung der Geigen' .
5' Betrachtungen des Dich-

ters ' Bass-Recilftiii \lhi Hl iMtistnuiniitcn begleitet;: 61 die

ausgebliebene wenig erquickliche) Tenor-Arie; 7) Evangelist

(»Und das habt zum Zeichen : ihr werdet flnden das Kind . . .

in «ioer Kripp« liegend«]
; 8j Choral (*Seh«iit bin, dort Uegl im

floatam suUi a. s. w.) ; 9) Bass-Reettathr mit HaafanlraBeo-

las md flioHraadm TioioooaUaa^ t*kl dwa bto, Ibr llir>

IM» daaa ihr daa Woadar aabt; wd ladat Ibr daa Wcbalaa
Mb te «bMT barten KHppw Ba|aa, so singet ihm bat aaioar

Wiege« . . . die« Lied zur Rabe vor«) ; <0) Scblommer-Ari«
fsSrhl-ife !C.«' ;

Iii Evangelist ml'nd al.sobald ic«) ; 1!) Chor

(«Klire «ci üoll») . Dieser Chor bietet eine Analogie mit dem
Händel'schen darin, dass zu den Worten l und Knoili' atif Erden«

pldtzlicb ein Piano eintritt, bei Hindel mit ro(>glichgter Ruhe,

bei Baeh mit sanHer BewagaDf, dia noch aindringlicber zu

I fabt. Im Cabrigan alad die beiden Beerb^toogen gruod-

Bacb bcAaitdah den Cbor durchweg polyidKm,

Md«r8laB»Mi: avod daa HanafaM aia Wobl-
gehllaat. bi dar taatronMatfraat baaalai Jaaar t FIMaa,

1 Oftoe d'amor«, 1 Obot daoaeela. Dieser I Trompeten und
keine Holzblasinstrumente. Nach dem Cbore kommt im Weih-
nachtsonitoriuro noch ein kurzes Bass-Recilativ («So recht, ibr

EnRel, j.iiich/t und singet! . . . Auf denn, wir stimmen mit

tiiclj fin und .ils S<-Iilus.s des Tlioils ein kräftiger Ogurirter

Choral mit orchestralen Zwischenspielen , welche aus dem
Haupimoliv des Pastorale gebildet sind und andeuten sollen,

daaa dIa «baa (•) a^radalaa Urtaa aiagaa. Soleba aitt Svi-

Hömer und t Oboen verwendet, bei den anderen 3 Trompeten
und I'.iuken, besonders gUmzend in dem langen Vorspiel des

r,hfir.il< hr.r>, der ilcn Srhltis* des Ganzen d.irsteilt. — F'ür das

Wcihnaclitsoralonutn .sind , aach dem Gcbrauclie jener Zeil,

iiilere Compositiooen Bach's wieder verwerthet ; im Vorbericbt

zur Tartilurausgabe der Bach-Gesellschaft giebl W. Rusl Nach-
richten darüber. Wie wir von lUndel eine Art Intermezzo:

(nach aiaa« Taut «oa Waaadar) gaaebriabaa, wahdwTl'ns tm
Ehren des Erbprinzen von .Sachsen aufgeführt worden war.

Aus dieser Compcsiiion sind sechs Nummern in das Weib-
oachlsoralorlum übergegangen , darunter jene Schlumracrane,

doch mit Aenderuogen , im Drama war sie in B-dur von emeni

bullen Stipran zu singen, nur vom Streichorchester begleitet,

im Oratorium gehl sie (für Alt) aus G-dur und die Instrumen-

tation i»! bereichert : sie bat hier 1 Klöten , und mit den Vio-

Uaea aammt der Vioin laafao ia den Ulomellen eine Otea
#aawi« nad a Oftoa da aaiato («baa Baiha«ndl»a fltliaana).

Tier weiiara MaaaMni riad al

Bbren« (glaldifUla 17» aaaipoam)
der »Canlala gralulatorla in adventum regia«. (Die drei geitann-

ten Werke iMflnden sieb in den Originalpartiluren auf der Kgl.

Bibliothek zu Berlin.) — Ueber den Verfasser des To\tt> /.um

Oratorium, welcher ohne Zweifel auch an den aus (ruberen

Com Positionen herübergenoromenen Stücken die Aenderuogen

der Worte, wo .solche nöthig waren, besorgt bat, ist bei Rost

nichts gesagt- Die Wahl dieser Stücke und die Orte ihrer Ein-

füguag muaa Bach aelbsl haalimml habaa, daaa dam uaba>

einzigen FaHa, «aMMr
tat. Dararala, ursprüngtieb dar Caa-

tale »Der KSnIgin zu Ehren« angohörige Chor bebt an mit einer

lutramenlaleinleilung von 3t Takten, deren vier ente sich in

«allalladlgar Parlilar anTa«

Zum rünflen Takt aber

trata ein

:

I.

II.

in.

die drei Trompeten mit der in>

Digitized by Google



494 — 1879. Nr. 31. — A%ememe Musikalische Zeiiung. — 30. Juli. — 492

dia Stnricfa-

lHm«Mlt>H>iiOlhlw*toaJdrel3«ig»teUtta(l> volllBhrM, aiieh

dto IWiWwr riek btÜMiligra. In pompaMm Zog« saht M
fort, bis di« Singstimmen beginnen. Ihr Eintritt ist

Dur weoifM InstramwileQ begleit«t uad laolat m :

toi. ir obM Ir

rtoou fr

Mit dem hier geschriebenen Sopran singea Alt and Tmmt ta
Einlilang , der Bn^'^ in il,'r Oclavo. Denkt man »Ich auf d.is

erst« Achtel di»« er^ien T.ikte^ .leii U (Jur-,\ccord hiniu , mit

welchem Vo^^[||ol \ olh'^ Orrlii'-tor iiofh in den Siogchor

fibergreifl, feraer durcli denselben Accord im drillen und fünf-

tM Takt je da« erste Achtel marfcirt (doch nur von Bi.H.<en und

0«i|M), M bat man ISr die sechs Takte die ganze Partitur.

Mit dem liabwlan Takt gabeo die Siogstimmea auMioander, die

VtollBM aakoMa ihn twttmUnMplM Ptmgw wtodar uf,
dto Tnuptum oad Mim Hm bMnl«; «• «HwIbMI ticli

•inar jemr gfo— BiUhmgMMra wie nm sie xti Bach'nliM

Werken kennt. Aber in den oben ikisxirten Anfüngen des Tor-

spifl-i und des Chor^eiong^ ist Dreierlei liöchsl auffallonJ : erst-

lich das Hervortreten der i'aukcn, die wie ein ?.ii;irlicl> bcijk'i-

teles Solo-Iostrument behandelt , dann die tiefe Lage drr

Soprane, aus welcher weder Jauchzen noch Frohlocken klint;!.

endlich ein bei Bach unerhörter Dedamationsfebler, indem >!> r

Aarar*Atir<demscUocbl«oTaklUMttaiMrg»benist. Maattuui

«i itaM. Non tedea iMi la iMf• Torwart cm» beiUallg

Ar welche dec Chor
*T9nel Ihr Pnukea. enchallet Troopeten«. Da haben wir die

Erklärung (o Allem. Was vor einem mit diesen Worten unbe-

kannten Hörer als RSIhs«! stein ivt eiuo artige, echt Bacb'sche

Illustration : die Pauken produciren sich . darauf die Trompe-
ten . die Sänger ermuntern beide in adäquaten Tönen ihuI

Ponnen. Hust sagt uns in anderem Zusammeohaoge, in der

Originalpartitur sei bei »Jauchiel, frobioekeli der Sopran

durch kleine Netea vm eiae Oelave erhobt,— ob von fraader

er Dkhl m eniscbeiden, glaabt aber an

p, w«fiHB mmeu, fcilla ar nialMa ab Infi la

Stelle besbskbUgt, nicht auch Alt uad Bass eine Octave höher

gelegt bat.« Schliesslich findet er seine Meinung in der ürcom-
position lifHÜiligl Dort liegt .ihcr eben die S h Iil- ander«,

und ich mochte nicht behaupten, das» die Aenderuog oicbt von

Wie daoi a«eb ad» JadeaMla

geht durch die oeuea Worte die enge Zusammeogebörigkeit mit

der Musik verloren durch Uogeschicklicbkeit des Taxtbearbei-

tera , der in einem Preis- und Jubeicbor wahrscheinlich die

Pauken und Trompeten bei besserer Einsicht leicht bitte retten

kdaaaa. nmi a««ih it— hm Mn«»nihi» eafaikin • rin rairtiar

nn beaabM kWaa TaihMM akkt. iah

welchenUrm BiaadMrGoaqwBiil der neuesten 1

würde,

B«rlelite.

Kepenhagea, <o. Juli.

'Anl. Htt.] Da* Bode der Wintonalsoo verlief ohne besondere
VorlioiDmni»«, »owobl in Betroff der Opcrnvonttpllungcn »ic dvr

Concerto. Zu Anfang der ijaiton war, «a« «chni< Mudei miigL'thcill.

Saratate hier; e« biei«, «r wurde selaeo Be»ucb im Laufe des
Winters eraeoera, was lidess nicht geschah. Aach
ler des Auslandes, deren Ankunft prophezeit war,
Dagegao versuebtea sieb mebrera uoierer eiDheioiifcben Krtlle In
CoooertgalMn ; •* gelang x. B, der Piaoiilin Sophia Olsen eine

be»uchte Sotree mutlcale zu ><lande zu bringen. Sie ipieile u. a. das
Concert in E-moll von Chopin und lru|i einen Tbeil desselben, be-

sonder* die zwei ersten Satze, mit gutem Verslundnl»»« und befne-
liigcnder Klarheit und Deulliohlieit in den vielen, fast zu vielen

Psatagen vor. Beeinträchtigt wurde ubngeo« die Vorführung dieses

brilleatsn und eleganten gittühesda
parlli, die nur ungenügend dateh I

ailMa tat. Eine weniger anspreebende I

der CtoBoll-Sonate von Beethoven; der lsWto"tali daraslbaa k»m
jedenfall« zu überstürzt zum Vorscbein.

In unMTtT Opcrnwelt herrschte seil Seujahr ein recht rcftes

Leben, at>er die VorlioiumDist« betrafen nur Wiederaofoahman be-

kaootar Opern. Bin paar Oebutaalan träte« in •Fanst* enf : «ea dia*
MD geBel besoeders «In FraulMa Rosen stand als Slebel. Ma
Stimme dieser noch gans jogaDdltcbcn Erscheinong hat einen eaia'
nehmen Timbre, und sowohl die gote lotonalloa als die Feinheit des
Vortrags lassen eine befriedigende Zukonfl auf gesanglichem Boden
voraussagen.

Die £iaisoii de* koniKlichen Theaters wurde im Cebrigen mit
einer sehr guten Vorführung de* um nie r n a r h n i r « u m . be-

adiloiMB. üid (eine und cbaraktervollo Musik von Mendelaaohn-
BaWhaldy trag alehtwealidaaahUtdaa Stella Aamthraagaa die
phaataitlaihea Mbaeatnteka i

' ABsataUaBg desselben wart
lienilKb peaversa Verbaltnisse la <

legt, eine besonders brillante

Am S'.tilusiC der Raison verabscljioJLM-' s,.:!, \^c^en LrunLIiclier

Imstande eine unserer l>esten Sopran - Sängerinnen , Frau Anna
Levlnsobn, dia aeH tiat der Oper angeiiorte. Besonders ias

soubreltenfaehe leistete sie Lebenswertbes. Bine andere unserer be-
liebten Sangerinnen, Fraulein A. Schoo, die zur Zeil mebrara Male
im Covenl^Oardeo In London mii Beifall antgelreten Ist, wird ite

wahrscheinlich ersetzen, und was die Kritche der Stimme snlani^,

dürfte sie jedenfalls vor der Lrvinsnbn einen Vom]« iuilir-n

Unsere l'niversltit beiiinf! lu Anfang des vorigen M onats , Juni

die iSOJahrige Feier Ihres Hrslehrn». Anl.c>»lich dieses ung«>wo!iii-

licbe« Festes im Bereiche der Wissenachafi . hatten zwei unserer
hskaaeHüia Ceaiaoatalea, die arrea J. F. Hsrimaan (Valar «aa
BarilMariaMaajaadmiaW. Dada daa Aairag, twoi grasaara Oa>
sangwerke tu prododren, die bei dieeer Oalageaaelt durch Anfwsnd
visllkitiger Vocal- and Instrumentalkralle aar Aaffttbrung kane«.
Herr Gade leitete selb«! die Aaffilkraaflier
wohl diese, Festmusik benaaalt aMTMat
grossen Anklang gefunden.

Die Tivoli-Coocerte bieten rar Zelt gute Aufmbrungen, Iheila

rntlllger, theils ernsterer Instnuneatal-CoaifeeUlonea. Prefsssor
renner leitet« wahrend iItt liWin 1 1 Tifi itii dnrtigi Ürnhiaiir

und bewahrte seinen Namen all MIdillgar Mrlgent
Bin gewisses Aufseben bat es hier la musiksllseben Kreisen er-

regt, dass die Slusikslien-Firma Wilhelm Hansen den Verlag
zweier bedeutenden Musikverleger und deren Ijtger für die .''umro«

von 4tS,l>00 Kronen ang><liBufl bat. Durch diesen AnL.iut uird vor-
läufig die Ansaht der biestaea Musikalieabsndluoteo aul zwei be-

- (W.HaBMaaadC.r
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[<••] 8o«bM •nehiCMa in meinem Vertea« '•

ZwaxuBig beliebte StOoke

Ab Udne leichte Duette iHr

iwel VioloMtlil
•taieriehtol

mit Firgensatz, BogenstricbM MD.

Carl Schrote.

Heft I. No. t— 10. Heft II. No. H— JO.
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Pracht-Aii«g:ibp ohne I'crirait Jl 3,60
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Drei

Woldemar BargieL
Op.M.

Für Pianoforte xu vier RlDden , mit Violine und Violonoell

ad libitum eineeriehl«! von FriMiricil HflnMUM.

Pr. « jr n ^.

[4 TS] SoebMI
Uadar:

Iwei Mm
IBamiCgMHtMM» •gallatt Alalt«a i

Ar

Violine, VIoIä und "Violonoell
Min

Heinrich von Herzogoiiwni.
Op.27.

No. 1 In Adar. Mo. 2 in Fdur.
ParitMir mmI Sttmown 0 ^. Nilitsr aod ütimmea • tt'

1.

I<7i; CoBeerUireeUoH«*. OrekMtcrrerelBea ete. ete«MfM
len wir da.» ! nmserem VerUfe erBcbleneae Werk t

Feierliche Scene und Marsch
für RrosBes Orchester

componirl von

Metltlgtl fMinia- WtA Tab«DttO«ii«n empfangen. Herr Profrisor

laMerSalaa llaatatBlMb lo Beginn seinen Fr»lmar««)) auffuhren,

den er kdrtlich cornpontii hat Mit dt-m Nnmcn Festmartch be-
leiciiDet man ilns On^lirsieisiucL a'if iiu la hinreichend genau,
aa iat vielmehr ein klciaca Urama , eine Heihe von Tonbildero von
vencliledcDarUgen Seenan mit vorwte|eDdeffl Jiaraciicliaralttar. Daa
SUkck iat getcfalckt and gewandt auageftthrt nnd amlvta waman B«t-M «M Balle« dar ZabOrar.

t. Wa Blagang daa Conearia bradMa fni. Wdar alai aatw
navaato Compotition •Feierliche Serne aod Maraeh Ar Orcheatan,
noter eigener Leitung zu tiebur, ein Mu»lk»tttck, welcbe«, waM
aocb etwas wagnertKb ingekrtnkelt und nicht fr«] von Binrrerien,
doch vermöge seiner gediegenen geistrcicht^n Kocturuod aeiner bril-

lant eolorirlan Orebasirining die Baacbiang der Coooert-DiraolioiMa

kMaaran Ordtcalanataaa'wirUieh MIL
1. Dia ZaJMrandiafl wurde gleick dwah daa ania Mi

in aioe Art von Faatatlmmang varaeUt. Barr PiVL ÜdarMaa hau«
ein« .Fai^riiebe Scene und Mirsch« conponlrL Daa Siaek kam ta-
erül bei dar Breuer-Icli^r in der rausikaliacbaa Oeaallacbaft zur Anf-
ftlbruDg und hotte sich dort so ^rmien flefiillens lu erfreuen . dasa
allgemein d«r Wunsrh n'|,;i' »urdr. dasvItM- ttiit grösseren Mitteln,

aul welcbe ea aocb bcrecboei war, zu boreo. leberdias ist die Com-
I, MaalafeloaaaaMaMMItaMak aaton wMar

Daa SUK* M gaiH lai liaMa darlhuan mdaebi
und mit den gliazanden Uitlalo, Bbarwaieka 41a baoUge Orekaalar-
technik gebietet, ausgeführt. Et webt dnroh dia ganaa Compositioo
ein feallicbes Getübl. Wann auch nicht immer neu und atallaawaiaa
aa den •Meialer« erionernd, ialS4'l^s du. h >iriv nnh<-l, inlaresaant
nnd nie geislreicb laagwellig«. Gleich dem Wsttner'schen «Kaiicr-
Maiaelki hat die Composition keine gescbloaaena Form und erscbeiot
nbM ariialafAdaa Programm etwas lerttttokt. Inmerbln babaa wir
te diaiar affMtfallaa CnsfaalUoa aia SUtok

|

Oalaganballan mit Wirkung
Wenn una wMar einmal bobe Gute beabrteo, bMbM arfr triebt
Döihtg

, zn elaer Jagd-Ouvertura za graifan, in laalBbir 4ia Mdaa
den Besuch mit Gebell begriissen. Gegen den Scblnaa bekommt daa
Stück durch das Wirbeln der Trommeln einen militairiscbeo Aa-
atricb. HerrSfi«. bereits bei seinem Erscheinen warm begrtlial,
wurde '.mr.-r jnhälli'ndiTi llci!alt«.I>e/<Mii;uri|:i " v 'ui<"i

Die T«rUftbUtil
Partltar gera xw

Berlin.

ia4at daa larraa X^aUaatatan Iii

Hl. —

I

Leipiig.
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Musikalische Zeitimg.

Liiipig, «. Aigist 1879. Nr. 32. XIY. Jahrgang.

tak.ll: 6«iehlebte dar ÜMabwger Oper vom Abnange KoMer'» M« lam Tode Scbotl'i. (U9S— (FertMimilc.) — D.b.r l
triiiKi- llervorbringang dopprtlrr und dreifacher Tod« luf dem Horn — Ani«i«rn und BourlheilungEn fLehrbocb der TooMl^
»1.1^1 .Uli Anlon Andr* In (ledrangler Form neu h«r»u.f«geben von Heinrich Hi-nki-l 3. und 4. AbltiiMluns — Anieiger.

Oeiohiohte der Hamburger Oper vom Abgange
bUsam Todo Sebott's. (16M—17<tt.)

(PwiMtiaac-)

n Iriomfo dol FaU>. Oder das M»chtige Geschick bei

Lavioia und Dido, wie solches am Noverobris

•Is den glorwtlrdi^len Namenslag . . . Leopolds in

«hantm «nf dwn
~

im ei

16t».
IgafN. W Aftaa. rar 4 1. dir i

Dies war wieder ein« von il.iiinuMr berubrr gpholic. durch

Fiedler verdeutacbla Oper, dereu Autoren «beafall» Urten-
sio und St«rr*oi «arM. Weil das Stück hier lum kaiser-

ikhwi Nameasiag« gecebte «onl«, fd^ owa
mftrM Uiua , Jupiter la

MM.« «•

Mf
I wieder sehr ab. Han-

Mrar war, wia schon dia oMgea SHleke erkeooen Heasen,

stark in Zaubereiea und «onstigem Beiwerk , aber schwach,

sehr schwach In der Forlleilung der dramatischen Handlung.

Dido fr>lichl M'h auch keinoswcK*. Mirnlern freii'l ilcn Jarbas,

wie Aene<$ die Laviaia, und wenn sw iiirtil gostorbeo sind $0

leben »ie heute noch Die Arten v^eMctien ebenfalU in ihrer

•tropliiaciMn Anordnung durchweg von daa aoMl Uabiiclian

vor war alMo eine BesoedariMÜ In llnBirtifh dint

Dia Sprache i»i mHnl» niehl Ibal; i. B.

Aria.

Der Momaa Ziaria,

Dia

MalH for «•WMa
Und Pracbl dar Wall.

M. Uten della Virt«.

Singespial

Oder die

voqsaatellot md

nv.
IbMv IfM.

aAala. <• 4t Aftaa,MM. Verwwt
«aiadarl

Wie aObaeaa In »PaMotaec arrthli, tiatla Kalter daa

Stück bei setner Abwesenheit von Hamburg componirt und
Bressand dasselbe üher«etit , demnach mag dies« gemeinuiDe
Arbi'it III PrallIl^iiIv^ ri^- cnlülanden s<'in. Es war fur die Direc-

liuii eine Glücküuprr , die <vor andern ausnehmend war und
ein gaatz Jahr neu hiess«. (Maltbeson, Palriol S. ISi.) Braa-

sand's Deberseteang ist nicht ladello« , aber doch im Oanaaa
vorireflileb ued stellt sich Frsnck's Uebertragung der Hamala
(a. Nr. 16 Toa Jakra Uli) wArdif aa die «aMe. Oaa aftM

BaiMMrfllB
ist aber aa DaeeraUoaaa gMasaad anagastatlal and aia RBbi^
Stack aralan Rangaa. Dar easlillMbe Kfinig Fernando ver-

schreibt »ich die franiiJsischi' fVin/e^-in (!l()til.lr /ur Gemahlin,

verliebt sich aber inzwi.schdi m i-m Kr.nilciu An.ii,'ild«. die ihn

listig »«Weil zu eutflammen wfi^- ,t \if tronen und Klo-

tilde lödten lassen will. Die au»>erle:>ensien Quaiereian werden
herbei geattcbt, um Khliesslich die »Macht dar Tugend, in

ikloiilde siegen lu laaaan, die doch schon von Anfkogaa la dea
Augeo der Zuschauer Oackanlo« dasteht. Die

Ikliaa nartakumaM «.d|l. «Ana
lefanbail an warbaalvollaB Daralelloagen. Daa SlOek wird tob
Brasaand ausgewlhlt sein, denn es ist so durchaus laiaar Nalar
geinSss , daüs er es «elber könnte geschrieben haben. Ver^
Xus-serlichun^ der HaniJUinK tiinl Wirk'ini; mit allen MiUalo —
dies ist das, was unter ii / 1 hi:.< u.-n 1 h- Mierspialaadie

(

wiiriige Stück noch besonders kennzeichnal.

Von Breasand's Sprache einige I

Rodrifo ibr l.iabaaanlrt«a aiackt

:

BIKM da bMi fSr WaIrtY Ikaat da adr aoMaa
Hohn?

In Frankreich bin ich aus sehr hohen Stammen,
Und in K.i^lilien Ir.iK "-h die Krün,

Und dennoch bat dich du« Dicht abgeacfaracfclT

(I. •«.)
Und kurz darauf

:

Du Tugend, du allein,

Dia du niemala kanoat walkaa ao«k verderben,

SoMal BMiaar Sioaaa lieblaelHnr aefo. (I> < i •)

«driift ka« apMer Oalniehett, dar

Aria.

Von daoB Himmal, von daa Stamao
wa i* aia% UMi I
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Br iBUM

Was fOr ünitern ans betrolTen.

Wenn sich Schutz iiinl Tro>'. •nlfei

Steht bei ihm noch Kellung ullvn.

Von dem llimniel Da Capo.

FacMudo durch daa Brief dar ClolUd« m ihren

utA donb Ikr» BaMMMtnae
«•IMMtiioUM,M

ito

(II, iO.)

Ariü.

Acb redet, Ihr Uppen,
Aalwortel.

Und wast
Teriweoel und brechet

DaeSflllweigen, achl

Ptrnmäo.
OetfMi.

Ach redet, ibr Uppa«,
Antwortet.

Pertiondj IH,) III, 5.)

Naohdem der Kreislauf aller möglichen und unmui^lichen Vor-

lltafi durchgemacht ist, erschallt xum Schlu^n \<iii ,i|ien Per-

NMB CtoUMao'e Leb ; aooh die aTiigaadi uod der Floeisou

Wen latohM Inüpe tUH fett §Mm werde«, e» tot

keta Hein dabei. Aber weaa ei* 8pM «w der allaeht dar

Tugend« in dieser rohen VerXuffiarlicbung sich erRohi. so diMitci

daa auf eine allgemeine Verderbolaa dea Geachmacliei. Uer

Verfall dieser B uhaa war »adi dararHpi« I iaMlanBillt* an Weht
vorher xu »agen.

87^. Der gedemuthigte Bndymioo. (i700.) ttBI. lAola.

> VerwandlunRen. 4< Arien, II ia der Bandilropbe.
87*. Der siegende Pb»«ton. <70S.

Beide TextbUclii-r ^ im! nur mi Titel und nach der Jahres-

aahl venchieden, aber im labalt gleich ; der nPhaeton" eathslt

awnerdeta die Bemeritung : .Die llaaii|ue zu dieser Opera ist

iwn Herr» Cepallniaielar K etaer geaBtial». Die •Poeaie« war
MeiMm Harm VotbnaBel- N«r
Mm I7M nnali warn Votiohaia.

VAm der «llaebt der Tugend« woiale aneh dieeer Noth-

nagel eine gewiaae AnzichnnK-skraft ^ti^zuübcu. Oben sind

3 Verwandlungen angegeben, doch i-l fiKfnthcb fa»t jede neue

Scene eine neue Verwandiunii . die (icsrhirhip spielt ,ius-

schliesalich unter Göttern und die Maschinen sind m bestitn-

diger Bewegung.

Bodymion, der den Mond aU Eigenihum erhallen . ist mit

•einen Brblheil nicht infMedan , sondern will Pluelooa Sonne

m naeh nnd naeh tva Ziei in ga-— den dar Tenne ann 8fta engewleeenen, da» nnalen
I Horgenalem wegscboappeo. lo Folge deeaeo hUi

lopiter Gericht. Vier Satyre, nachdem sie ein Ballet aufgeführt

hdhrii , setzen den KÖlttichco Gitm1;|sm.iI in l)r<ini;iis 'Der

eine bringt ein Stundenglas, der andere ü,>s F'rul<i< all. der dritte

das Dinlenfjss , der vierte eine (jrosse Schreibfeder , welches

sie mit der Kioal-Cadence auf den Tisch setzen.* Iii, i.j Mo-
maa führt das Protocoll. Erkenntoiaa: Tonus behXIt ihren

Biem
; Badyatian nnd PhaeUm bekommen wapan dar ünmhen,

diaaia ampai wnBeo , ainaa paBnda« IBM; Sbrlgena aaB

aBaa balm Altao Maibaa. BMa wrdriawl dte Botacheldung

;

Der Spmeb iai weder wem aeeb kaN (III, 3)

murrt Phietnn und sie fangen Krieg an. Dieser Krieg, mit Mil-

lionen auagefocbteo , kann natürlich nicht auf die eigentliche

Rumpalkammam an wriapan. Dia i

Nachdem zom Schutz der Veona der Morgenalera «mit WolkaD
umgeben und das ganze Theatrum dunkel« wird, «fUngt sich oben

auf dem Boden desTheairi die Schlacht an, mit grossem Ku-

rooren, Schiessen und Schlagen, unter welchem viele Scbwar-
iiier ,iuf^ Thealrum fahren, vorher aber gehet eine Svmphonia
Funosa. Nachdeme dieses eine Weile gewUhrel, höret man
einen Thcil auf eine Ecke dea Bodens laufen , worauf von den

IIusicis im parterre durch Hautboie die Betraite pableaen wird

:

Wiihrender SeUeeht peben Trompellen nnd Heer l*anaknn»a

•.) Dieaar wfiela Bpealafcei wtad dem PtabBkm wlacMa
den mabr Versnügeo gemeehl haben, ala aBe aopeaanntea

Schlachten bei offener Scene, und es wire vielleicht der l'eher-

legung Werth, ob min nicht auch, wie einen Fechtbo<len. so

eini^n S.'IiI.k tiilii„t,Mi dir iIim .irli|ie Fülle sich einrichten sollte.

Pbaeloii sieKt eiiJlii ii w ur.nif Jupiter die Ruhe wieder her-

stellt. Die«e Narrenspov.sen . die in einer modernen Oparette

vielleicht ganz am Orte »«in mächten, werden hier mit laac-
v^ eiliger Lrnstbaniglieit behaoddt. Dabei kann Nothnagel nicht

einn»! richtig wendiren, weder in der Arie noch Um BeaBaiUv;

die Ariamatd« aM ii laalnrtbaia awkiBppaB. Tm Uam, fal

88»

Mit

Dan araton Aet besehtieaM ein Ballel von I HHndan«; dea
zweiten eine Enln^ von .Sch-irnm-i^zi-n und llarlcquim. Als

eine grosse KarU.it ist aber an/ iseljen .\rt I Sc. l d.is ^Ballet

von einer Nachleole und i KleiiiTnyinsen
,

n.irh i1,t Melodie

der vorgesetzten Arie«, die Momus singt. Zu Diana und Pallas

redet Jupiter, indem er aie kfiaien will, wie Bruder Liederlich.

Man konnte schon etwaaaUnBa*. Und wie dieBraenemnp von
170« zeigt, mass eeNial diaaaa BtBek etoea ntabt wetbehWalwa
Beifall erlangt h.iben.

88*. Itn.s liochsi-preissliche Krünunp-Fest Ihr. Ktsnigl.

M.ny.st. in Preusson . . . wurde mit einem B<tllet und
Feuerwerk allerunterlbanig-st verehret auf dem
Baniburgischeo Schauplatz. 1701. ISBI. Vorrede,

Prolog and I Act in IS »aeaan aail 4 Verwaedlaepaa eod
9 Balletten. Allan, f In IheBa nmvaflkeeMtenar Bnad-
slroplie.

(Neues Pretissisches Ballel.) 4708.

Ueeea Feaiatttck auf die pteuaaiaebe KrOnooB
laJahr. OapaaBada I7M wnrdaaaial

aiyialM. Die Mnalk iiererle Kelser; darVaal
von Ifotbnagel , er Ist auch ganz Insoliier AH:

abeoteuerliihi^ Erfindungen, breite» Geschwätz, prosodische

L'nbchoirenliL'il hie Vorrede sagt, mit dicker klciniglkeit wolle

man nur ^ url ictii! ."seine » allerunterthSnigste Devotion^ aus-

drücken, in Meinung, auf* ehisle die Opera Thcuhlo vorzu-

stellen, de.ssen Geschichte auf den Ursprung Ibro Königlichen

Preussis. M.,] zielen, und deroselben zu Ehren ausgeaibeitat

worden - Hieraus können wir anlaehnMa, dsae Nothnagel t

taUa den TeU so ThnaiUa vaHMi|la: daa Blflak pilaiiiila

nkhl aar Anffllbmnp nad daaril oalarMlob die beabalehtlgto

groaae Huldigung. Vielleiehl leple man auf derartige Ham-
burgiache Loyalitklen in Beriln ebenso viel Gewicht, wie in

Wien, Mit Thai^silo gleichzeitig bereitete das Thealer auch
einen Herzog Philipp für Kaiser Leopold's Namenstag, aber der
kaiseri. Gesandte vorbot die AafBUiniag ; a. aalaa BaaMs aam
Jahre 170t.

lo dem spreussischen Ballet« kommen ainoMl »Wenden nad
aber nnr FtauicttUar laaaaad vor. Ba IM

DerFroiafaa wird »dowdi
wabracbeinUab dadite Nolbnagal

an die ünbran, welche daaisis allgemein vea fBratlicfaen Per-
sonen als Diener gehalten wurden. Das vorgesetzte Gedicht

eolblll eine «Anspraohe von Teutscblsod« an den neuen preuasi-
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M. SWrtebeckerundJOdgellieliMb. EnterTheil. 4701.
!• Bluter. Vorwort nnd > Acte, t« Verwandlaogeo. 44 Arien,

S9 ID der Ruodstropbe.

90. SUmebecker und Jddg« MidMeb. Zweiter TbaiL
1701. i« BMHar. • Acte. It «nimB«laai«. U Mw,
MlBdtrftDDMrapiM.

NMb IhtttMM mr dia reaii* «o* don Th<Mtnla|w Bet-
ler , der spiter Canlor in Jevern wurde. (Pitriot 8. 184.)

Richey d«g«gen neont einrn C u n o itsPoelen : VallhMon dOrfle

hier besser uoternriiiel i,:LMveien sein , vicMin l,t Amr hat der

uobekaonle Cuno an dt-ni weltscbicblifMi Stucke mitKesrbeilet.

Die Composilioil lierLTlf der allballllll* NSd Jttll M IIOVW»
CDeidliche Heinliard Reiser.

Mit diesem Stoffe, der die beriichligten bamborgischen

Seertuber darsMIt, Ibat man eiocn neoeo Griff. Das Vorwort
DBUrttiit nicht, daran so oriooem. »Goo«<gUr Lmot. Bio d^W knt Bui dk nar hioritMSehaaptali ibrib d^ fladiehl» der

HotdM. tIMIa dio OoKbMilo ywor und aUflliliBW fMMla-
ten , Jezuweilen aucb geringnnr nad i<edt%er ParMMMO , ia

steter Abwechselung Mhea IMOM. Aalixo nehmen sich gar

zwei Kiiubpr [welchen Volk ohne dem Lern rijl''rr.ini:('[i liitin

oder verwo^pn genug' die Freihell, il)ri'ti nDurilcnihi hcti und

verkehrten l.cbrnswanilel linnrn Aiik<'I> Mir/u^ii lli ii i^iidem

guroieta« ja die (je»chichle tUmburK zu unslerbllrbem Lobe.

ÄMfBhfUcta tu erzählen brauche er sie nicht, da sie hier wohl-

bokMM aal. Dia nfindlielM Tradition «im ftArtabaoltar war
Mcb as labisdift daaa dar Raal aa(M kMMa i fßfßu^ttüfßt
SabMNpitl Amm Ml cmIMb m( dan, ewaa bm mu Mfawl^
aar TttdfliM dlaaaai Oaainda aanoeh m amhlan wal«.<
Uebrigens sucht der Poet sich einen Anstrich von Oelehrsaro-

keil tu geben : von den drei Einheilen hat er lilulen hören,

aocb wei^ er. dai« u. a. die Franzosen die hhmken Metzeleien

bioler der Scene abmachen, das Oeschehene il,tnn durch einen

Boten berichten lassen: lAlleiin". «iigi Porta, »weil dieses mehr

der Weise der Redoer, als einer »ürklichcu nachahmenden

filtllellung wOrde iholich gewesen sein , hat man es vor bes-

«irm aate aradtlel, auf arwlbnta Waiaa nicbea thtUicb vor-

aaaiellen.« 8a lie«! dem mndMcker tai ereMi TMI:
Ana.

So slürzel, so spriil/et das Biul,

Das unMren Willen

Nicht denkt zu erTüllen,

Trotz denen so solches nicht sehen für gut

:

60 Mttrxel, M •prölicl daa Blui. (I • III, 9.)

OM iotar «thrandar Arie aaball SlOnakaaher dto Upl* (dar

Geraneeri>~ii' nter. watelw noa da« Plaaera |MlMii.a Boe
Arie mil Kn| :1 lylcitung!

Im zwrilen Iheil, wo sich das Blall Kewendel hat, erhält

il.ts (^raiiHiK e^rp^tl (ipmiith der /-!i>tlKiuer die erforderliche

inor.ili~rh>' S.iIi~f;irtion ; donn clpii «Stt rulici ker und Jödicke

Michiifl werden uolerm Schall der Heilen und Trommel die

Kupfe abgeschlagen und vorne an auf zwei Ptihlt gesteckt, lu

Ende des Theatri siebet man viele andere Pfible mit Köpfen.

•

(1. III, <.) Dies« Scene gehl bei Hamburg auf dem «Gross-

rocfea wer aieli ; der paa« Bath nad tlal Telka iM anweeend.

Me gaaaaaia Um/k kat SUMebeahar aiah dbripae aalbal er-

beten , dean In der eedwiew gtrayfca etaea IniaQ Omagiii
aagt er:

Wann unsre Sterbeo«-9l—da daaa
So feste schon geselzet.

So gönnet doch inni

Der Pfeifen und der Trommel ScIiaU,

Womit wir uns im Leben oft ergBtael,

Auch mög' im Tod geniessen.

Damit sie zum Gericht uns leilen

Dad oaa ala iaat%i Bad baraitaa. (t. n, 0.)

T«a eHaa bUwr«aliMaieaMckM IMdIoaNdM fobaile.

0« der »OedaM tfabtaa in Wafe a« lapa, iibwi Mltt*
habe er die Sidcbe knn gehiat. «od dieaae Leb «oll Ibai Riebt

gesrhmSlert werden. Er scbliesat seine Ansprache ^Es i«t dis

die *llerer»lf Probe einer ungeübten Feder, wtkbe mchtes

mehr wünM-liel und suchet, aU so aufgenuriiitit- n zu werden,

dass sie nicht zugleich die erste und auch die letzte sein möge.
Lebe vergnügt.« Ist aber doch die erste und lelzte Probe ge-

blieben. Dies« ist ohne alieo dramatischen Verstand, aber «oll

wiisier Geraeinheit. Die iJoffoong, dass Hamburg in der Wahl
und Babaadinng der ftoflb aiob jaapih anf oiaa« Ffiaaa aleBen

Holters Draaa batte traU aeinar Nicbll|kait indireot ein laafaa

Leben , denn dx togaaennla Volkttboalar (rtff daa Bloff be-
gieriK auf. well er 211 bluttriefenden Bildern VBd eiOlBaa piaahA'
vollen SdiUichlereieD Gelegeobeil gab.

•I. riavfa «ad Oaphahu. 17t1. tv BL a Aela. «a Vor-
wandloDfleo. 51 Ariao, *• In der Rnndstrophe.

Nach Malthesoo's uniweifelhaft riehliger Angabe war diese

Oper von Bressand gedichtet und von Brooner in Musik

gesellt, Richcy «threibt auch Mallheson einen Theil der Com-
posiiion lu . was liier um so weniger geiiründel sein kann,

weil das Stück schon Ib9i in Braiinsrtiweig gegeben wurde.

Es ist ein Seitenslück xu dem Narclss» derselben Autoren und

gleieb diesem beraila ia den aJabrbiictaam für nnsikai. Wiaaan-

aeball« S. »5—M7 baapreabaa. Nr Baabaii war ee alw
aar aiidbabi Batlebaan abMa beraila 7—« Jabra alMa Btaf
aplela. In der Bebaadlonf, dem taaeraa Weribe and den er-

langten Beifall zeigt »Procris und CepbaluM sich dem »Narciaa*

verwandt. »Recht artig!« setzt Maltheson Im Patrioten l'S- tSi'

hinzu

.

Bressvgnd reinigte hiermit schon etwas die Luft \om iSlörte-

befkfT' D.inn k.ini iuich noch sein Freund Poslei und
schenkte der Buhne njrh längerer Ruhe wieder ein Oediobt,

wokbee Bei se r in Musik seiito. Es war glaieb eelaaa Tereot-

gegangeneu Teilen ein Gelegenheitsstück :

98. Die wundenebÖDe Psyche. Zu höchstem GedUcfat-

aJai den erfreaUohsten GeburtAiages der . . . Ksnigia
io Preussen, . . . Sophien Cbarlotteu, welcber efai-

6el den SO. Octobris, in cineoi fllBgn Rnjal eilf lieaa

Hamburgiscben Scbaa-Flalt TBlfaiaileL 47B4.
tt Bi Vorwort und ( AaMi. • VirweBdlea|aa M Arten»
I» (B der Roodilrafke.

Durohwalaag der »ecaa^egangenea OpemptBlsen wieder ein

Tetlbueh von seiner Hand erblickt. In dem karten ood klaren

«Vorberi' ljl i H.iKl er Diejenigen, welche die iBucher der Alten

zu lesen leine Lust h.ibeii
, die können dieses Gedicht scböo

und weili.iuflig ausgeführet linden in dem angenithmen Adonil

des lullitoischeo Poeten Marino , wie aucb in einer Frantatt-

sischen Opera dieses Namens und einer llaliintschen unter dem
Tilel : l'Amor inamoralo«. Aber aoio« «Erflndnog diaaaa Stdcfcaa

ist mebron tbeils oou und bat mil den andei« gleicbea Inbalia

weai$eder«iroiebiefeaMia... WeeaaadleAUaa trerelaeawbeniaiB Veraieod anler Jlmm BIMa B*ibl. aHiBob wie
hydia dio Seele ; Cnpido aber die biowliaebe Liebe «orslolle

;

Ond wie derselben ihr Torwili die der Seele anklebende Dn-
:irt ii.>' licstiindiHc Liebe des Cupido aber die alles überwin-
dende hiimiilisi he ."^anfliiiulh vorbilde solches leidet die Zeit

nicht au>-zufiifiri'n, iiiinlcrn nur 711 rrinrii-iii, d»s.s unter allen

poetischen lieiluiileri «Ol kern Schoners in dem Stück [d.h. in

dieser Hinsiiht \urhunden] sei.«

Psyche wird ihrer Schönheil wegeo sowohl von dem Vater

Philomedes wie auch von dem Volk« abgttlUaoh geliebt, so daaa

nun ibren Bilde neben dem dee GapUe iai Teoipel gMUobe
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Ehre erweist. Hierüber gerätb Venu« in Zora
OafU» Mual Iteraar sur Ento, «UB 4i« Vi

* IR^pfllM Im sIflM

'

verursacht Ihr «i

I, afebt angebetet Mia. Gm!« Am» OpbnetM
\ «• «oMnheit uod UuobaM llNw W«IM.

Fünfter Auftritt.

Ayek«^ OfftTprietter, einig« Uofdamtn %u»ä

C^aaUima wdt «Mm Falk

DOMT AntfMM, aoMT UImb,
Dom 8mI' ist dir ergeben,

ScMntte G6ltin dieser Welt.

Du bist aller Erden Wonne,
Du, du bist des Glückes Sonne,

Die du Bend in Ruh' erUU.

(Dto UnlUen «mI 0*i

BinPrimm. MMh vm tnk i

Chor der

frittur.

Ei»Prieaer.

SmPritiUr.

MO.

IMt.

OviMt iM^lBeken,

TMIm w«g wu Dnfall beM.
So soll Fett und Weihrauch g|{

Ja wir wollen uii» bemühen.

Dir zu opfern Seul und G«M.
iWird «ieder getinzet.l

rUnlerdet* dsM die Priester den «rsten Chor * ie,der-

holen, wird auf den Altar der Psyche WaUiraMb fe-
streal.]

iM's Jrtnad Ml, der TMmb Hm tm mMiIw,
Db J^dw dfr die PflIeM dar Atidadit «Iditt

BW Wlllel eh des Himmel.s Zorn abbitten,

Dot nun hier reizt, indem man mich betrübt.

Wiltu d««n noch die Gaben nicht erlM-urK-ti.

D«« Hiramels Hand dir so vollliomaieii schenkt T

Das beiMi Ja seine Mildigkeit verachten?

Ihr mflttl die Schönheit nur betracblaa,

Die mir die Götter gönnen,

Fflrdulu denn nicbi, dau et den
Sein Ebenbild so tu verschmXhen ?

Sein Kbenbild könnt ihr nicht vflirii

Denn solehes i-d der Seelen ciupedruckt,

Die niemals Staub mu-^ »erden,

Wie dieser Leib, der nur von Asch und Erden
Was Gott mit lauter Wander •ohmückl,

MaM bei den Mmnalun Ja ta Bliraa

na.

Pttfrhf. Man wolle zum Gebet allein mich Uesen. (I, 5.)

ICÖaig, Pneikler und Volk gehen sb. Eine solche Natur kann

durch Verkettung « idriger Umstünde wohl zeitwellig in Leiden

taralheo, aber aie trigt die BärgacbaA eines guten Aoaganges

ia äok. 8» M.neh dar Poft|ang daa Spiel» , and wir sehen

CapMo , im BegrilT seiaeo Stratetflrag auainfllbreD , wird

Ton Liebe ni der schönen Erdentoobter ergrifTen. Als Merrar
dahinter kommt, eilt er zu Cupido's Mutter und denuncirt ihn.

Herr Merrurms bildet in diesem Stück den trnclinen Spa.^s-

marher, n.itiirlich ohne sich solche Derbheiten zu erlauben wie

Postel sie seinen kurzwatiigen Dienern und Scbeerenscbleifem

ungescheut in den Mmd las(. Besonders ist die Seene, wo er

dar Tau» da« domiMn Straiab ibraa SobndMM hiniarfariaa»

MittoanMhrtTwdi

Arim.

Oaa BObcba« hat m |i«b wMM ;

iak'a Ikr aiahi ^

loh wollt Hwi wieder laoi Tardraaa,

So wahr kk bin Mercurius,

Die Kutbe wacker schenken. (II, 5.)

Psyche gelangl in Capido's himmlische Wohnung. Venus,

um Rache an nebam , verwaadett aieb in eiae Nya^>he nad
verieilel die Payeba, ibrea QeUaMaa im Seblali au balayaebaa.

AkrayBba dtea ibnt tmi die aoorwirtal uMoa Oaalall Cflii'«

irte.

Dieb lieb' iob, sditesle Uabal
Dich lieb' ich bis io'a Onb.

Ich bleibe dir ergeben,

Mein Leben

'

Wann » Unglück noch so trübe,

Sag' ich dir nimmer ab.

Di«b IM»' ieb. aoMMa Liabal

mahiaV tab Ma Io'a Mb. (U. I«.)

Aber das Experiment hat üble Folgen, denn Amor entfleugt,

und sie gerSth in Notb. in eine wüste Gegend. Von der Venu»
wird sie jei;i v L-rli 'tini Weil sie aber standhaft ond frei ihre

Liebe zu l^upido bekennt , kommt nach einigen WirraalaB uad
Quälereien durch die insUndigen Bitten ihres OeWMl dio

Vanttbauag lu fitaada, nad Vaaua a^ eadlieh

:

So aal aa dir oad ftyehen dam ergebao,
Ihr mttgt hinfort v>Ti;iui|.'l 7us3niriicn leben. f!II, 6.)

Auch Vater fhitomedes wird geholt, &eiacr Tochter und ihres

Glückes sich zu freuen. Die letzte Scene nun , >da man oben
den ganzen Himmel mit allen Göttern ; in der Mitten den Ca-
pido in seiner rechten Gestalt ; unten die Helle und darin daa
Ptai» und die Proaarpioa lait ibmn OaTolta aiabat,« and aa
Paraooao afopllar, CapUo. nmo, Fwaarplaa, Taoaa, Ibyeha,

Marenriaa, Pbllomedes, Chor des Himmels, Chor der Betlen,

Chor der Nymphen und Zephiren in der Lufl , Chor der Men-
schen auf F,i i.Ii'ii> — ist als SchaiKtück wieder höchst gtlQzeod

und hat ^'i-Nvis'- zur Entfallung eiiie.s bedeutenden Pompes Ao-
lass ge^<'bt'[i lliiT zum .Schluss wird such auf das Fcstereig-

niss, den Geburtstag der preuss. Königin , in einigen Schmei-
cheiworten Bezug genommen . die indess lu banaloe sind, na
daa Spiel arbabUcb an alAran. DaaStBcfclal

kart; Bpraoba «od Ornppbraot ahid für daa i

(fottaetseeg Iblgt)

ir«bCT gleiohieitige HerrorbringTuig
und drei&eher Tön* «nf

Oabar aia akoaliaahaa Bipariaal

Zeit geSbl ist , aber erat t«r aialgaa Jabrxdinteo allgemeiner

bekannt gemacht wurde, erhalten wir Ia der neuen Horo-
Schüle von Kling (s. die Anzeige der^lben in der vorigen

Nuromer dieser Zeitung; unter obiger Celierschrifl folgende

mitlheilenswerthe Darstellung.

•Im Jahre 1843 fesselte der gefeierte Horn-Virtuoee nad
Componist Vi vi er (Eugene] die öffentliche Aufmerksaaritall

dnrcb die fMBacbl« Bnidaefcnag aiaaa akaaliieban Fbla«
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«tbmnff ta r«tlt* Üi4«init.|tographfo itr MMflwr.)
A"ic(its tciohler lu erktSren als das. Zuerst verdient er-

wähnt lu worden du»« diese Eotderkun|( nictit Herrn Vi vi er

SUgewhnebiMj 'Acrdeo kann, das Fliunuineti war m'Ijoii vod

C- M. «OD Weber gekannt, der es io »eiaeni Cunc ertiDO

für Horn and OrcheMer aoftewindt bat, dann ImU« «cboD lauf«

XaM voriMr, eb« V i v ier nil ••iiier, fSr aioh iu Aoaprocfa ge-M BiMdeckaai Hni» OMObt«, der berühmte Uoroiat

•Za (Mebar Zeil wo mm «Imo Tw wH 4er Zuage oder

daa Uppen herrorbrioRi. kann man einen andern Ton s i n ft e o

,

ganz gleich ob höher oAer lipfer als der gespiellp Ton Srlilägt

man z B. das (' mit der Zunge an, und »ingl da* eine Ters

hoher liegende E dazu , so kann man
KeU« autoielfeoder DreikMose bildeo.

Sthnmem «.«.V.

Auf diesp Arl Linn man jikIi die tiefer« Note singas l

die höher liegesde au( dea IttatraoMal« ipialea.

Horn

I4»iu

41» QMfto von aelbM

:

lAatagt:

(Uoa •rUiogt du d von »eibst

;

ud am bat da« Aceord:

Die Sttmnie

TwHftilattUogeade Note
Dm Harn

ar

u. ». w.

Das Gleiche ist auch beim ScgU njt'ü Accord dir tlU,

(oigeadermaaMeD hervorgebracht v.irti.

«M «kllagende Not«

Dat Horn ^
Diaoer Aocord liMl aieb auch udellos auflöeen

:

Triot

Mig, ohM «iB wml( fowondM SUmm, hH gotaa OoMr vor-

einigt, beallst. Es wird dann mSglicfa aein, recht gute und so-

gar recht hübsche Effecte tu ersielen , welche da« Publikum

entluden, e« aber vorsüglich durch seine l oln'niiiiiis- die»«»

aku§li<«chen Phltnomen.s in Frslaiincii •ciyen. Indrv> werden
wirkliche Küa^ller derarligi- I'niil ,u iioiii ii im Concerlsaale stets

verachten. Das Game ist ntebr Schwindel luid wird nio don
Beifall wahrhaft gebildeter Leute oder dao '

.« (pUi«|, Hof»«ilMito S. »«--»f.)

•dor Ihro TorfOh-

io muaikatischen Beispielen, kann Joch nirni.il'. ein

Schwindel sein. Diese Titulatur tritt er»! dann ein, wenn die

belrclT'.'UiK-ii f li.inomene an einem Orte producirt werden, wo
k ü nstl e n »c h e Leistungen lu erwarten sind. Vom Stand-

punkte der Kunst au> sind das lediglich akustische Spielereien,

welche bei der wirklichen Musik niemals directe Verwertb«og
6ndea kBaoan . Handell es sich also bios um dio miuikaliacba

ToHrnge ebenso lobbafi oad woW oodi lebbollor

selo, als dar der Ignoranten , bandeit es sich aber um maailca-

lischi- Faxen und llfvcnkunslc Irlll freilirli da'i liet^enlheil

ein. Iliorau!! kann ni.in juls iifur i'rM'luMi
, d.^^^ nniMkalische

Akustik und musikalische kurisl z«i>i ,,>l.r s i i^i hiedeiie Dinge

sind und da-sa die Theorem« der ersiereo einer gnindUcboa
OaMcbmeltuog in dem künsUoflMhaa PoMr boMrlM, um Hr
dio Maiik braoobbor u aoia.

Anieigen und Beturtheilnngen.

der Tensetskanst von Aatea .iadre. In gnirltiigior

I neu heraus){cgebeti von Irlarieh Irakel.

S. und 4. Abthoiliug: Lohra der Huahabaauit,
de* Cmmu oDd dor Piwa.

(Nboboeh a. M./Mu Aodr«. 187t.
THoBd IM S. gr. 8. fr. 8 Jf. (AHo Tier Abttol-
lungen zusammen 8 Ji.]

AU wir in Nr. 13 dieser Zeitung vom 17. Min I87S die

neue Bearfaeitung des Andr^'schen Lehrbuches besprachen,

lasoo «00 doiMlboo our dio boidoo ontoa Ablboiliwfw *or.
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luwiMliMi tind auch die 3. uod 4.

) Wsrk TolWindit mu»m.

IMmb 4ar bMiMlMd* EmmtAtr bsoairtl, dM dar

Autor n sieh habe >ang«legeii s«in lasseo, die in Siteren

Werken über Canon und Fuge eolbalteneo, zum Theil unklaren

Begriffe m siclitpu und mil dem ihm eigeoeu krili.schen L'rllieil

auf einfache lirundsälie und hieraus abzuleitende Vorschriften

lind Kegeln mrtickzuführen« — glaubl Herr Henkel d.ihei "noch

besonders betonen lu miüsen, dass er sowotil in den (rübarcn

AbtheiluM^'en v, \e in den hier vorliegenden nur «He In
UbrfoaetM sar AoteliMMnig tafacMkl^a LebmulM s

iNlso bMei. üad irir b«MlMtel|M 1ha hiwM
Ml, dass er mit dieser, Iren den Ori|iMl lieh

Beirheituo« ein gntes Werk getban hat.

Das Malerial, weiches in den beidni I>'t/Ii?n Abtheilungen

oder in dem vorliefsenden Bande zur Bi li.Hnlhing kommt, bildet

das ganze Heicli der N.ich.ihmunK ,«U vli^jnum'. woJtirch die

Musik er&t zur Kunst wird. Su re^iolut druckt Herr lleiilel mi Ii

freilich über diesen Gegenstand nicht aus: die Worte «eines

Vorwortes, wekbe er den Mchfoiceodeo oootrapaoitiscfaen

imrdeeWetiMl,
•Voa Allen her bto nr <

I er— habe« McMiga Conponislea, svwebl ta

HuM VmsI- als laslntmental-QMipoeitionen binlSnglich den

Bewela gaMefert, wie die rkthtige Anwendung canont.scher und
fagirter Schreibart den Werth ihrer Werke nur rriinlit mi.j

ihnen einen besonderen Reix verlieben hat. Es i«t d.iher jedem

aieb der Composition widmenden Tonkunsller aozucmpfehlen,

die GraadsItM vod Regatn genannter Scbreibart zu »tudiren

I Beispiele sich anxueigoen, damit er

Dabong in Staad« iat.

OaisiaafraaMiil kaasIgcmSss und Mbeliacb richtig n bedienen.

Aber aoeb dem nicht componirenden, sondern nur ausübenden
Musiker wird diese Keimlin-- \oii Wichtigkeit sein, weil er bei

Leitung oder Ausfulimnu < (mtr.ip Jiiktischer Composiiionen im

Stande sein .soll, ilic^flbi ti wr^i iinliiis^Mill zu bph;wi<lrln." Nun

ist daa Alles durchaus unanfechtbar , denn cootrapunktische

Qtbaagen sind nicht nur für denjenigen nützlich, der compo-

akaa «U, aoadera aiwh (Ar aMSliga Moiikar, oad aiaea aa-

daraa Wag aa Anr BHasaaag gMl «a aMtt, ah dhi pak«
iMMa Taraaebe. Aber damit werden wir noch niebt weit

gelangen. Der angebende Coenposilioamchflier fragt nicbt nach

dem , was fiir i!in in ni.innigfarlier Hin'iirht vnrlheilh.ifl sein

in«K. sondern n.icli dem, »;is zu ^rluieller und gewisser Er-

reictiun« eine» fiestiminlen X « U-^ ilimliui^ nntliwendig
i«t. Er hült nun Umfrage in der gegenwartigen .Vasik und findet

die Meinung allgemein verbreitet, dass man in ihr etwas Er-

beblicbes leisten könne, ohne sieb aiit den straag

Haohaa Maeiplioen zu plagen , ja daaa dia AihaMaa la

Disciplinen nach dar Aariehl vaitebladaaar AalwMlsa die

geistige Freiheit, welobe bei den ScbaglM tobensdbiger Wethe
unerIXsslich sei, sogar einenge Derartige Meinungen bdrt er

nicht nur von den Bekennern des Sussersten Fortschrittes,

^onilcrTi selbst von solcliru . svet> lic sich durch ihr Auftreten

gegen die 7.ukunftsmu»ilt einen gewi».sen Namen gemacht haben.

Brgraute Hofkapellmeister, active und passive, geben ihm den

dfiagaadeo Halb, die venUieien Wege des Contrapunkts nicht

la balralaa, Mb ar den Wunsch bege , eine dnrchschbigende

Opar la piadaoiian. Oad waiabar aagahaada Nataafihrihaai

bagl« diaaaa Waeaeb aichtt Wae aoa ao eaa allaa SaHaa aaf

ihn einwirkt, das nimmt den Jungen Menschen vollstindig ge-

fangen. Er bewegt sich mil den IVbrigen auf der allgemeinen

Heer8lras<>e fori .
concipirt f;ros>e Werke

,
ohne die nrtitiKen

Blaaiente ione tu haben, verachtet als veraltet das was in der

)itt, nad Mtaat f«a aaaaa, Araasar«

Zeit gültigen Geaatzaa. Wir laban daber tn eiaar Zeit, in <

eher dar Cealfapaahl Ii«! ia VaiMl garafcsa ist

;

jenigen ToalihUB. aralaha, a> ahwadar hafchdan J , (

von allen Ditham gaptadigl wMdaa, afaiddh aatf-aoatnpaah-
tiüchen.

Diesem Zustande gegenüber musü man den Motb babcu,

zunüchst selbst zu erkennen und üodann auszusprechen, dass

ohne die rüntra|>tinktische Nachahmung im weitesten und
eigentlichen Verstände von i-im-r Kunst der Composition 0bar-

haupl nicht die Rede sein kjiin. Hieraus folgt dann von i

die aaarllaalieha Nolbwaadigkoit aolchar Ca
Dia gagaawgi liga Marikprada «bd dl« CiuliüHihlMuhnii

Xak aar Abwäge
aber von Jahr sn Jahr wird sich die Zahl der I

reti, «i'li'lic auf jene Sirenen nicht mehr liüren. Dar bAHMT
freilirli iiiii-s liiihn und sicher Mir-msrhreiten

, selbst aaf dte
Gefahr hin, dass ihm anfaiiKs wenige folgen.

An einer Neubelebung des contrapuoktiscben UoterriehtS

hingt zu einem grossen Theile nicht nur die Zukunft, sondert

aaeb die Vefgaagaabait aaaarar Knast. Oiai

«rfr mit oasarao I

PygmSaa enefaelBea — IM ao zu sagen die prakllaeb« Tarherr»
lichung des Contrapunkts in seinen wrschii ilpnsten Gestalten-

Diese Kunst tritt uns jetzt immer wieder iiiiher — langsam

zwar, weil die Hemmungen durch Jj-- Miisikw c«cü uii-.irer

Zeit den Kortgaug becintrUchligen , aber dcnni>ch in ersicht-

licher Verbreitung. Schon vielfach neigen sich die Gedsnkao
der Gegenwart wieder den alten Formen und Ideelea zn, frei-

lich noch uogeliulert und verwirrend, weil dia tachidaell«

Darebbttdaag MtM. waleh« la d«m V«niiadal8S JflMr Wwka
«ffaiPdafIMi lit. Mar kaaa ha Milaa Oiaada aar «ia« «sato^
ponktische Lehre , wie sie sein soll , Klarheit scbaOen. Bs ist

deshalb unmöglich , die Wichtigkeit zu überschätzen welche
diese r>i-i. i|iliti hr,ii/i

D.is »oriiegende Lehrbuch behandelt in seiner ersten «dril-

ten" Abtheiliing den Canon und in der letzten die Fuge. Wir
haben schon l>ei der früheren Besprechung angedeutet, dese

wir dieae Folge für die richtige halten entgegen derjenigoa,

w«leb« arit der Fag« bagiaat aad daa Caaoa aahaagB«r«|a%

gMchMsa alB GaHaäai, Mgaa Haal. Dar Cenon ist die Rage
in ihrer arataa aad «iaftebsten , wenn man will reinsten Oe-
stslt ; als Canon bat sie zuerst sich gefestigt, so daas die IHiba-

'len Erzeugnisse wirklicher Koaalt WlMia wir basllaaat hl

canonisi-her Korm vorliegen.

DieMT C.iiioii wird hier nun. nachdem ein Ka[.:i' l
. mi der

Nachahmung im .Allgemeinen iS. I— ^Tt\ vorauf gegangen ist,

behandelt in einem Umfange , welcher dem der nachfolgaadea

Fi^ aag^r gWeb in (S. i*—Bl). Ia sechs Kapiteln

'»

Doppel-

langes Kapitel tot daa vlarl« 8. 49—IB, aa

Hülfte der ganzen Anleitung ein und bespriobt den Canon mit

einer Begleitslimme ^basso continuo) sowie die Künste den

krcl"-k:.ini;iii;cn, des Rütbscl-, ZirLelc.iiiüns und ähnliche [linKe.

Hierbei wird .illes m ruhiger Lehre nach einander vorgelegt

Diese bebSbige Pragmatik ist nun zwar für ein Lehrbuch der

rtehliga T«aj aber wenn aiaa erwigt, daas dia Oabangeo ia

«ih«iaaB«a rtoh tat barolaaa Haadwut« 8pl«

so wflrde es angemessen gewesen sein, den letzteren eine Ao»*

debaong su geben, wie den übrige« zossouaen
i
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ANZEIGER.
(Iii] Soeben erscbi«a io uoMram YerUge :

CHARLES GOUNOO.
Afarlonetten-'X^ra.ueraiaxwcb

Franz Liszt.
Traascripliouä pour Piauu

rralluf I.Sf.

Hans von Bülow.
Au sortir du bal.

ITalflie-Oaprice poui» Piano.
Bdilim MlMfaiMiiI tvn» «i eorr. Ptaii I,»«.

Leop. Auer.

poor Pteao «l TMon.
Sdttion d« OoBoart. Preia uT a,60.

Emile Sauret
Denx HaroMnx 'Violon «t Fftno.

Op. 4. Nocturne. Pnitui <,oo.

Op. 5. Danse caraetArlitlque. Preis <,K0.

IM am dar Oper: „Der Holldieb»
voo

HEINRICH MARSCHNER.
b IIMWI« Varilia «HlMlnt dcainäctut

.

FBIÜDBICH KIEL
Walser fflr 8 1 r e 1 o h 4 n ar t e 1

1

Op. 73.

Ftetife» und StimowB. FiMurforte-Ausgabe wa vier Hindan vom OomponiBtan.

Zwei ^tiintette
/Br ntmo/orte, xteei VtoUneii, Viola und rMmctU,

Op. ir,. A-dur. Op. 76 C-inoU.

ANTON DVOÄAK
Trio für Bianoforte, Violine und VioUmeell,

Introduction und Allegro
| Lied und Gavotte

ftrmoliBaandFbagfQrt«. Op.M. | Ar FiMMarta. Op. a9.

Romance-Serenade
leat <l*oi*obe«tr« on Om fr*^—T-

ED. BOTE & G. BOCK.
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I*"' Neuer Verlag TM
i. Rieter-Biedermann in Le^n% und

IS••Um »¥«•

fr

Miehel Bergson.
Op. 60.

AdopMM p«r Im CoDservatoires de Berlia et de üeMva.
arratoim de Parin, daUntllablON

di Bolo^a.

Con^tt 7 Jt SO J^.

No. 7. Placido
- •. iBpatiiaa
- AfMulaBat«
- I*. MM« . .

- 41.
- «a.

Jt «,<•.

Ul >.u.
UT 4,1«.

I*iaiio4or'te comi
Isidor Seisa
Op.U. PraMUf«.M.

.I.MyUa.«!.-. ll9.a.0rallM.jri^ lil^t.««lMrJT«.
Itew 4. Stella ur I,—. Mo. >. BoBwwfci l.—

.

14911 Ii mttmm Ifartap ilaJ arwfclaaa»

;

«0«

JolL üeli. Bacli*

Mwt.

Ha. 5

HOTUi

fcarwigmtii TMi MlhTuraiae ia lcl|dg.

AmitiOttMiiAfi
I

~ llbriti
All, TaMT, tMt fcM K MHO.

•••tafIMifelkMMHiiL (WarOukepfarl,
d«r pretwt mleb), bawMM «M f. M» JiirH||Ml«|f.
1 Mark netto. CkanMaMMt SafCM. AÜ. IlMar, Im
k 14 Pr. oalt«.

Ab TlmahAtaa lautage nteh TrWtatla. IL lau. der du
aaein« Seele], brurbritcl von »ans WUUiur. 1 Mark netto.

Chor«Ummen : Sopran, All, Teiiür, Bass k tt Pf. actio.

Aa lautaga aaulBodogaaltl M*it im ßedachiDla« Jeaum
Cbrittl, bearbfilpl von // > rm Heriogenberg. t Mark netto.

Chorstlmtnen .Sopr'iii All. Trnor. Best k tt Pf. netto

im TlenehDUo SoimUge nack Triattatif. OL (Bs im im tus

0«tuode» an lueiDem Leibaj, bcarbetlat *ea .^^flrad yotkUutd.

• Hark mU*. CkafaHaoMM: iafm. AM, Taaar. kaaa fc

NKaalia.
J.

[479j .\llen tjesao((v<Teinen emfifelilen wir die ia um«rem Variafft
er»<hienrncn

Mehistiimiugeii OeeangwarkB
von

Wim. Bast
km Mirli «rPmaMbar.taftaa m< Att-üNallflaM. Op. 4«.

ParWar obA Wbm« jTi. —

.

All Stt TllWflil. OaMUdier Oaaa«« fOr Sopfaa and All-8ela

«•A 4aHaa«aitt* Gkar mmn»m «Aar OifaL <lpu4t. mmm
aadWaiia« jri. -.

2 Motetten für t Frauenstimmrn • capeüa No 1. Der Hti i«!

nii in Hirte. No. 1 Der Herr 1*1 mein Lu lit. Op. ii. P»rtilur

iin^l rrirtn'ii Jt i . 44.

Drei 4st. Lieder für ^eiD. Cbor im Freien tu singen. No. t.

Maauliebchen. I. Im Kmg. 1. Warsm. Op. M. Partitur und
Sllmni<-n t. 84.

PMim 126: Wenn der Herr. llaMla Mrgn. Ckor a capella.

Op 1». Partitur and SlInimeB jTl.ia.

Zwei 4st. Lieder (ttr gem. Cbor. No. 4. taWaUa. 1. Aar dar
Alp. Op. 14 (n«nj. Partllor aad SIlaaaMa . . . . jr i —

.

ZiMl 4tt Lieder mr la«. Cbor. No. 4. SokiUUad. fl. fm
Bold'aaa Airahl. Op. •« (nao). larl . Maaaaa . . ,^# I. —

.

Bartio. flcf>l<g<ny<r'iaha locfc- ».

Veriag von i. Uelcr-IMenana in L«lpt% «i

" Still und bewegt
COavientüoke

«oa

Tkeodor Kiroiu«r.
Op.8i. ImliMlaASuf.

— OnA «OB BNMMtl A BMd ia Ui|ii%.
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Mnsikalisehe Zeitung.

LfillHlg, la. Aogiut 1879. Nr. 33-
Uk«h: 0«tch<ekto dar Hamlmrfar Opw wwn AbgM«e Kaiter'« bto mm IM« Sebirtl'i. (lOB—47H.1 (FortMUong.) — AoMigso i

B«nrth«itaa|M (Für lUnMr- and B*DilMhUo Chor mll Oreb«tl«r(llri«1eb v. HarwffeDlwrg ColomtKU , Op. H]. Für Orgel [Dr.

Volckmarr Acht FMUpiele , Op. lüS' Li-hrbuoh iI»t Tonsplikunsl von Anlnn Andr* In (ledringter Form neu b»r«u»geKrbf n i

lleinr Henkel J. und * AblheilunK ^- l.ins» — Vnj. i,;.-r

OoMhiehte der HamlniKer Op«r Tom Abgänge
'•Mm Vo4« tobe«?!. om§—Vm.y

it«r

(FortMUang.;

MM dem Spiel von PsvcIh? und Amnr trr'-iclilo Jii- fiKi-nt-

I Oirwlion Scholl'-i ilir Kml-v iin l iLi> ^cllllJ^^lsbleau dieser

0('cr war il • letzip (;i-lp(,'cril)ci< . lici welrlicr iler Eigenlhü-

mer des 1 healers Mioe oft bewuoderle Kunst der Au88UUUD{|
Doch eiamil ia *oI1«d Olaaze xeigeo konnte. Offenbar war «r

whoo Mtt nniwOT MI, wtlMMhtialieh donb KrtaUMifcah,

wohl Dto vor dio

Sefaott Mlb«r hxita Mfaea

Mohrori
Loop«D
und leiten könnm.

Von den neuen Uirecloreo wissen wir nicMs al* die leoren

NaOMn. Ihre llerrscbafl war mj kurz. da>^ ^ - ~i< Ii nur »h rni

ZwiMb«nra4cb darttoUl, walcbM sich iibrigeiu MllMmerwaiae

Ah . Li j|i<j!<Iu.h . . . hoher Namenstag einfiele

Anno (701 den 15. Novembris, ifvurde derselbe auf

deia Hamburgischen Tbeatro mit der neuen Opera
Phllif^s, Herzog zu Moyland allerunlerthanigst

gefeiret. 1( Dl.. Vorwort, Prolog and t Acte.

lailiü, itt mamp 8taig-Spiel rtn/t/MM . Gedruckt
toJArlTM. MM.,«^r«rart«eltAM. TVanvaed-
hHgOB. M Aftaa, 4t i« d«r RoodMnfhe.

Mm war die Im vorigen Jahre verbotene Oper, weldte
jpt7t iir.d r lieni Niinioti BiMiri\» eingcscbmuggoll w urdtv Ob
die neUL-n ['jcbtcr mit diesem Slückc drn Anfang machten,

mu»s uucotschieden bleiben, wahr^clipinlifh isi nicht; wir

(teilen dasaelbe ab«r hioriMr, weil aocbeo davon die Bodo war
und weil kein

Oer Ten tt*. «er ehe imimitß, w

nur 16 BlStter. Beide Drude sind in

n Weimar erhalten, vol. III n. '.tj und

«erdea mIII«. In da« ToHbocih 91* ««• «Ifft fMril dar Pro-

lof; de'ihalb /'jliU

Richey » Sammlung
vol. IV n. |ilT

;
der von (Tn( bplindcl sich auch in der /wei-

ten Sammlung auf der Uamburger Stadlbibliotbek ^vol. lU

n. 3ij, aber Matthetons groaae Colleclion enlhült nicht» da-

vee. tidM7 bamrfcl hei e. »t : «M lo apialoa niehl arieulMl,

iker im «Mr dM Umm InMu auiie
UV.

IHinsch]. Bronoer et Mattheioo.« Man benutzte bei

Be.itriY die früheren Textbiichrr . nur der ersle Bönen und die

beiden leitten BUttor wurden umgedruckt, wobei gegen Ende
zwei .\rien und eHneleoiWiv MMm, loeiiebirellMMB
Alten blieb.

Solabe Texte muw man leaen, uro einen Begriff zu bekoo-
ea 4wi Umnchlnt^ wie me dar OMckiekliQhketo, aril

nahm. Deo beabaicMgNM plratog flag der NaebahMr niMfay
der groeaa Dichter Rinach, folgendermaacten an.

»Pie St.'idl M,i\I)nil oait Kelten Ri'biinden» lifgt zu dOB

Fttaaeo des Kriegsgoiteü und wird von ihm also angefahren:

Afia.

Tielii|B8ahlBaal

Cn*in.

Gram,

Zn tragen

W« Platten,

Zu kiissiMi das J<.ich
'

Banget sich Qimnier dem ei»erDer Sinof

Trotzige SeblafÜn I

Jfim • 4. [QaarMt.]

Wird Jalit waube,
Wpil sein Eifer tödtlich braeel.

l'nartisjkett. Mein |$ift ($er Saamen blüht bei dir,

Und irtget blut'ge Frücht«.

Grmuamluu. Ich dOral nach Blute für and für.

Und mach dich darcb dich seibat

Dweb

IM ich wfll standlich tta

Das halb gedSmpIte Fear atifblaaaa.

AlU 4. Waü des llimtneU feur'ge Rache: Da Capü.

Diese Vorführuog innerer Uoraheo wird eins der Bedenken

geweaea sein, welche gegen den Text Isot wurden, denn llaiai>

bofgi

a<Bo*taiüidlM'Aiil^ mm Aar ta der aedlong aottor

gelegen haben , die überaus gamtige Sachen enthalt und (Br

einen kaiseri. GeburtHlag mj unschicklich wie luugiicb isl. 8o

z. B. singt Wiltfang :

leM d«e leitais Waiaa i
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Verlmlliic Knittit ^ek'Seii.

Ei ist der gaoun Well ja d»M seio Lolleia kuad
a. •. w. (I, S.]

M. Ckw, «dirdMlffiMW «ntorlMI. 47«t. t9 bi.

M Mta,M to dir toad»tropb«.

U. Pwwiip, «d» Oqhm ante IML 4701. t« bi.

I Aeto. 1 Terwiadlviigni. Aftaa, hl derBoadctrophe.

Eine Doppelopcr von Broü.sand und K eiser, welche in

BraoiMchwaii loboa t696 aufgefübrt wurde andiMraito laden

•MirbMim Ar mm. Wim.* I, Ul—IM h«Mlhritb«i tat.

M. DeredatnmiiinPteMBM. 47M. MH..iAeto.HVer-
«•dlaagan. tt Arie«, M In der timMnftf.

Auch dieses Stück ist von Bn-ssand i-r lirhtcl Die Musik

dazu schrifb Maltbeson Kr benclilol lueruber in der thrcn-

pforlf, nachd<.-iu er \öii *4?iner ersten Oper ge'<procli(»n : »Drei

Jahr heroicb, 1701, (olKtc dm zweite DraiUit »einer Compo-

äUm, FOfMOm, welrlii-s ^lelcbfalU mit vielem Betfatl auf^je-

BOHBM wurde, and darin der VtrfuMr sich, mit Voralellung

4m BeMwÜMlM det Mntiiu Solvota, ata mn^ubrnm Ambe»

«nraib.e Br Mraakla nlaiHob Mtat Baad min toleliar Harrinf-

1iSlt«lt nod hl ao iwtBrHdMr NMbttiiBiiiig tm fmu, dw naa
solches «nicht ohne allgemeines, doch bald gaatÜtales Enl-

ietzen» an<iah und ein lautes Geschrei erhob. (Bbrenpforte

S. «9 1 Ulf Stelle (A. II, Sc. i ist in dem Stficlw auch nicht

ohne Wirkung. Sonst (indel man wpnin Löbliches darin, diese

reinen Staate- und Ln-besaclioncn w.iM'ii inuinT t'in weniger

gttnaUges Feld für die damalige Uper , als zauberhafte oder

ytbotogiscbe Stoffe. Broiaaad'a Aotheil beachrlnkte sich übri-

fBM aar dia Moaaa Dabocaaliaog aiaar boraita 4691 ia Btauo-

aehiralB iMiaatat* tagafcaaaa Opar. 8. MuMtalMr f. not.

W. I, uad tS4. Bin« habbrecheode Seeoa Im xwaitaa

Ada bald nach dem Handbrande ist die , wo Mutias' Gellabt«

CMia 7.11 Pferde durch die Tiber wliwimmt II 7 -.ind nacb-

bar in diesem Zustande mit ihrem (J.iiil auf die iiuhiio geritten

kommt (II, (I;. Kur so etwas wäre heute Melieiclit wieder

Poblikum da . weil wir nun ^iicklicb Mweil gekmnmeo sind,m die Kunsthühne und dea BatUMI *oa loos kam MMh
•uaeinander halten zu können.

86. ÜtT sicgreii hi' Kiinip (It Gothen Al.irirus als üchrr-

winder des iii:ii liii^._ii Rntii!!. ITUi. in Hl , \cirv>iiri

und S Act«. <l Vt>r»aiulluu({>.>ti 6< Arirn
,

in der Rund-
slrophr.

Di« VerM sind von Nothnagel, an der Compoaition var-

aiMtale aidi Schieferdecker, walcbar damato ia der Oper
daa Fiatal apialfa. Wir wardeo Uhb Doak ataiiaaMl ata Opaia-

asagma, ITOB ward« «r Orgaotat Ia LÜaek.
i Naebfolger als Cembalial, erzlhll : «Da ich nun

fAo. I706 voa Leipzig] nach Hamborg kam, war der Beutel

leer bis auf etwa zwoen Hf irh^!h,iler. Da^ riHn li . oder >iel-

iiichr die «öltlichc VorsiMiunj; fugte es inrwis4;liou so wundcr-
b.ir. ila~.v Ji)haDn Christian Schieferdecker eben den Tag vor

rneinor Ankunft von Hamburg, wo er in den Opern da» ('lavier

geschlagen hatte, weg und nach Lübeck zur Bekleidung eines

daalga« Organisleo-Dmiaiaa hiogaraiaal war : da lob deaa, aa
daaaaa SlaUa io OuAtug i

und in der Ojpar doa Pllgel spleHa,

tong drei Mr tmtM», einfolgiidl

bekam, mich in der theatralischen Schreibart zu üben.« 'Ehrrn-

pforl« S. ill— ilt.) Schieferdecker erhielt lo Lübeck den

schtoen Dienst de« alten berühmten Buxtehude an der St. M.i-

rieokirche unter der Bedingung , dass er dessen Tochter

heiratbe (Bhrenpf. S. 94) , die bereits 37 Jahre alt war
(a. SpiUa, Bach I, t66) und, wie anan sich daoiata oaaia-
driloken pOesle, bat dar Stall« aeoaaanrtn* wnnto. Vm I7i0

MMMaekar aabaa Bv«r oiaiMa lakrta«

lEhrenpf. S. iii3 : Gerber A. Lei. II, 4t8] giebt beslmmit

1731 als sein Todesjahr an. Walther 'Lex. S. SSt sagt noch,

zwölf von ihm componirte Concerte habe mit seiner Geaehm-
baltung ein Anderer 1 7 1 i ^ Hamburg in KoL
Moller (Cimbria litaraU D, 77g) fOtart aber

zwei Warko ata «oa
XO

teseneo Ouvertürea

Daten. Hamburg! in fol.

r>.- -iIir'M- C.iii.iten

FesiiiiiKlu lii-.i ,iiik''lien ,»

Sein Operner>lliciK i>l liolli-nii . Ii

gewesen, wie er im Texte war.

97. Victor, lierzog der Nonnannao, Opera. [<70i.)

•••I.. Verwert «ad SAeto. U Varmadtaagao. «aArtao,
14 ia dar RiiDdatre^«.

Von der Mu.Hik madile S c Ii i e f e r d e ck e r den er-t- n ein

anderer halber Neuling. Mallbe^on. den zweiten und der

alle l'raklicns Bronner den ilnlleii Die I'oesiü lieferte

llinKch allein. Man kann fragen, welches Stuck wolü das

elende«!« sei. dieses oder das vorhergehende. Nothnagel und

Hioaeh warea ebaabOfUga Rlralea; ttailataM OUt (

leUMa d«r Pr«ta ta, aato Tan tat auch oock aaa

Ungar. Ueber die CoaMpaitala» M|i »aWmo« Ia dar nr
pforte mit gewobolar BiaCblKaaliaB t sladaffl

Recht. Doch weil Miltheson aberroal liie H.iuplperson vor-

stellte, erweckte sein Vorzug bei einigen nur scheele Augea

;

bei andern aber, absonderlich bei TOffattaOHa bOMlaB, tMo
Gunst für ihn.> (Ebreopf. S. 190.;

98^. Sieg der fruchtbaren Pomona, welcher an den Atler-

htk-h-slen Cieburl.st;i}jp . . , Friedrichs des Vierten . . .

am IS. Octohri.s itn J.ihr I7<i3 , . . auf|}efübrel wor-
den. 170:^. <3 Ul . t .V' I III <^-S:caao. ITafwaadlaafia.
it Arvii. iti in der Hund^troplu"

98". Streit der vier Jahreszeiten, oder der ^irueiide

Barbst, zu hüchstcm GedcU'hlnis.s des t-rfreulichslea

Geburtstages Friedrichs des Vierten
,

KODigg
n DlDeuMiit ... als derselbe am 14. Ooioblit im
Jahr 1703 «tefial, in einem Shig- vad Tm-Splal

ibBnigst ironnatolian. 4703. «•Bl..(Aethi4Tgaiaaa.
5 Vemvandlungen. SS Arien, iJ in di'r Rundstropha.

Von l'nslcl Kcdiclilet . von Keiner f oiiipunirt. DaS Stflck

wurde lu demselben festlu h.'ii /.wpt l,e /wi-i J.iiire lienutzt,

nur wurde der Titel und i:ui^leKh lui Texte einigem geändert.

Bei der Erneuerung 1703 hei«?«! es »Die Musiqu« zu dieser

Op«ra ist von dem UochfürsU. Meckleob. CapoU-Hatalar Hena
Ketaarn faaaltt.« Bei B (ehlt die erste Seen« vaa A, Ia wahhar
Uereor gialchaaia daa Prolog singt, sahaiiiBdi

Atia.

Was das [.eben lieblich m.iiliet.

Wird Veränderung genannt.

Nektar, der im Golde lachet,

Ist dabei ein eitler Tand.

Wa« du Labaa : Do <tapa.

Dtaa« «rat« Soao« ist auch ziemlich flberOllaaig. Im Weiteren
lanfm die beiden Texte gleicbmissig fort, nur die 6. Scene ist

hfl \ (ibi-r-rhrieben rDas Thealrum ist eine fruchtbare Orange-
rie, Hill .iihlereri l'ruchtbüumen

; Bacchus allein-^ — die ent-
^prei heii.l,- -,. S i ne bei B aber lautet : i.EiD Weinberg mit
einer weit aussehenden Allee von Fruchtbiumen ; Bacoboa mit
einer groaeeo Suite Bacchanten, Satyrn und Jlgan«. Der Tflt
ctaa twaMao Jabraa ward« alao im Gaszaa eia
palat.
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voll, lebendig nnd in den gezogenen Grenzen *uch natorwahr.

Oit Vertreterinnrn der »wr J,iiirr-/cili.Ti slrciteo utn itrii Vor-

rang, lien itipitcr s Sprudi nun be>>Iiiuuien will. Zuerst InU
KInr.i ,iul III ciiifm DlumcnKarloii , vom Zaphyr IM|MMI. 9t
boffi b«ut« dea Siegaskriox xu trageo.

idiiitlUte7

Wer dirf iMh wigM
Mit illr iin Streit zu gehn,

Bei welcher die Vollkoinmeulieit zu sehn?

Aria.

Auf den Peidern deiner WugM
Siebt OMO Prabliote-llanM

Oad Ma Ai^r Im«»

Bniit fcMB AepM leivbeiii

Obftt and Trauben welchen
;

Und der Floclien kall« Flucbl,

Die der rauhe Winter heget,

Ut dir m das Herz geleget.

Ou krlinliest utieb, wann aich dein

Mate llan Mi OB dieb Bto oad
Da taidMt wwmr, dm Mk «iielilM»* «ad Mh',
Waa altar hiUt'a, wann twar «He Somm ti^al,

Doch niemals steigt xur MitUgshSht
Vt-rldii^: I S h rlit. ,lii-ui :l der Lippen Nelken

Durch HiUf dir' /II li.'flii;, nur Nerwclken.

Nützt jLmji ,mh h ilii' Hliiiui' Mjn.ii'r Krüchl '

Wer liebt, hat uichts aU Bluuieu je gebucht.

Weil Frucht auf Eigennutz nur zielt.

KaUaiu'ce Ganat, die nur nM Wort«* apielt.

StohittOodaldl bOfmlrnr
War mia, W kommt nt

Aria.

War iobl, dNkt steu zu seloaa TM:
Wer weiss?

1fr hOlDl ID Gedanken

Obn Wankaa.
Und wenn das Unglück gMlb mImmI,

Ma DaatacB CMiwiMtai,

War M«, dMikt doek n «taiai Tmt:
Wer weis»?

Sie b^(!cb<?n sich in den Saal des grossen Donnerers.

Sollann Irill ii if Ccri-. zwischen Wald und Koriif''lil
. ruft

den Landmana Jasioa herbei , um ibn aufs neue ihrer Liebe

to veniebera ; denn so fMriteHHft BBl«Hadl| «1* Fhm M
•ioBicbt. ZaaAtaakMaalMMiia:

Flon.

Cmm \
fgritwi

at. Wir werdeo in gar kurzer Zeit

Bioaodor wieder ««hen.

lodaaaiBtol, mein Tr^l^l, nu-in Licbtl

Dein Angesicht

Und deiner Küi«»e äü^iMgkcit

Mir in Gedanken ateben.

Wir «ardea ia gar kurzer SaR

(Owia

Fflafter Aaftritl.

AHfoa,allaia.

JMa.
Da scheidest voo biooen

Und bleibest bei mir.

Ich werde vor Schmerzen Indessen zerrinnen

;

Doch heiast mich die selige Hoffnung gawinoen

Da scheidest vo« blonea

Und bleibest bei mir, St. i— 5.)

Baoohus liest sieb in aioar Umgebuog von Reben und

Da edler Sali di

Du angenehmer Wein !

Lai* andre «ich erKeben

An Gold und EdcUteln —
leb will nur dich erbeben,

ai dir ist Freud' und Lei>eo,

leb will dein eigen sein,

De adbr Salk der Reben.

De aagaaataer Weial

leb moas von Berxen lachen,

Dass bei den Jahreszeiten,

Die liriite sollen um den Vorxug streiten,

Sich einer darf zum Siege BaAMaf IBaciMa,

Wann ich zugegao bia. (8e. f.)

und seine VorzQge heule nifhl handelt:

tom»na. Der Zweifel rühret ja woi nicht

Kur» neue deinen Sinn,

biHs ich des Uerbsta VoratabenaT

Haaakaa. \v<r ,^eben I

Da aoU aieb'a i

Ob daiaa AapM adar «h naia Wala
ABMMaaaataapnlaaa.

Um. Daria wird haet kaia Oflhail i

Bs fragt sich beut : wem voa i

Oer viere Jahre»-Zeiten

Man soll den Sieges- Kranz

JoocAiu. Die Sach' ist ausgemacbt

;

War Hlr daa Iraas aMi ilbl, wM auageiacbt.

(Sc. 7.)

Nachdem er steh entfernt bat , sooht sie die aiiaüebe Liebe,

deren Sinnbild der Herbst ist,

Lebens aoch weiter auszumalen

:

Was aber schenkt gläckaaTiar Ba MIT
Tafgafiiata ZtiMadaahail.

PlaV Ml dia Ib'. weil sie ala laah
i

Naehdaa Ihm war gegeben Hart i

Dnd ich mit andern Augen i

Der Ehe süssen Stand,

Verkürzt uns jeder AunoublicL,

Da wir aotferal, des Herzens Hub und Gliick.

Aria.

lob baaM, iab bahn wiadar.

leb drikba mä, lolHadaabelt

Naeh kurzer Zeit

Dein' angenehmsten Glieder

An die vergniigte Brust.

Ich komm, ith kelin- wieder.

Liebster, meine Lust.

I Ia ftahan Gange,

Ib'daaLabaaabaataMt.
Waaa Ub to Jaaaai Birall

Des Preis erlange.

Wird Erd' und Himmel nur begehrea

Die Eiii<.iniL<-it auf e^Mt; in \ erschweraa»

(6«« gäbet ab, ud ibr öelolg tanzet, j

(Sa.*.)
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fclBS'chllirli der bevorstphpndpn Ent«cheidang:

E» zeu^l die Frucht auf jedem A«t,

Es ZAUgt d«s Herbstes Ueb«rfluss,

Da« aar Ma Haopt die Kroa' •riaogea mvm.
Mtß Mir, iok MT ieh werde «icfea.

Vmt.

Hmma. Der Sie« M ntate, ich iweMe aUU,
MirM 41a KnaaMiatielit,
8ta HQti TOT ipataea SAailel eeio \

Ich zweifle nirht. der Sieg ist mein Sc 10 .1

Daranf Usst Vulkfln -iirh sebea, io tioer rsoiiea Gageod mit

beechaeiiea HOgelo. Nach eioiger Vrahlaral m»i Ttoae»
giebi ersieh ebenfalls zum Jupiter.

Sc. <1. Im VorsMi erwartet Mercur die Beecbiedeoea.

It Ifereart

Was deuclii dicli. sollt' ii-ti lu-ute siefMT
Mtrtmr. Ja, wann r> bri mir muchic liegen.

Allein ln ijenkc nur.

Wie Jupiter da* Weibervolk verehret.

Der ndcfatern Flora kindisch Wesea
Im beut tMtaiohl la aetaer Loit erleaan.

TielMdii, 4m «r Boeh ihr dea Prale lakeiiral,

WawiG«r6inr«tafraaa«nk!h Wtittn aprioM.

TMMeM, tai aoali Im Apfel-

Dar brihÜiBa Pamaaea
Heul leiae Loal kaaa «ahaaB.

Baceh. Zum minsten wird 4od
Mtrcmr. Hau m^e nicht.

Du weisfit, dasB aeiae Frau von glaltaa Wa
Naa Oaai et lioli ja IlfUeh acbeaaa,

Praaea.

(Se. IS.)

Caraa aü Gefolge gesellt sich la iliaaa ; «iaaa Tolkaa ; daraof

nera mit ihrem Zephyr nebst Anhang.

Da kaouaal dea «arUebta Paar.

Ha «aviM aral auf aadara flieg

Und Bichl pr gnm amUm
Ich glaabe Je, da radaet wahr,
Denn in gewfloschter Liebe itiegen

Ut mehr !< himmllieheK Vergnügen,

kt's noch nicht Zeit, das Url

Sieh doch nur in Geduld

(Sa. Id.)

angelaagt iet, gehl Mereor, oa dia M-
i; doch wirft er lovor oacli aiaaa BUek aof dia

dm.

FUm.
Mwt.

Soll^ iah IMar aiiia aaliflieap

W5r' ich sehr /«eifclhafl.

Die Schwarze nut< ich leiden.

Die Weisse steht mir an,

Die Dünne macht mir Freuden,

Der Dicken dient ein Mann;

Die Lenge lieas sich xihmea.

Die Kun' iit «aller Sali.

nral Ailaa:

Äria.

\ Mehle Miaf
Nato, ach aaia.

Erde, Luft und Himmel liebet.

Dem die ersten Küaae giebel

Oer verliebte SoaaeaaiMi«
Sollten holde: Da Cape.

Jrte.

Dir eaid'a allata,

Ihr holden Rosen-BIStter.

Dia Ihr da!« Reich der Götter

Mit Anmulh nehoMl aiB.

Ihr aetd's ellaia. (Sc. n.)

uad lenkt seine Rede sofort auf das Tageaereignise , welebee

von ihm mit lobhudelnder Banalität breit getretaa wird,

deawelhen abstrabirt der Götlervater dann sein

Dea BIOMoela Segen gibt den Scblu»,

Oor aia bla aa dar Sieraea Acbaea

M».

Jup.

Alte.

Jup.

8a tngt da* Heapt der I

ftaa Jahres Sieges-Krooea.

üad eoll hinfort Pomonen G«
Die fhichtbare Lui<;a sein.

Def Himmel lässl Poraonen

Die fruchtbare Luisa sein.

Und wie mit ihr Vertumnus lebt in Freudea,

Sa aeU alob Friadrteh aa Lolaaa

OWaharto alt Ar TattaiMaa hhl hl I

8a mB Mk Friadrteb ea Lalsea weidaa.

bt oaa In Streit Je glOckücher gesinnt
Wir alle sind vergnügt.

Wolan. M) las«! die ganze Schaar

Durch frohe Wunsche zeigen,

Wie sie vor dieeee bobe Peer

KT}
ran. \
Cum. f

Zepk. \

.1

a S. §
Daa BaMoa lalohar0—

(itwMvaaAnai

Verl

al.

a %.

t.

Was dieses Paar anbliekal.

Sei lauter UeberOaaa.
{Wird wieder gelaait.)

Ba mäsae »ie beschirmen

Das Himmels starke Baad.
(WifdiMaatt.)

üb.

(WM
.4riri

Grünet und blühet im Segen!

Wachset, »ortrelTlicbes I^ar,

Bis euch bereifetes Haar

Führet lu himmlischen Wegen.
Orünel und blühet im SaiMt
(Wird von allen das

SMPaaai
Maaa aie wSroiea

Kraft hat FHadrtsh

Digitized by Google
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»Mi Pomonen

I tausend Fruo

DiM wtrm F(wl«r* laltto Wort«, welefae er fSr di« BObn«

taif. Tm dM llir aiagiworMllM OewhniiBMaritfttlH« d«r

Zeit ermoobte er sich nicht za befreiea ; aber sein »prachlich-

musUulieobes Ttleal and die LeicbllKkeit , mil welcher er den
Stoff bahnen{;em&$.s gesuliete ,

biieli sirti ebenso fftUt, wie
di« Melodieotülle eeioec Geooesen Heiatuird Ketser.

iMgl.)

FOr Minner- und gemitckten Chtr mH OrchMter.

PlllibM. BiM diaoMlische

,
-»»..iVdior, luniMhlM Gbor aud

OMMcOfdiaater. Op. 11. FMÜv Dr. <7 JT. 1878.

Launig, B. W. Friltscb.

Wir wüesten nicht , da<is das — wie auf dem Titel be-

,1 «~ btreila < 171 erechieoeoe Werit biilaog erhebliche

,*) AllerdiDgibesituoiriraioe Legion «CO

dtrrfndtaSlHid«, §nmt Au^riw,
Weric «ine i«t, so ISaen. Bs bat etwas Predres, grosse Werito

fQr Hinoerchor cu eehreiben
, abgesehen davon , dass dieser

eeiner Natur nach auf i)i<> l.;inge leicht erraüJon uoii (iionnlon

werden Itann. Wer mcIi .iber den Coluaibus lum Vorwurf

iant, der ruus^ mcIi duf den Mjiiiifri lior ütülzcn, denn Wei-

ber haue CüluiubuK bBliatinilich nicht inilgenoinnien. Etwaige

Monotonie zu paralysiren, nimmt der Componiat den gemiaclt-

IM Cknr au Uülie, den er da ideetes Chor dreinl. Aabog

I am, dw dw tmmfUb» Bafllgen dea-

DMh ««a «r AbwwiMelang bietet,

lassen wir ihn gellen, aonat ist nicht zu lüugnen , dns« er ein

wenig verschleppt , namentlich tcheinl er uns einen) pr^ri^on

und effectvollen AbiichluM des Werke« im Wege lu stoben.

Der Componist tiebt seinen Text überhaupt etwas in die Lan^e,

durch prtciaere Fassung würde er mehr Wirliung erzielt haben.

Was dM Tal Mlbal beiriffl , so können wir ihn in Bezug auf

gerade für liein Meisterwerk halten ; aber

Für rarfehit bailan wir . daaa bei da« Ma-

la dMi Chor aDia Z«H M da. dar

I Salto. Wm daall lK«r an tMMig« Mordbraanar, wanigar

tm Leute, die schweren Herzen<i und weil sie glauben durch

das verzweifelle Mittel dem Untergänge entrinnen zu können,

zu Jlmij EntschlUM kommen, ihren Führer zu opfern Die

Wiederholung der mil >0 Göll, so dacht' ich nicht zu enden«
beginni^ndi n Scene halten wir fOr nichl gut »ngebracbl, weil

sie abscbwUcht. Doch entblll der Teil fuch Partie«, diä

Componisteo Gelegenheit zu Entfall ung seioM ~ ~

md diaa» O ihgairiieM hat ar niobt «nbaiMrttt

in dieaam Warte aia eise pocÜNh angelegte NaUir. Binar dar

gelaaganalao Chfli« isl aliaat dta Baobar bUnkao« ; aieht wa-

lad. iL

»Wir hiben laug geduldet«, anderer trefflicher Momeole nicht

;u gedenken. Dage^^en ger ith <ier Componist, wie schon ange-

deutet, bin und wieder zu sehr ins Breite; u. A. kttonle auch

mancher kleinere Orcheaterzwiicbensatz wegfallen, mancher

Magere gekürzt werden. An schlagenden, packenden Motiven

bat du Werk keinen OelMrUnaa , naaieoUicb nicht im ersten

HmU. Pia Onhatnqiirlla Mift^ gnhdahrtHa ; dar Cum-

instruroentirt er onndiaul «Iwaa voll nnd undarebsiebUg. Ton
den Orcheeterinstrumentaa maobt er ausgedehntesten Gebrauch

und zieht ausser den sündigen Blas- und Slreichin«trtimenten

noch heran : kleine Flöte, englisch Horn, Ba^sclarinetl«, Oon-

IrafagoU, B.is.stuba, Becken, grosse und kleine Trütnmel, Harfe,

nimmt auch drei Trompeten nnd drei Pauken in Aosprnob,

kurz das ganze Heer der Schlag-, Blas- und Saileaiaalnil

stelM aieh Iboi. An oad lir aWi i« aiahlai

nurwMtfaionha
erschwert wardM. AHaa In AllaaM dia Warft ttält dar i

Stellungen, die wir «« «aebaa ballaa,

werlb
,
und MSnnergesangvereine , welche die erforderliche«

Kräfte und .Mittel besitzen und Krauenslimmen sowie groMoa

Orchester heranzuziehen in der La^;e sind, sollten sich dessel-

ben annehmen. Einige Mühe dürfen »ie nicht scheuen , denn

im Fluge liisüi sichs nicht etostudiren ,
schon der bäuQg poly-

phonen Sobreibweise wegen oiobt. Sonst fSgan wir aar B»-
ruhignng hinzu, dassi

ialhaii

ir. W. Vetekaar. teht Pcatlflelc für die Orc^I 0|i ?r,^.

Zwei IMUi it i Jf. 187ft. Leipaig und \SiDi«rti)ur,

J. Bialor-BiodamMn.

Dar]
nenal dia aia biar tegibotoBao aabt OrgrtüBcfca sf

und nicht mit Unrecht , denn <ie tragen einen gewissen fe.>(t-

lichen Charakter. Sie sind in modern-gefülUgem Orgelstile ge-

schrielwn und entluUeii Li>.ne techniaohan SchwienKkeilen von

Bedeutung, deshalb steht nicht zu bezweifeln, das-s Urganisten,

welche nicht im Stande sind, selbst zu produciren, was für den

Haushalt nölbig ist, gern Gebrauch von ihnen machen werden.

Nur dürfte siohs empfehlen , sie homOopatblaeb zu genieaaen,

da si« in Fana und Inhalt

Man kann ria anab atoiain habaa nad aa

90 J^.

Lahlbach der TeaaeUkaast von iaiaa Andre. In gedrttnglar

Form neu herausgegeben von Bdnrlck ImkaL
S. und 4. Abtbeiluug: Lehre der NaohaluBIDIf,

daa Canons und der Fuge.

Ofiubaoh a. Jak. AimM. 4878.

jniWHl 1888. gr^t^ fr.8ur. (AlU vtar AMIai-

(Sehlaaa.)

Wann wir diaaa AasOMIehkait Mr die Uhra von da«

Waa M aia Lahn
iia nicht In die wirkHeha Maadiga EbmI

«InfBhrtt Namantliob muss der eigenilicba Contrapnnkt ein

solches Ziel niemals aus dem .\uge verlieren r).iriii waren die

allen, d. b. die vor ein- bis zweihundert Jahren lebrcndtm

Meister praktisch, und hierin bat ihre Methode bei allen >on'-ii-

gaa mägala oiaen ao groaaaa Warth. Wann dar contrapunk-

uiyiii^LLi Google
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BiofahniDg in dl« gadtac*B>iM Wok« d«r Kaut, m b>t er

damit Mine Dnenlbchrihsbksil damonalrirt in einer Welse, d«M
es den eingewuriellen Vortirlheilen bald unriii)i;ln Ii sein wird,

weiter zu wuchern. Nun lieKl aber liier bi-i dem (^ai>un mil

GrandbeM eine solche Kunsi vor. .mf welrhe iler Lehrer Kiick-

sicbl nebmeo, ja di« «r dem Scbüler aU eio begehrenswertbes

bOcbatM Ziel bioalellen moss. Dies ist das vocale Knnst- oder

In ^itnimiinm jd iwtittMwht Sbn des

I Iba auf daa Wafan dar Natur gahndea ra
diis Duelt ist daher aU seioR (>if{pnlliche licim.ith anzasebea.

la den genanaton Kammerduetlen aus (icr ^ro!<^n Zeit des

Kuiislgesaoiie^ rirulcn •i- twar auch \ieir;i<'h fugirte Behand-

lung , aber die canouiüche Weu>e giebt doch den Auaecblag,

bildet die Grundlage. Hier muss die Lehre eiasetzen, um dem
Schfilar fracblreicben Stoff su bieten . Weil der Grundbaaa

Jeimr Duette nicbt lediglicb als dritte StimoM, soodem vielmebr

all raadanaal der Man barmoatwhaa BagläilMg n liaiiMfa-

mm, m toapft diaaas Kapiul aa dl< Hanpoaia Prtaigia dar

iraberen Abtbeitungeo und führt aia Jatst aiUffMlM weiter.

Bs bedarf nur einer kurzen Binweisang hiaraaf, um erfcennen

zu laasen, dass in der genannten Kunstweise ein überaus (cünsti-

ger LehriitofT vorliegt, den sich daher niemand ealgehcu lassen

darf.

Die Musikboispiele . welche die canonischen Lebrsllze des

Verfassers voranüchaulicbeD, sind durchweg klar, einfach und

fir iMtia in aeiOMB gnaaodaa kttoatleriaobao Na-

ielMra täUtt, wtMlb mtk &» OaMunaa «iaer

I Chromattk Ar Uid nMit vtnkaadaB «atM. Die

I Bedentung der Dialonik fDr den Conlraponkt iat Ihm
nicht aufgegangen, ahrr sein miisilka!i<ches Denken wur-

lalt noch ganz und gar in dem di.ilonwrhen Gebiete. Andr^

war al&o in dieser Hinsicht eine contrapunktische Natur. Sein

Lehrbuch zeigt es an vielen Stelleu. Wir können uns nicbt

versagen, hiervon nachstehendes Beispiel anzuführen.

Im Kapitel von dam Doppal-Caaon ttbrt sr S. SO fort : Ds
\ sBwai Sabijael* arthallaa nü» «aleba aiob von ain-

«tnaa aof efaen Teneo- nad Saslaagaag gegrfladelaa viwMim-
migen einfachen Cinons zur Bildung eines vierstimmigen Doppel-

Canons aUo auch zweier Subjecle) vereuobl werden.

Entwurf.

E3=

i
I

«1 J \

-l

fVtT^-

4i —

-

Wenn dieser Satz dahin abKP'inderl wird , dass der Bass

und Discaut um einige TakUchlüge spller und dabei auf nach-

ilebeode Art in etwas veründert eintreten, so zeichnei --ich ihr

BnaoAbrigor Gang gagen da« frflbaraa ao aabr aus, dam ntan

••1.

j: - .. ]——

_

=(!d

kr -
1

-

-=

—

f—•ja r f r—

^

7 r r-

Anfang.

Man kann nun auch noch die im .5. Takte des Tenors ein-

tretende tran.sponirte Wiederholung seines Subjectes auf na

atahaod notirla Art «wiadan, oad Uardarata

aakaaadiehaiMtea,«

i 1MM, w
7 Tafctae bwlekMdaa SoibjaM aiaelialiH ; aof

'

Weise man dann auch die Tonfolge des Bas^s (•

des zweiten Subjecteü; umändern kann, i. B.

m
^1 n ' r"

^ r
1

=t=r-

> j r ^

r i
1
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II r f.

f=r=f=f=*=!

rj

—

\
1 -f f fpf^Tti-

iTlf-f-P 1.

Anteag.

1 j 1 f 'IT

-g-j-M^—Hl"

Bodlicb kann rxuin auch vor»t«hendem Satze noch dadurch

«la bedeutenderes Aussehen geben, dass man ibo in Nolflii toa

•Mb «iiMMd M Unser Oraer nolirt, and bieriMi tur genng-
«vltarM Ttrirfidaat dar hinnliii TerMofortMbreiiua« des

Imm mi IWnaW «Im 4wiil|gah«nda Note Mnachiabt, imd
MB iniJileh «IBM kanm Tut oolarlecan tu kftnoan, dto im-
blla erfordariicben Abladerungen ia d«r nalriwbw Abtaut
btUtt flubjecte vorainnt, i. B.

•i|p*l-C«n«B.

1 .JM— ( j j- 1

E-l*i • $on.

JTy - n" - » • - - «o«, » - Ut

- 1» - / -

Ä_
- Iti - ttm. M»

^
IIj T r 1

fir r
'^1

fi'» e - If -

ff
/2

—

- ri •• # • - 1« - 1 -

1 - U - i-tm, t

Apfand-

»•U - i - *on. E
IS. 80—81.^ Das ist nun ein btehsl unscheinbares Beispiel,

welche-. -1111(11-1 arif.inut und uns schniiweise inamer liefer in

die Tongesuliun« tMin-infübrl. Auch der Weg von dem ein-

fachen Skelett .'iK Arif.iuj; und dem Allabreve-Beiüpltl mit uotcr-

g»|«gtm Worten aU ScUuw M d«r §tuM nnlärttcb«, ao T«rk«brl

odtr liMilmitwaiili tr aaf ita wrtw Wek «Mb mcbibiai

msK. Denn die ronlrapunlliwiie Vocilconiposilion bildet sich

.111-. fini'iii siilc-lu'n «i.rili.jsen Totischema ; erst Jjnn, wenn «ie

dieses vermag, erhält sie die rechte (ieschmeidigkeit und Aus-
dnickswrit«. Ea wird iwar gewöhnlich aU abschreckendes

Beitpiel erttbll, daw lU* «Um kirchlichea Contrapunkliaien

ihre GMUllllicilw tUMl Mtworfen und spitter die Worte
ttDlMteiett bttMo — tter Mr dar Onvantamd kam aakhi»
takMXKtßn, dosD dea abünel» flahao» iai brf iUerHarik, dto

wirklich contraponktisch sein will , zunächst die Hauptsache.

Sache des Meislers im sinnvollen Ausdruck ist es dann , die-

jcninen bcdeutr.ncnfri Accenle an/i ljriuKpn
, welch« dem (ge-

wühlten Texte cnlvprectieii. Dass ein solches Verfahren mchl
auf Su»serlichi>- Ankleben hinauslSufl, sondern wirklich die

innere Bildung der Töne betrim , hierfür iSsst sich die gaoM
Xltera KMiaomasik als Beleg anführen. Zeugnisse deraelbea

An, •ur OMb viel eindriaglicbera. aodat aH« bat Omdal üi

HOIto mi rate. (Haa fwiMab* Uatttar dM Antat Sbar
Drio'a T« Dwn tan wrif labrgMg» dtar taUiMt-) Waa
nun bei Aiidr6 In oblgaa Beispiel , snetAeiiiead gini turmloa

und ohne Kenntnis« der eigentlichen Trngweilc
. dargelegt ist,

das wird mau Lei Marx, Lobe und sou<ti)(eii dickbiuidiKeii mo-
dernen Theoretikern vergeblich suchen . denn sie sind s.immt-

lich zu blasirt, als dass sie die Tune von .Seiten ihrer baod-

werksartigen Bebsodlung beobachten sollten. Eine derartige

Dnbefangettheit ist es eben, welche dem Lebrbuche roo AndrA
Ueibeoden Werth «erMht. Datselbe gilt von seineo Zeitge-

noesen CberoMiit, daaaa« aCimMa daa GoalfaptMklas abaaliiUa

voll ist von JewNi ••«hiaraaa Mpaieblaa, aa ^wlabaa on-
sere igeistreichen« Ibaaialihar lo tttar OBwtaabail ataaula

kommen werden.

Der Abschnitt über den Canon wird mit folgenden Worten
beendet. »Scblussberoerkung. Wenn der Lernende in den

Staad gesetzt ist, nicht «Hein die Gnindlage aller Arten von

Canons, sondern auch deren verschiedenartige Einrichtung und
Notirung einzusehen , und nach Anleitung der mitgetbeiltea

VoraebfUtoa oad daraaf B«i«c bebeadea Baiipta «to aaibal

vertaigaa la Moaia, ao badarf aa lalaataalia «ar atai aoob
nodi daa t0m Gaaabaaaoka, daalt dia laik daa Oaaai
niehl lar Maaiea ISaalaM barabahdta, aaadara aa redtfaa

Orte angow.ui It rum Schmuck seiner zwei- oder mehrstimmi-

gen Conjpusiiionen diene.« :S. 87.) Sicherlich ist der Geschmack

ein noeotbetiriicliL-s liei|uiMt, um die erlernten Kunsu: richtig

und wirksam anzuwenden. Abgr wie ist dieser lieschmack za
erlangen t Hier Usst die Lehre eine Lücke, die auszufüllen In-

des« ihre Pflicht wire. Der sei. Man pflegte bei solchen Ge-
legenheiten auf seine sMoeikwIaaeaachall« zu «erweiian, dia

bekMHiilieb ntaala araablaaaa nad aasar Btoata •aaebriabaa

ut ; abar nii daiarllfaa BalbaMwa AÜyalabataaB in hfar

aicbia zu erreichen, sie befördern nur den Dünkel und IrafliaB

das technische Wissen sos. Der Geschmack ist zwar eine all-

gemeine Eigeoschafl, doch in der Anwendung auf den einzelnen

Fall ist er bestimmten sachlichen Bedingungen unterworfen.

Hieraus gulU hervor, dam der Oeschmacli
,

soweil er sich auf

dieses Einzelne bezieht , gelehrt , also auch erlernt werden
kann. Worin besieht denn nun die gescbmackTolle Anwendung
canooiscb - oonMipnakllaetaar KOaslat IMe variuadeaea T««-
werke seigaaaaaaa. AltdIawaMaaalaadar BHok d«| SoU-
ieia ulenkt waidaa. Blandl kaaMMa wir «iadar aa daaa,

was Mbaa eariMa bartbrt warda«
Den Abschnitt über die Fuge übergeben wir, werden

aber gelegentlich darauf zurückkommen. Der Ausdruck ii^t mit-

unter in ,111/111 iii.:i- Si. li,ictjlclsjl/>' gekleidi.'l, w.is eiiKT luirbtea

Verstündliclikcil hmdoriich ist. Aber mau möge sich hierdurch

nicht abhalten lassen, ein Buch zu gebrauchen, weisse ladaa
aimitobnaa (abdrt, die wir ia diasem Facha huiMia.

uiyui<-CLi üy
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Wrehiior.

HiMT T«rii«ym Breitkopf k U&rM I

Horn-Sohule.
S£6tl&ode poni* le Oor

(limpta 00 eüMOMlqiM)

H. Ming.
Mtt a TWUn AbbUdont«.

Pr«U ItjrWJf.
»AlIcemelDe Moiilulitcbe Zeiluo«« 4tt7S Nr. M : iKIn TOrttg-

UabM Wark, ««IcbM »ich )n d«o b«ti«ff*itdMi KniMa bald wriMm-

T«riag von i. Ifrter-BIHvniua in Lein^in timi Wint«rtliar.

JotifMineat Sralmiflk

Ma. 4.

- 1.

- t.

- 4.

• .

» 8.

• 7.

• t.

- •.

- 4«.

• 4<.

- 4t.

- It.

- 44.

- 4S.

• 4t.
- n.

4S.

4 t.

14.

«Wie biit du, toelD« KoniKln, tlun-h Mufle GOle wonnevoll !•

(Op. II. No. »: . . , . . . Pr jl i —

.

Kln SonnetI .Ach kern nl k- Ii, tJirmli> vemteüMfn sio« Op. U.
Nü * . Pr. 4 50.

Dte MalDichl: •Waoo der »übero« Uoad durcb di« Gmlrtucb«
blinkto (Ol*. 4t. Ha. I) fr.^i. I«.

SttadelMD: «Oal Maehl, |al NaeM, aata tiabaiar Bebatai

(Op.l4.Ifo. 7) Pr. Un 5«

ea awiftr Lieb«: »IHnM» «to 4mM Io Wald und m
Feld!« (Op. 41. No 4) Pr Jft ^

•Sind esSchmerxen, »lad aa RWlia*^ tW <ien .U;i|i;cli>nt>-R(>-

manten ;0p. Sl No. I) fr. Jl i. —

.

Rohe, SüHlir'hchi'n, im Sebatlaa«, aus dtn Mi-g^-lom^-Ro-

maoian [Op. II. No. •! Fr. Jl t. —

.

Aal Um m»t «Mawr Maul , MaM Wagaa« (0» It.

1} •••*•••••»•• 9f» *«

A> «ilM da daa Armen dleh gaUdlg erbamea?' aiu dea
Mafeloae-KoaMosaB (Op. II. No. S) . . . Pr 4. so.

•MuM e« rin« TrennoDg geben«, aus den Maeelonc-RotnBniün

(Op. II. No 1» Pr < '.0.

•Wie froh und (rlich mein Sinn sieb heb»», aus Jen Mnne-
lOBa-HomanieD (Op Ii. No 4 4j Pr 1 —

.

•O komaM, boldaSonaMmaebU [Op. tt. No. 4) Pr. • S«.

•amada: 4<alaa,«adMiniahtia«a8ima(0p.M. Mo.t.)
Pr. jrt.—

.

>DalD blaaaa Aaga ball lo •IUI' (Op. St. No. t) Pr. .jr 4 . It.

>W«OD da aar sawellea ItcbelaU |0p. S7. No. t) Pr. 4 ii.

leb tat dlrUMMfa(M. »1. Mo. I
' Pr. <

.

Mk ata alMaa iMMa [Op. 57. no.

Pr. uT 4

DieSprod« : >Icbnbaa<a•T1^rta(0^ N. No. 11 Pr. uT <

Sohwamatb: •Mir IM ae «ab oiva Bora« (Op. Ii. No
Pr. Ul 4.

Afaaa: 4laaaDtallwi«M!ba*ll«arbaHOp.s».No.t)Pr.,jr 4.

gaDdmaaaebaa: »Dia Bltoialala ilaaehlafMN (Velbaktadar-

ilod) . fr. .jr4.ta.

M.
«.;

11.

5*.

10.

10.

1***1 Neue Musikalien.
YerUg von Breitkopf KArteL fe» Ltipiig.

Bcottoraa, L. raa, Op. 71. taMlIira ffa. t aar Ofar •CMaort«
(IldalM. Arraagement fUr twel PlaiK>(or4e lo acht Binden von

A.O.iltt«r. ur 4 71.

Op. laxtatt für 1 Vlollaaa. BnMeba, Voall. v. t aMipla
Homer. Als Trio (Ur PHe.. Viola (OUrVMlM) «. VMI.

'

von Ernst Naamaaa. .dFt. —

.

Broasart, lafabatf fi% 0^ It.

Pfle. .* 1. —

.

«•mhata,F.,Op.T.
IIb- üaaDaretor aad Onhaalar. QpihialafiltoBMat Uli.

Mmm^B., Op. tt. ftl
"liaiätliiäilit ^t-M.

Kuu«, Carl, Dp s. Tethaliclie Stadlea für daa I

DltÜeren Slufe de« Clavtertpiela. .Jf 1. 7(.

Uatefcnla.
Sliotme mit Pfla.

No 117. Jadaaaabn, S., Der MOllarborseb. •DerKthlbaeb raaacbt,

da« Mtthir«) k'-I'U an« Op. M. No. I. Jt —. i«.

endeUMha Bartkaidf, F., SwUf Uadar tkta Waita. pur Voall.

niil [Ir^lelluDg de* Pfte. bearbellel von 0. Fllienhagen.
Heft I No 1—8 .M 3 50 Hefl Ii No. 7—4t. .dl I.

Moiart, W. A., anartett« r.ir i \iniiiu'h. Viota a. Vaall.

das Pfte. lu vier Haoden von trnii NauoiaaB.
Ma^lSdtr.«« t.u. Ne.ioaaa.itft.—.
ItlittH Mr Bora, Vlollna, t T

Rani und Pfle. von H. Kl lag. Jl t. —

.

PMhttar. WUbel» Maria, O^tt. MkBMiVi
Studie rilr l'flf Jl i, .(>

Bcbarwrnka, Philipp, 3i la baitar Reihe. Socb.« Vortragi»-

suifite r. d«ü Pfiv. /um (U'brauch f Sebttler der iniUlaraa S4of«a.
Hefl I. Menuett, Bagalelle, Maiark*,llNaHMIa. «Ct.—1.

Haft II. Scfaano, Stade. ..dt 1 —

.

,t.»iittlt<hwttiittaPtMUtpiatii
irtiiwjrii.—. OieliitlHiiiMant «t «t. tt.

Chepiü't Werk«.
Krititcb darakfattkaaa flaataatMifftbc

«•—IS. I»—44. Op. 47.Band III. lunkai f das PianofoHe. No.
14. 1». II, «I, 31). J6. 81. Jf 5. IS

Baad X. TantUadiae Werke für das pianoforte. No. 4—7. 4«.

Q^. It. It. tS. 1«. 41. 48 4». 57. 60 Jt «. ~u

Band III. luirfcu.
Op 47 No. «0-llj Bdur, E moll, Asdur. \ moll Jl —. 99.

Op 14 iNo. 44—47) G moll, Cdar, Asdur, Bmoll. uT — . t«.

Op. SO iNo. 4»—14) Cmoll. H OMil. Deadur, CUmoll. a —. t«.
Dp. II (No. tt—») Glamoll, Odur, Cdar, Hmoll. 1. 1,
Op «4 (No. t«—t») daatoll, BbmU, Hdar, Aadar. JT—. tt.
Op 58 No la— IS) Hdur, Cdtir, Caall. «#4. t.

Op 81 No. 3V— 411 Hdar, FnMif, ClOMlI. tt.
Baad X. Terithiedeie Werke.

Mo. 4. BnllnnU- Variationen. Op. It. BdtT. «ff—. tt.
- I. Bolero. Op (». Cdur Jt^.*9.
• t. Bmaa Impromptu. Op. t*. Aadar. Jt—.H,
- 4. ZaroHaa Imprompia. Op. II. Pladar. uT—. tt.
- e. Concart-Allogro. Op. 41. Adnr. 4. it.
- 7. Pbaolaala. Op. 4t. FotoU. Jli. t.

- f. Barea4iaa. Oo. n. Oaador. Jl—. 41.
• It. MWNlIa. Op. tt. Pladar. «dr—w n.

Mozart's Werke.
Iritisrh dorehiretehen'* 4ii'i*ani m iiiu-,|;tbf.

H «• 1-1omi II »« jjf f
1 7 >o

.

SerioXVU. PUaafarte-aiiBUtt, tiarUtt« um Trioi. No. 4—Ii.

IMaa. Partitur und .Stimmeo. I Binde Ji <^ r.

fiM>ri<-'iiiiu«(fnl><>. — Stimmen.
SaitoV. IfNlL No *>* Hon Juan Oper in 1 Acloa. ,#11. It.

X^lxui«UMt«flCmt>«.
Sari« XVII.

Stlmatao.
No 4. Bdor .dr t. tt. MO. «. Daall Jl 1. Sl. No. 4. Gdar
Jl t. U. Mo. 7. lato «tft. tt. Ho. •. Bdur 1. 71.

Mo. t. Ito.dr 1. n. Mo. It. Cto^df t lt. Mo. II. Odbr
uri.M.

Volksausgabe Breitkopf A HlrM.
45. BeethoreB, Ualoere Iticke für das Pfle « lo.

II. TloliB-leaatea f. PfiP. u.Vcell ubertragen. 1 Bde. Jl i —.
44«. Baydn, Jo«., ItknuMm. CiavierBaHog mit Teil. .dT t. «a.
tt. UrtitB«, OtatralltaMmaa davlanoani akM Tut.

.dr». —

.

11t. InMittka, ItoiMpHl
vtarBlndeo. uV4. —

.

Mt. MoBort, ngara'! laakHlt Clatlnattwn m»TnL —

^

t4f. riaaofertii.Muik, Otlt. WA Mint,
Baad UL «dT l. —

.

Verieear : J. Hieter-BiedonDaim in Loipcig oihI Winlerürar. —
Hl. —

von Breitkopr d Birtol in Leiptift.
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Musikalische Zeitung.
VeiMtwardidMr BedMieiir: FHedrioh Ckq^BMtor.

Leipzig, 20. Angnst 1879. Nr. 34. XIY. Jahrgang.

laktll: Owcbtehta d«r Haa^rgar Opar v<mb

Ihram VtrballalM in dM NiUirUMim.
KuMcKt bit Ma Teda SeboU's. |IW»—I7n.) (Scblua.) — Dia InalniMMa ta

VwMtekniM dac Wark« mad PaMIcaUeaaa vm Or. Sovlodro Mobiw TigiM«,
Ui CilDBlto. -> A. W«b«r ator Dr.TiVBra'« iadüab« I

Opor Ton Abging«
SMtoieliotfs. a^M—17W.)

(SeUMS.)

D«r künigHolw Mnt
idtAeM. n~

I7M. M IL. Tor*
«4 Artaa. <• to dtr

8«bUfar<«ek«rnM)lMdi8lliulk, abdr id«r Vm(« M
•lebt bekannt« sagt Mattheson (Patriot S. <85i. Ein erbUrrn-

llebaa, abacbeulich lelcbuinniKt<s Machwerk. OMterTexl, desaeo

Stoff der d;ini>rh(-ri Geschieht« cntaomioM M, (iMll n 4m
nllarscbJecbtestea Uamburgar Siücken.

•Aalt. l(VOT«Mdl«i«M. n Altan, «l«4«-taad«i«pb«.

Dar Text ist zwar Dich1 Sa gemein, wie der vorige, aber

ein laeraa Nicht«. Richey und Mallhesua schrieben Schieler-

deckar di« Composilion zu ; Haupach, ein Schüler von Bronner,

bariehtigte diesen Irrlhum und nahm die Composilion Hir seinen

LabnDeisler in Aospmcb. Durch aofgefundene Partitur und
iMbsang wurde MattheMn dann eriniMrt, daaa er aogar lalber

I davon in Muaik gebracht hatte— Ohne Zweifel Stücke

>Pwt der aeairtpenra Laetae ww, die MiHbwaa

L'Barope galante. Ballet

ebne einen Text oder sonstige Angaben darüber beitubringen.

Es dOrlte in mehr (»It-r minder (reuer Nachahmung d*.« .i'Ju--

kanate fraudaiicbe Ballet (ewaeen aein , welebea damals von

Oaa Todt da« Qnmm fam: Und Da« MUiwhipe
Abaterfoeo des Hoch-Edlen, Hodi-WeiseD und Hoca-
GelabrtCD Herrn Gerhard Srhotton , J 1'. I. Tncl

Hoch-Verdicnicn Reiths- und I.aiid-lli'rrn der Stadt

Hamburg, Bckisüflc mit difs<'r TrHiicr-Musir das

von Ibm gesliflele und in die 30 Jahr unterbalteoe

OpaiB-llMainuD in Baab«|^ (47M.) sbi.

«aa etwa twaaaig Ariea aad
»llaaeb dMMala aad Braa-

aer aad Mailbeeoa la Harik mMm. Mchey oeaot Po«<ei

and Eeiier ab die Aolorea ond daatol damil wenigsten« die-

jenigen ricblig an , welche die Autoren duscr the.atr;tti<irhen

KlageMer bttten aein soUee. Wir können jetzt nicht atahr er-

gen, der &le vor allen zu einer Unten Kundgebung varaalaaaen

aioaate. Abermals clo Bew ei« , dass in Hamburg am fNhIW
Orte niemals die recblea Mlnner beiaammee waren.

Die Vorstelloaf , In dMill|M Saaa ab gerwwla la k»*

»ndiaialpalli

Pir(?ar]lha

JtpoUo.

iiiirlliHe, an betdM
dir SyUanas, all

i4r<a.

tage doch, was liebt dich anT

Holde Npapbe, Kraa' der £rdaa.

Sage, was dir feblen kaoot

Werlbe Perle dieaes LandM,
Zierde des schiff-reirhen Slraodeai

Horn von allem Ueber(lu<s;

Der, was Ost und Westen hetzet,

Ja, ia jener Welt sich reget,

table Sdiltte tinaao nuiaa,

I dir alehl«* MI« kiM : —

>

Mb, WH lAl dMtt aaY

Aria.

MeiiK' Gelreuen sind dir ergeben,

I>elnea Gelehrten weichet Athen ;

Wann »ich die Künste bei dir erbeben,

Bleibet Corynihus aelbeleo aiebl i

Loyer eekaOetta dir:

drfa.

Meine nH Reitditbnm geschwingarte Welteo
Tragen der ganzen Welt SchSrze zu dir

Wann sich die Fluten mit Kreusnelen schwallaai

Füllt sich dein Hafen mit ..lli r t Zierl

Und deine Augen, die Tbrinen gebkrea,

Jrtm.

Da dardh die paae Weh
Mv Mita und Donner knallet I

Da Weltchlands Lust xernilt,

,

Dia Mordtrompele scbaUet,

Wo vor die Laote klang
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Albint m,i lIj sich in Süd' uod Norte
Mtm Alf«- B9Üon» böreo Itert.

Cod «oller Kriag aad MofdM
In die Ponanen bllM, —

Ib dir dennoch so Fried' als Last

llil hüMcr Anmutll tpieiel

:

Wi« liommi es, daM sich deine Brust

Mil bobieo Seufcem kühlet?

Stört meine treue TbrlMn nicht —
Nsefa Ihr kommt Syfvan an die Reihe

:

Apollo! leg ilie frohen Saiten nieder,

Und spiel' biorür nur bleiche Leichoa-I

AlbiMt lue das Meer

N«r MiM Fiat uu^dw
E» ww4m
INrWMM
D«r ir*at« Paa itttodll

An.:i.

Brechet, ihr iiimmell erschüllre dich, Erde:

Decket, ihr Grüber der Webnutb, ach decket

Dia bebaoda Gaiatar, dia Torna anahiMkatt

Otnu.

TafiOlabai, Tarwahet,

Daaa aflea snm vorigan Uompen doch werde

:

Brechet, ihr Uimmel ! erschiittrp dich, Errie'

bdhMflbarapaaalanVorsiellungaowankA sodena dieTugeodea

Hst Pan da» Oplerdienst baaKlIat

Dad ato fewdhlaa Faa'r dai

So hit nni SaÜBan aieh Andaalit aadi giaillat,

Dia Andacht, die die See! mil Gelte seihat verbindl.

Dann, wie das ew'ite Feu'r auf Pan's Alllrao brannte.

So Kliihte stets sein Hen, 6m I

Syltan (aiart aaina Staalawaiabait

:

«if^s
Das« sie als Vater ihn daO Totorltadt

Cod dar Chor bekräfligt wieder

:

Dow SdItta «Itaaar Stadl,

Drauf sie sich pelchoet hat,

Boote wird zu Grab getraKCuT

Ja. ach ja, wir müssen klagen I

Schölt war keine autbnnaaoda la^deoscbafllicha Nator, sondern

ain ruhiger Mana, dor donh holde FreundUohkeit« maache
I luMi or iSardlogs bei

tafUwfSM
bat doa

IWI

Kennt' Pan die Zwpilr.K iil schlichlOD

Und zwischen Göttern richten;

So bat der Selige durch seine I

StraiU

Utairaiir

Ckorui.

Ariii.

Solln wir dann nicht .schmcrzhcli klagen,

Das« die Sanflitiuth ohne Gleichen

Semml der abgestorboeo Leichen

Beule wird su Grab getragen t

Ja, aeb Ja, wir i

Ach I schweiget docb mH euren Plagen
;

Mein KoBBor Obantaitt laBeiaaa Klagaa t

Bat Paa dia (

Dnb doreh aio wBonbowaa Weik
Den Göltern Selbsten Lust zu macheu

:

So folgt gewiss der Sel'ge ihm drin nach.

Es war ja die .Mlimi sein »tetes Augenmerk,
Die Muüeo se\i\p Lii>i für die er m wachen.

Hat Bichl die edlo ll.iiiii .tis ii' iR- Hju^ jiegründctt

Hai Dicht sein hoher Geist da;« ganze Werk geslift,

Das nunmehr seinen Tod schier an der Schwelle Andel

Und fUrobM, daas aaniobt ate aabaeiaa Wetter triflk.

War wfll daw aabMo OoM lebt MnoriiMh mmm,
Do« OÜaO 9mf für edel nicht OrtOMMOt

Aria.

Die Music ist des Himmels Kind,

Oioi

Dodd«
Der die Music nicht will preisen.

Wann de.s Himmels Rad sich drehet

Dod in seinen Zirkel gehi i.

Folgt den Küderu überall

Em bezaubernd Wiederball.

Die Music ist dea Hiauneia Kiod:

Doa aBao hat fliai, lltart Ap
and im Banao dar Haoaehen ein unTerwaalicItes Denkmal ge-
gründet, ^aia liebreleh Re((imenU, sein anfrichliges Gemütb,

Beim Cnglürk unverzagt, und lierihaft in Gefahr,

Vertraglich bei dem Volk, klug und veracbmitxt im Batb,

da Capo.

was dar voUMbwaiflge
TM lor GharibaiMk daa merkwürdigen HaoMO beibringi.

Hierauf wendet der Po«l sich zum Schlüsse, der trotz des He-

licoa ein ganz christlicher wird ; und mit welcher Scbicklicb-

keit solches gi'MMiii-hl, .TMfhl in.:in (.laraus,dai

ist, welcher im Kircbeolteder-Ton singt:

OlMre müde Glieder müssen

Endlich zwar ins Grabes Nacht

Sein gebracht.

Und den blossen Sarg beküssen

:

.\ber dieses ist es nicht,

Wu den Menschen ganz zerbiiebt

:

Dann wir höre«,

Waaa «irlabiaa.

II daa Laibo bat.

Noeb daa Grabea dsokle Bühle

Auch des Geislos Kerker sei.

Nachdem die Andern diesen Gedanken noch in weiteren bibU»
sehen BUdem aotfiflUllt bobM, MlOt 8|l«aB orit OlBir Alto

irte.

Das minste* frisst das Grab.

Die Perle leget nur die Schaalen ab.

Die Scel will» Paradies erheben :

Die Tugend bleibt der Nachwelt kimd.

Sein Nam musa in deo Kindern

Sota R ab n ia aller Btttiar «uod.

•) D.I.
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Br HM itMi «M-M, «H tai dl» Iri« fü>

:

Dm OriMle friM>t du Onb.
Aria.

Babl dann wol, «ntMelte Knochen t

D«d dii Erde Mi euch leicht

!

m *m di«M Zeit «nlweicbt,

IM dl« Wah wird §taM MrbroetoMi —
Hallt dMB md, «nlwiilte iMMbea t

Dm war Scbott'ü Todlaofeier io Mlaem TbMMr. Eid Drang

wahrer Empflodung i»t ia dem Texte noftttaabar; aber die

M* DollWilMit war Mdw m «hm, d«M m «w Mhww Olit.

tä im Watt holpritw apnato, Mumodw MMar od der

VMaea«nn« dee UeidoieebaD and CMMlIakM aoob «Im Spur

«« DatärlidMr AenManing wabrioaahnf.

40t. MtMülMMdblarydfat» «teOiplMMMlirTkeU.
j|7|ll.)^WW., ABtaw « iwwdlMiWi, WAfta, «•!

Orpheus ander UmII. (IfM.) M ., IM«. T tir-

weadlungen. II Arien. <1 Hl derfcoutHiapb» .

Eine bereits '.illiTo Arbeil \'>ii Uri-ssand und Koisi r,

Wekbe unter dem Tilel «Die vi'r»;iiiili lle l.eypr des Orplieu-su

ale der Schwanenge»ang dvs firautiM iiwr ^ri iVii-im i<>99 am

dortigen Hofe zur Aufführung ktm und whon in den J«hr-

bScbem fQr mu8. Wis.«. I, li6—16t beschrieben ist.

AI« Seboti «Urb, war Breasaiid, d«r «o OMiMha« BUlak für

•«ton««t«r0«ll«iBrthalto, aeliM lodi, nd FMal b««to der

OpernbQbne raM fH«|t, gtac anek bald vm Um«i. Die

TblUgkeit dieeer drei MmMr war Jattt »8HI* «bg««elilo««en.

Befähigte Nachfolger, die ihr Werk fortsetzen konnten, hinter-

lics« keiner von ihnen. Der bt'dcuUingsvolle, Untergang wei»-

ngendc Ruf ile^ Allorlhtims -.Olt grnsM- Piiii li-t loill' i wurde

daher beim Abstarben ScboU's nicla gaat mit Unrecht «oge-

Die lüBtruiaent« in ihrem Verbaitniae in den

)

Wl« die Natur allen Künsten das Material liefert , .^o mag
das Genie des Menschen den Gesang der Vögel , das

Murni«!ln der Wollt tj . das Rauschen des Windes und andere

Töne der Nalur .iJs M.iicrijlicn verarbeitcl und Instrumente lu

ihrer Nschahniuiii; crfuTiilcn haben, um auf (ihr und See!«' i'in-

luwirken , Wonne zu verbreiten oder Lcidonikliaften zu enl-

sünden.

Biaifa Forseber haben sogar in des rohen Natnrlaatea eine

knalBiMkM ArtieabHoa aoldeekt. Heim nnd Broda haben

«in Waldstram Ober GranilblOoka mit donnaradaB flsiiiMM
Uounleraianl , da und dort eine Tanne entwurselnd nnd sie

mit sich in di'n .\bgrijnd rei-.-l. <rlireibl Professor Brude —
wenn aus den ewvtien Lisfeldi-rn cm Klu.s!i sich cnlwickelt, der

Sl.iiitit'iid in iIl>j Tiefe nilll . daton s;igeD uns die lyrischen

Dich(er kein Wort ; da ist keine Nymphe, welche mit rühren-

den TSoeo unter Herz ergreift. Freilich sind die WasserfSlle

proaaiscber nnd ainfubar in ibrar owailialiaobea Auabildting

nd die Harren Fhysikar, w«lebe dl« Tte« d«n«lb«n faelga

Aooord gebdrige F, welches eigentlich des Basses Gnindgewalt

darstellt. Wie beim Uulen der Kirchlbormglocken diejenigen

dfs liijrhslrn und des nicderslcu T(piis dem Ohre sich am be-

merlilichslen machen, so hört man beim Wa.^serfaü das liefe P
besonders stark. Es schwillt an in seiner Kraft mit der zuneh-

menden stürzenden Wassermasse und deckt dann häufig den

Dreiklang io seiner Reinheit , so dass dieser mehr wie ein

GertOsch arttot. Dieses P ist ein tiefer,

JiMehar tBi«nil«r Ton, und dar i

Bergwand«««rwril—l d«e«<h«e «ahoa laai«,ä
ecke umgebt , waleba fbm den «ilubaedaa Wa
birgt. Uebrigens wiederholen sich diese vier Töoe bei allen

rauschenden Wansem , bei bedeutenden Wassernilen sogar in

vi.|..('hi.'ilene'n üclaven ,
bei kleineren Wassern klingen diese

Tütie finn oder iwei Oclaxen hoher; man sucht vergebeas

einen anderen Ton. Hängt dieser Dreiklang des Wa.s.<>en< von

seiner Zusammensetzung oder seinem speciflscben üewicht abt

Onrauf muss die Fhysik Antwort zu geben venndgeo. Solito

•le BolMingnr oder salba» «ie Cbor «m Ofer «inaa alarii i

•ahMid«« W««Nn «Ia IM äefM «dl«* ie

Toeart «b Ie C-*n>, «• «ird» «aMb Ii «t|« 1

den Wa««ar aaliM nad OBwUlkflTlIA wBrda da« LM ie die

Tonart des Waasers einlenken.**)

Der Krantose Dupont von Neroours und der Enf»
ISnder Thomas Gerdener haben ebenso in dem Gesänge

und den Stimmen der Vugoi eine bestimmte Articulalion gefun-

den und demnach ihre Töne in Noten gesellt. " . Tod welche

gttnzeode Cadeozen bietet uns dkaas Nalurmnaikl mit walabar

Leidenschaft ist darin das Veri

diaFiwMto—nadräattl
Ie aee

sl« dem tfleadar i|r die Meaft doeh eben eer da« Katadal,

und wir werdae ilakl nBabaBr dass das Genie des Mensch«»
durch jene foradoeen, lerslreaten Elemente übertroffeo werde,

welchen es an Abwetlivolunf; liiut Voli-^lnidiKkeii gebricht.

Der Mensch kann vermöge seiner Urgiimsalion AIIps erfassen,

was ihm die Nalur an musikalischem Msierixl bietet
.
seinem

scharfen Gehör werden alle Töne kenntlich und vermöge seiner

Slimmorgane ist er im Stande, Jede Tonbisguog nachzuahmsa;

Wer

Rlndel, Baatlieven, Hsydn, Mendebsobe, Ja aaeb
h.iben die wilden Laute und das (letasc der Natur belauscht

und nachgeahmt: das Heulen de:< .Sturmes in Winlerntchten

;

das Aechzen des Winden, der den Wald scbüuelt ; das Dröhnen

des Erdbodens ; das Toben des Orkan« ; das Donnero der Vul-

kane ; das Murmeln des schlummernden und das Brausen des

^l< h erhebenden Meerea. Sie haben dies Alles oacbgeahmt,

iLi r nicht wie Fadaalaa, ««edem wie geniale Künstler. Jene

langen fte««a, ««l«iM aatnilen da« Spiel dar

I, tkr Uum ai« ie der Maler
'

las Wald*,'

sluselt und sich allmllig zu wildem Gebrause steigert. Habt

ihr das Echo beobachtet? jene merkwürdige Naturerscheinung,

jenes Zurüi lipr.illt'n des Tones
,
jene Kr-stlicmuiigeii . wonach

die Töne denselben Gesetzen wie die Lirhtsir.ihlcn unterwor-

fen zu sein scheinen, entweder nach einem Punkte converKireu

oder sieb in noendlich kleine nnd scbwscbe Töne sersftiittem

•) Mbllolbek dar DMeriMllaag nnd dee
•^IbaMMlaal ' '

—
•4»
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meailicli Beethoven io ««taea Sympbooira

,

ÜwundwbanrWirfcwiCMcIVHhat.*) Wie
babM du Bcbo

lidl «M«rbplM ! wi« dann wioder ge-

I, om von« Garben des Wohlklanfc« to bilden

Et onteriie^ keiaera Zwt'ifel, das« der L rtprung Meier In-

strumente mit der Nacluliraung der NaturUule in Verbindung
lieht. Die BUüin«truiiiente naateotiich ahmen nicht nur die

menschiichc Stimme, coodem avch di« Stimme der Vckgel nach ;

ttr Maacel t>MUbt dute. diM OiMB «Im VAllMdiMt A«*-

iMTNf sweiOeU*«!
I iMm Ctapranges ; M» \

TM dM RBlMrn and HebrSern t»'i ihren Tnumpbeo und reli-

gHiMn CereoiODton gebraucht und eine m lirrculanum nusge-

grabeae gab di« Veranlauung. dass dieses Instrunient in Ruropa
aafe Neue in Gebrauch kam. >:\i\cn ertönen zu lassen lernt«

dar Mensch vielleiebt vom Wmd'-. und das Ecbo rührte ihn auf

dt« Erflodung, den Ton durch Reaoaaai tn vartUrkaa. FUHa,

Horo md SaUeupi«! tiad tM gMeh att «od wann b«< den
1 Afkaditni ia QabfWMh. Oto Troapato, 4m

BOmm» da« Habos erinnert, «fWall to Mlabllariltibaa Riticr-

W«««B eine groaae Wichtigkeit tind wurde in dar naMran Zeit

•(ir ein beliebtes Concertinstrument bei im HoMaa.
Die Lyra der Cretenser, die neuere Guitarre, die Geige und

da« i'.l.i\ier, ("'nilieii auf einem gleichen Prinrip der Erfin-

dung. Die Guiiarre, die Tochter der Lyra und die Mutter der

Tiolioe, bat iroii ihrem scbwaelMa Toa «iDaa baaonderen Reil,

IM laiebt gabaal, iatobt la ailMaa aad i

la WaiarMl
rlrlUMWiiik, und aoebJautMM

t bai daa lawalraani der pyrenSiacibaa HalMoaal fa

heilen Ehren. Die Violine, das vollkommenste S.-iiienin»tra-

aMnt, das »eine wunderbare Volieaduci^ e^^t nach hundertjlh-

rigen Versuchen erreichti', MTvinigl alle Vorzüge der Lyra, der

Laute, der Mandolme und der Viol*. Erst im t < . Jahrhun-

dert erfunden, erhielt »ie ihren komtbaren Ton durch die Iia-

Iteoer Siradivari und Amali und in neuester Zeil durch den

Aaierikaner Geroönder.

Dia tonMwraa ttanBaalaa. waleka dar Wiad ia daa rai-

aa dar KBata voa Coraw^ vernimmt ; die bald klagende, bald

dmmerVbnliebeGrotlenma*ik in Finlaad, Dalmatien, Nett»p«nien

und auf der Hebriden - losel Slaffa , diese aus den Fel»en-

hiihlen ertönenden Naturharmonien rnöijen auf die Erfindung

des gewalliggten Bla»-In-tnmirnls licruhrt h.ihcn diT Otki-!.

Dieser harmonische Kolos.«, da» InMrumenl gro<^'<er Kirchen,

die Tochter des Mittelalters und das Organ der chriMlichen

Maaik, flbartrilR alia aadaraa iMlnuaaato aa lUaalgHiHtbaH,

ilahrar

odar dar Metalle, wenn aie von fartea Körpern geschlagen oder
tOBi Winde hentrichen werden, leitete lur Erfindung der

Olocken und der neueren Perru>(«-ion»-ln«trumento, deren Wir-

kvng trotx allen Mingela bewundernswerth ist. Die Becken,

welche bei der sogenannten lilrkiachen Musik von grosser Be-
deutung siad ; die Franklia'iwbe Harmonika ; der durch Rossini

in Gebraoeb gefcoiaiDeaa Triangel md die GlOckcheo, welche,

, la harya dValf

.

TroouMl hat durch Rosaini und Beelboven ibra Baaehrtaktheit

TWIadarTaa-
kunst arfcaaaaa, ia aihtM dia tMta Kralt and Oawdt dtaaaa

InstmraenU beslabi: dco Rfa^IhlDaa und den Accent. Wie
wichtig di-r \<.( luil »chon .iIIlmii i»t, leigt sich an dem eintönigen,

erniudi iiiitii Aiis<)riitk joner la»truiiieute, welchen der Accent

fehlt, in Ifui si,< nur durc h einen Mechanismus gespielt werden,

und deren Noien uline ,<(le Niiancen auf eiiunder folgen, wie

die Drehorgeln. <iu< Musikdosen u. dergl.

Biaa «iobtiga Wahraihmuat iai dia, daaa dia **

wahÜMT dar Ratwii to'llMaaSea alaaa weMaa am daiah-

laufen mu»«, ist unter den RIas-InMramenten el>enso ausdrucks-

los wie unter den Saiten-Insirumenten die Mandoline . deren

Sailen niclii mit den Fingern sondern mittels einer Feder ge-

griffen werden. Die Harfe hingegen, die Geige, die Flölai

weiche von dem ."spielenden unmittelbar be-^eelt werden , und

die Guilerr«, die an der Brust des Spiaiaudaa ersitlart vod Sbm
gans sagebSrt, geben seine Gerübia i

aatarlar»
I io t sabr bexeieboead idia mosStaUMdie StrBmoaft naool*)

;

jener unmittelbare Einfltui dar SchaNwellaa auf i

welche selbst bei einaai ilailMa Onhaalar la i

Räume verloren gehl.

Auch hier können uns die Töne der Natur Belehrung geben :

du Echo, daa xuriickgeworfene Spiegelbild der Töne. Es folgt

daraus sugleicb ein wichtiges Gesetz für die Aku»tik und fär

daa Beoiaeialar, welekar CoaoartaUa tu beaeo bei. In allaa

groaiia UiuDea voa raadar adar alUpUacbar Fora flndat aick

daa waadarbare PbiaaaMa, daaa aalhal iaiaa Worte, weleto a>
aiaar Stelle gesproclMa «ardaa, aa aiaar entgegeagaaalslaa

Stelle vernehmlich zu hören sind. Die Krümmungen der Bogen,

Gewölbe oder Kuppeln Mmmeln nXmlich die Klangstrahlea an

gewissen PmiktiTi , su d^ss sie sich nicht durch den i^.inci'ii

Raum verbreiten können. Eine Ausnahme findet nur da sijii,

wo die runden Gewölbe, wie in grossen Kirchen, so hoch lie-

gen, daiss sie jenen Nachtbeil nicht harlwiläbren können, indem

die untere Parallelogrammrorm des Kiithaaraoiiu vorherrscbaad

ict. Mal

ruBde oder elltptischa Form geben, aoadera dia Form daa Fa>

rallelogramms, welche dem Ton gestaltet, sieb aacb allea Sai-

len tn vertheilen

Alle InstruaieDte, mögen »ie noch so ren ollkommnel wer-

den, kommen in ihrer Wirkung doch nicl l iIlt nirii^chln h-'u

.^timme gleich, wenn sie in accentuirten Tom-n uder im Ge-
sänge wirkt. Hier macht sich Alles geltend , was zum Wesen
daa BQrikaMicbee Toaa |ati6rt: GlaichbaM. GleicbfBrsBiBkeil

OlaWilllfiaiilraH aad lUkAaH dar Sahnriataogea , NoaNiaa,

Taaipa» TakI aad glaiehaa tm
INa Valadia dar SingiSne lat daa mtal. daa Tna darek

weiten Ranm fonzupllanzen. Geschrei, Jauchzen oder Gelich-

ter der Meng«; vorur.-iachpn nur ein verworrene» Getöse, wel-
1 hes \uii jedem Insiruniente . srlbst >on einer sanften Geige,

noch mehr von der Singstimme des Menschen übertönt wird.

Eine gesprochene, nicht gesungene Messe wird in einer)

katholischen Kirche kaum zu vernehmen sein. Dia

Verkäufer in grosaau SUdtcn nehmen daher bei ibraa ,

ataao aiflcandaa Taa aa. Vlato PariaaiaalaradB

ihrar krtaUiebaa aad i

*) H. a., A mvara
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wogogea die

Sctaraier anversllndlicb bleibea. Groaie Scbantpieier, ebento

wie die berühinlen SSDf;er und SSagerinnen , verleiben ihrer

Sprache diese (iruntll.if;e der miisikalisclien Melodie ; sie wiieen

•ucb, wo sie die Kopr>timnii; m»! wo die BrtisUtimme (u ge-

brkocbeo haben, um die AufwdIlunKen des Zoroe», «irr Liebe,

de* HuMS , der Rache oder eine aogenebme Beguog
drttekeo. Die Accenle des Zorns, der Freude, der I

•hConl, nK
der Theorie des Ton-i, a's ahsinicler WiKsensthafl, in Verbin-

dung XU Selzen un>l die Nalurtouo lu claHiücirea haben; eine

Interessanio AuTgabc, welche aber die

«M unseres AubeüMS iUMrechrsM«!.

YnuMaSm 4er Werke nad PnbUcattonen TOD

Dr. 8ouiindro ICohiin Tagore,
dMi Grikader aad MsidMtao d«r Bwnilischsn Mnaiktchole

toOttoolli.

Seil dem Jahre 4 871 brMlzrn die Inder eine MumIscIuiIo

in ihrem Lande und In ihrer Sprache, welche ganz nach euro-

pSiacbem Mualer angelegt isl. Caiiere Tonkunst wird dort um
so fesler Wunel fassen, weil eine Braeueruog der aJtindischen

Musik damit Hand in Baad (ebt. Alles ist lunlcbst das Werk
wgtiiMiilM Dr. teartadfo Mo-

jlalMpB «MlMkal. M der

f
der berelU tsblreMi vorHegenden Uiemtar wird

bierron noch oft die Rede sein. Heute Ihelleo wir nur ein Ver-

leicbnias von Tagore's Schriften mit, aus welchem das mannig-

follige Wissen und die auui«rordentliche Rührigkeit diese« für

die Ctiltur seines Landes h6ch«t bedcuisaroen Mannes tu er-

sehen Ist. Seme elKoiieii \\'LTkL' füllen schon über dreitausend

Sellen. Hierzu koaUDM noch mehrere masiktheorelische Werke,

welche vM iMiMnm seiner Sehule verfas«! und mit seiner

OKwitamai— Dll* gthegl M. Dm VnrninhniM ithrn
«IriM

A. Oedruckte Werke von Dr. Tagore.

I. Bho9gol-o-Itih4U Gkatita BriUanto. — Or an outline in

Beagvli of Ibe bIstory and geography of Europe. Writte«

byltoAottiorattbcattorWlM«. (TrMuteliM.) Itmo,

U.

t. JMtaMi Natika. — A B«ngali Drain.«, written by (he

AallMreltlMagnolsixleeo. (Original.) ( Soto, pagaa 6 1

.

An Simill Drama of Ih« aaoM name, eeapOMd by

Mihnkabi Kaiida«. (Trstieiation.) Ilow, pngM II«.

4. /atiya Sangita AtsAoyeAa Prottava. — Or • dlaeonnt
OD Nalion.il Miisir, in Bi»n8»li. [Original.) ito., page« 79.

6. Yantra - hhfttra - iHpika — Or s Irealtse oo Silara,

ronUining all tlie rei]ui.sile preccpls and eiamples on tbe

rudiments of Hindu Music, lolended sa an instruclion to

tbe study of Ibe above tnatnimenl. Otosirated with va-

nin* md QlMly-<»ar aira wrinJ ia tbe

Inn of IM« MtaÜM. (OrIgM.) 4lo.,

7.

«.

t.

1*.

II.

41.

«3.

I i.

IS.

46.

Mm^ml, — A ItmUmm iMaaga. (a p«r-

•IranMnt). (OrigioaL} Bnyal Sto., pegesllt.

Aikmtamm. — Or Um Indien Concor«, containiBg «ie-

meolary mies for Um Bindo Mosictf NoUUoo wUh a

di«*tpllM afilgMi freqpwUy oend im ein I

Iba Aiktfuw. (Orl«iaal.) 4to., paflM 4f

.

Harmonmat-Sntra. — Gr a tresliaa M
(Tnmlrtion.) Royal Ivo., pafsa 79.

KmJm Mmk. — fram «arfoat Aalbm. Part f. (Cga>
pilallon.] Damy Ira., pacta SOS.

(Raprialad flnm Um «Hlad« Palifol«,

7, 117«.) (Original.) DanyStn., pa««iM.

Kanlro-IToiAa. — Or a Treasury of tbe Musical Inatn^

aati af aaoiaat lad af oiodara ladia aad of varfaw
attMr eaaalrfaa, Ia BaactR. (Origlaal.) Dany tva.,

pages t96.

Yietorta-ihtika. — Or äanscnt Yer»es, oelebraliog Iba

deeds and iho virtues of Her Most Gracioua Melaatfi Iba
Queen Victoria, and Har Raaawnad Pradaaawan
pooed and set lo moala by *a Aater fwMi a i

lioo). (Original.) Royal Bvo
,
pages 349.

San^il-Sara-Sen^oA«. — Or tbeory of Sanscrit Music,

compiled from tbe aoeient aathoritias , with varioos

irrHtHmt and raoMrka by Iba Aatbor. (CaaipttaUaa.)

ItaiBy Iva., pa(H t7l.

Knijli.ih Vfries. — Set to Hinilii Mu<ic, in honor of His

Hoyel Hichnaas Iba Prinoe of Waiaa, by Iba Aatbor.

(Harte Oililaal.) Daay ff«., pacta IM.

/Vinci? Panchatat. — Or FifU Slanzaa in Ssoskril, !•

honor of Ht» Hoya! Htghness Ihe Prioce of Walaa, OOaH

(irilka

of ihaliW*

4«.

t*.

si.

po«ed and »et to music by tbe Autbor (e

tion). (Originsl.) Roysi Svo., pages 1(7.

SkB Principal Kagat. — With a briaf «law al

Mu.mc and with Iheir emblematical

(Origioal.j Royal 4lo., pagee about 4 4 0.

- Or
i) eo Iba «ariaae <

Grvwa, aaeh «aBpaiei aad Ml Ia Iba I

maala» ia romiinoiaibiii of tbe sesnmptlon by Her

Moai Omkm ÜKiaaty. Uie Qua«« Tidofta. o( tba

Diadem — »indiae liapwalrtis. {(M|iBal.l Hafri a»>
tavo, pagee ISS.

i flbtory af Awiaart. —> ia •aactR wm, aaiH
poeed and set In aMrta Ia eaHaMotorsiion of the aa-

sumption by Her Maat Ofnotons Msjesty , tbe Qaaaa
VicicinH. of Ui'- Diadem — »Indiae ImperaMM. FMt I.

(Original.
y

Royal ocUvo, pagoe Iii.

ilMf JRMaryifMfo. — ta Bai«« vafaaa, aaai*
po««d and sei la wMla Ib aaiHMiBnralion of Iba aa-
sumption by Her Maal Owefaa« laiaaty , Ibe Qoaaa
Vicloria, of the Diadem — sInAaa fcupaialfll«. Iblt U.
(Original.) Royal ücUvo.

J flw i«rto afOMa JliiMiM. —M 10 Hada IhHia
la aaasmamonUoa of Iba aaannpüon by Her Maat Ora-
elooi Msjesty. Um Qoaan Tieloria, of Um
indiae imperatrliH. Oiatla><MBiaaL) lafal
pagea iOO.

— IBA Sehort Notice af IIMs IIb

BagUib. (Origiaaq pac« 4S.
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hyanm. — Or a coltectioa ot SMMCi it HyoMS,

bjr SMkacaehMBja

M. Bharalii/a SilifH RahoMi/a. — Or a Treatis« on H ncia

DraoM. A Bengali TruisUtioo fram Sanscrtt «utbohlies.

0*. IIV*., IM0WSM.

B. Mutikali«cbeVV>rk«. welche anler Or. Tagore «

Oircelioa und «it ••ioar Baihülf« g«schri«b«D
••4 t*4r««k(

ti. Sangfrla S-ir i, — Or a Ireal^c on Hindu Uu-sic. By
ProfcMor Kbelira Mobuo Gowvaaw«, ia Iwv p*rU.
$Or%lod.; «lt.. pt§m SM.

tl. Afs Anw. — ^«r^gt of ioy« De«* Gommmm, ««t io

io tb« pr>>^>>rji >y»i«m of Bengali alrtioii. B>
' Kbt(lr;i Mohun GOMwaalM. ilo., pages I 51

.

t». Emihm Emmtmii. — Or • ItmUmm Voeal Maae. By

OC<aTO. p«g«« (03.

t7. Atkatanic Swaralipi. — A CoUeclioa of Hindu Ain,

couipo»C(J and ««I Io rou^ic, sdapicd for the naiive coa-

Mrl. By ProtMior Kbettra Moban Gomwmdm. 4to.,

BB. The Mufic and Mu»ic«l NotMiN o( WiM
Demy Kto., paget 66.

tB. Wmkta ArpmI <o f*dia. BwBy Mtn«. ptgM S4.

B#. Aäi-Chhitya-ftaga Bishayaka Pr>ist'i' <t. — By

Kally Prosoooo Baanetjea. 4to., pagn* 3t.

tl. Uhant« Ymomaga. — Or llM Prinot in Mb. Demy
oclavo, pagM (>.

SI. MkooltM Talw. — Or a ifNliM oo «Tlolin«. Royal
octave, pat« ITO.

BB. Enifraji Sirttralipi Paddhali. — Or a brief c\planatioD

of Ihe sytlem of Engiiah notalioo, io Bengali. By Pro-

iNNV laBjr VNaoiiso BasMiifaa. «tA.^ pagaa SB.

Mo MllM Wttk», wdak* Or. Tagore nur angaragl «nd lom
Dmak biMrdorl bat, rfibraa baapiMlehlieb ron zwai Profesm-

raa daaladisrhen Con'>«rviiloriurns her. In den ersten *3 l'u-

bNcallODOn hat man dagegen «evenlUrh Hie eignen Producle

dic-ic« ungemein IhüliBen Mannes. Es befinden «ich iinler den-

selben Schriflen über earop!ii»che Geschichle und üeograplm-,

lodiüche Dramen, Gedichte auf die Königin oder vielmehr Kai-

aerin) Victoria, «owie auf dan Prinzen «oo Walas (wlbreod er

hl lodlao war) a«d «Im daraa rieb acMIwiMida Caaiblehli das
hao Batobaa . s, w. abar da* Haaptaanapawtfc das

' aar dia Hntlk gaftebM, walcba voa allan

rd.

DiMM Terzeicbnin hat der VerCmer selber TerOffentlicht

in einem neuen Druckwerke, welches «ir liior iinler Nr. Ii

jener Liste anfügen, dessen Jabrenalil ia~r> aber nicht gennu

10 osbrnen ist

:

S«. PttbUe aiiiaiaa and ofBcial coaunanicatiOQ, aboot Iba

Bangal Mnaie Sebool aad Ka rratMaot. Galetttta IB76.
kl (to. 140 Seilen.

In diesem Buche isl alles Kesnininelt . sv;is ilie OcITcnllichkeil

seit der ErcifTnonf; der BiMiK.ilivthen .Miisitsrlmle über dieselbe

wie über ihren Leiter goliiisserl hal , üowobl in 7.eilungen wie

in ofBciellen oder priv.iien Z.u'ichriflen , die sich bis ins Jahr

1676 erstrecken. Wir lesen hier also Bericbte Caicuttaer Zei-

tangan fiber die Prüfungen und PortschriUe der Scbola, Zo-

aabtillaB dar BaMMan an dan Lattar dar Sobnla, DIploBa

iDu»iWai.>chcr Gesellscbaflen oder Ordenakapiiel aus Europa,

Deakacbreibea

für die va« d«i fadhasar teaa Bbaiaaadlaa Warta

,

daa Waifea.

iaah lunJckkoaMaaa, da «ir dto Absiebt haben , sowohl da«
IHerariscbe wie «Mb das anisik - pidasogiscbe Wirken das

Dr. Tagure nach seiner Bedeutung zu ^hildero. Zualichst io-

lere«4ren uns von den ScbnfUlürlken . die in den 'PublM-

opinion>> zum Abdruck gekomnien > n l . die Ketensionen au^

europäischen Journalen , weiche anerkannte iodiiche Gelehrt«

tu Verfassern babao. Indem wir diese kennen lernen, erfabraa

ans Dr.Jagnra's Waritan tWsssas kaaa. Wir
zugleich auch die geringe strhl-riif Vorbereitung, mit welcher

jene Beurlbetler sieb der Krage iler indi.schen Musik oKhem,
denn sie sind entweder sprachkundig und d^^nn fehlt es an den
musikalischen Keaatniisen, oder si« gehören als Fachleute der

Musik an. verstehen aber die Indische Sprache nicht. Bei die-

sem Zustande liegt es in der Natur der Sache, dass wir tu-
nScbst auf die eigenilichen Philologen bdren mfitteo. Dea-

Prof. Wabarhi
gore Inder

W«ktr tWr Dr. Ti^ore'a indiMte

:

lischc Schriften.

Ulf WarUibar

abar bdiscbe Musik ein eigenes Ortbeil in armakaa. Wir
waren dabei lediglieh bescbrUnkt auf die im Gaaien doeb lian*

lieh iliirfligen Nachrichten , welrbt» d.irüber l.t'i Jörn-; ( 7 t .

Palcrson u. A. vorliegen und überdem luni gulen Ihcil ?<.!i»er

zugSnglich, reüp. in verschiedenen Journalen zerstreut waren.

Zur Zeit ist jedoch auch auf diesem Gebiete am fernen Ganges

ein reges Leben erwacht. Neben den vorstehend aufgeführten

Werken findan aiob in Triibner'a Aoiaricaaand Orisalal Baoofd

IS7B p. I«t aoah aaabs aadaf« dai«l. Sebfiftoo aa

von danaa tarai abaiiWIa daai Sanitadh« IM«
b«rea, wlhrand ihan oad saiaaai LabrarKMn 1

vamin dabei auch noch zwei andere Minaar: Lbk« Nath Ohoae

und Kalypada Mukhopadhya zur Seile treten. Die Anstrea-

giingeii . wejrlie insbe^otiiliT.' iI.t in erster Stelle Genannte,

der die Stelle eines »l're'^idi nl HriitMl .Musical .'school« bekleidet,

dem von ihm erstrebten »roMv.il af Hindu Mtisu .. /iipeu eiuii'l

li.it, sind in der Thal aller Anerkennung werib , und in >rliten

wir daher wohl wünschen, dass sie suolkchst specie 1 I idi rch

belobot Wärdan, da» sidk annotabr mal ain coav«i«nter Be-

ten mSga. Dia IhaoreUaebaa «ad praktincb«« I

liegen in No. 7, In Tarbindong alt d«« oslar Nn. IS, << «ad
[ n riufpcfülirlen drei aus hochgradiger LoyalilSI hervorge-

grinKcnen Piiblicalionen und den in No. 9 zusammengestellten

AiiKibcn hi'<|iiem vor; und auch die in No. 4, 3 uud I 6 in so

grosser Kiilie enthaltenen Melodien werden trotz ihrer indischen

und zwar in bengalischer Schrift vorliegenden! Notationsweise

doch, nach einiger Vorarbeit and Cebuag dam Knnatvanttn-

digen keine gar zn grossen SchwiorigkeiCaa WMiMa»
•ich aaiaam Varaaadniia bald
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Es !> der ipMiaUs Zweck diaMr Mira, diejenigen, welche es

an^bt, daraof hlniaweiMfl, welcbe reiche Fundgrube neuen
Wissens *ich ilioon hier öCTaet

;
mligü; licrweise konnleii ja doch

vielleicht einige dieser exotischen Mcludioii auch vor unseren

Ohren wirlilich Goide finden ^

In wie hohem Grade die Musik bei den Indern auch liiera-

riwb (epDegt and bebaDdelt worden ist , das ergiebl «icb aus

dw »hlraiehraaialMMHdwlMlrefaadaaUleratar ioNo. «S.

IWMr kMohrfbikto tUk mmn iMataiH daroo «igMlIlali oor

Mf dto konMijatAM Mbw. «• *k !• AiAwhl's Cau-
igfiM p. ff. vorllndM. In i&m voriligMidm 8ubcIu-
llwwmflraha ab«r, welchra Caurtndramohaaaearinoa , seinem

Torworie nach, aus >twei oder drei Shnlicben Werken«, die

er sich mit vieler MQbe aus Kaabmir versch^in halte, in doka-
Korm compilirt hat

, dringen sieb förmlich die zudem meist

s«br langen Citair ,
rihiii> dsss übrigens zu lUn srlion durch

Aufrecht genannten Namen von Aoloren und Werken gerade

viel nooe dergl. hinxutrelen. An ihrer Spitze steht und am um-
hiw*"*"*'* bMQUIM 4ar SamglUnlaAk«ra des {^Aräcidcva

Im hku, Adbofcl Im ^Msad«*«} ans Kaskmir, dun sieh dar

TwtaMT Im WMMiiilebM aaeb tm Bazog auf dia laMwafBlti,

ta dar ar Mhan Oegensland bahudeli , angawhhMMB bat.

Buch I handelt oimlich hier von den Tönen . Duch II von den

Melodien (rkga) , Buch III von der CuroposiUou prabandhai.

Buch IV von dem Spiel musilialischer Instrumente, iJuch V vom
Takt (tWa), Buch VI vom Tanze. Die Zeit des (/.Arnpideva steht

nun freilich nicht fest ; er beruft >a h ioilc-^ nuf Vorgünger mit

zum Theil illustren Namen [z. B. Abhiaüvaguptji, KohaU';, so

dass diese Literatur, selbst wenn man von den legendarischeo

Aa<8b«i ttbar dan Gtadhamvada aod «a ftof SambilA daa

Ihmto clMridttf JtdMiMiv will flbtir Ahi MrikltMlfllMa

DieMm «m deo Mbt» TSmb mt Ibra Bnaiehamig dareb

• Aifttgibdiflimban Ihiw NaoM MhI tlob Ja davo aneb

facliscb bis in die vediscben sülra hinaof verfolgen 's. darüber

Indische Studien 8, 159—S7l], wie denn ferner die musika-

lische Theorie offenbar unmittelbar auf das Absingen der Lieder

beim Opfer als ihre Grundlage zurückgeht, und somit auch die

ganz« Literatur des Sümaveda, soweit dieselbe sich auf dieaeo

Gegeaslaod bezieht, hierher gehört. Bumall bat uns neuer-

dings in der werthvotlen Bisleiluag zu aetaer Aasgabe des

Iii«) dl« aniM MhacM Am-

f «IteadMi lodah Jad* Oatonoabmit
die «MwtcUuag dar tadtocbaa Maalk aai«ahao. Dia, iowait

mir bekannt , zuerst von Peter von Bohlen , das alte Indien II,

195 (1830), aufgestellte Ansicht, da&i dio Indische fiezeieb-

oung der sieben Noten $a ri ga ma pa dha m lu den Ar^ibern

und Persern , bei denen sie in der Form da re mt fa la la be

erscheint, und von da durch ihre Vermittlung nach dem Abend-
laode gedrungen sei, gewinnt durch das hohe Aller derselben

bei den Indem einen so bestimmten Hintergrund, daas sie docb

vaU vardlMle, von dan MoaikUalorikani tum» «Mbr bartak-

piarMw. Dvnital
l(AD.i198) erwihnl aasdrOekIdl st MiiM MHiee
UM Wjrafar (vidyapbala) all um dam todfaebl to

das Arabische iiberselzl. Bs tritt dazu noch die voo mir neuer-

dings (Ind. Lit. Gesch. 1 p. 367. 36))) aufgestellte VermulhuDg,

das* sog» r nurh das seit Guido \nn Arezio übliche Wort:
gamma, Tonleiter, auf das gleichbedeutende skr. grAma, prikr.

gftma, zurückzuführen sei. — Neben No. (3 verdient auch die

in No. 4 4 vorliegende Beschreibung der indischen Musikinstru-

I besondere Anerkennung, und es ist eotschiedeo zu be-

taBa«tiü

i(lb twulAHaa imddbt ondsbana), unter Baigab«

vaa II lÜMlnliaMa, apeciell beschrieben. Und darauf folgt

dann, nacA ehiigen kurzen Bemerkungen (p. H<— III) Ober
das »ZiisjmmeD<ipieli (ekal&oa) bei den Indern sowie bei dea
alten As-ivreni, Juden, Persem und Aegyptern (1), ein wirk-
lich höchst achtungswcrilips alphabetisches Verzeichnis von
Musikinstrumenten aller Vulker und Länder (p. IIS—tBC),
und zwar dies unter Beifügung nicht nur der lateinlaellM Oli-
•chrifl dea Worlaa (die vlailaob aabr aMbif lall «ar «M»
z. B. au aloHitlar. viidibbb|rii dia WSitar ahaMpHn. f

da Viola arralhMl), wdir« Mieh ataar b

EffcHrao«; die iJllaoliaa iMlmManla aalbal

zumTbeil in dieses VerzeichoLs« an^nommen. — Nicht minder
dankenswerlb endlich ist auch die in No. 9 g^bene Zusam-
mcnütolluiig alles dessen, i-. l i-der von Englündern über In-

dische Musik Ke.srhrieben v«urd(>n i.st. Es wird uns da M<inches

zii|<ünglich und bekannt, \\ .is |ji>hcr eben kaum zu h-iben w,ir
;

dartinter denn freilicb auch manch •rubbish«, aber man kaap
sieh nun doch abl* baqoem selbst ein Urtheil darflber bllda».

Leider ial dl« InMMMaaalallBi^ tbi

ordnet, tbeito aind BbardaM aoeb dl« I

wird. Ib dar
wegen vorangestellten , mir bisher gänzlich unbekannten Ab-
handlung von Cpt. Willard (eine Kritik darüber folgt erst unter

§ 10 ! Andel sich einiges Werltivulli", be-ionders in den heilten

Abschnitten über die >rags and r.igmee-« und über die Iiisiru-

mente, im Ganzen aber steht itir üeh.ilt nicht im Verliallniss

zu ihrem Umfange. Dagegen die Abhandlungen von Jot^()B,

Ouseley, Paleraoo, sowie der •Calalogue of Indiao Musical i^
voB Fraaeb und dia Angabaa Ober da« slaiobai

I tn Cai^MI. Dmy. CMwlMi 4M iwrimf «w
4.iral<r. (lan«'UiMMafMlU«gl8T7lawll.)

DIaM BaoailaB M Im nralla« Tball von Tiisora'a sPabne
opioioo« sogar dreimal zum Abdruck gekommen , nlmlich In

deutscher Sprache p. 87—9S und ebenfalls p. 137— Hl, so-

wie in eiiglis.hf»r Tebersctzung p. Iii— 145

In einem an den Autor gerichteten Pnv.iibripfe ans Berlin

vom S.Januar 1877 spricht Professor Weber sii:h über die

beiden Punkte, welche nach dem Obigen unser musikali<ichea

System mit dem indischen gemein haben soll, noch etwas ent>

•na. Bf iMikl «MdrOeUicb dia AotoarkMinkaj« Ta-

•ei, nal MknM: aINa Bbidtt»Ti«Mlir m,ri,ga, mm, ftf
dka, nt IM aoeb vM dan ^Braam aollabM, «• wir m Hadn
(s. die WdrIerbQcher von Richardson und Jobntoo unter

duremifatal] in der Form ifü, re, mi, fa, to, la, ei, und von

den l'erTrD kam es in das Abendland und wurde durch Guido

von Arezzo in der Forin do, re, mi, fa, sot, la in Europa ein-

geführt.« Hierauf führt er noch das Wort Gamma an «als ein

directes Zeugniss von dem indischen Ursprung unserer i

Püschen Scale von aiebeo TOoen.« (GeOruckt ist der Brief I

Haeb in aPabUe opMiMs p. B1—SB, vad p.

Ooida^a 8Mla aloM donmd.
wir über ihren heimischeo Ursprung wie auch über das sehr

spüle Verlassen des ut zu Gunsten des do ziemlieh gut onter-
rirhlrl s-nd Ui-beriJif< halte Guido es mit den I

ibun, also mit sechs Tönen, nicht mit sieiien.
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Utk] s
UadM': SONATE

(llt.4 in Ddur)
rurdi«

Orgel
TOD

de X^a.ii|se.
Oft S8>

Pr«ls 3 Jt.

Leipzig uud Wiatcrthur. J. Rittor*BMeriiuuiii.

(4U] In Beioem Vertage Ul erschienen

:

Sedania.
Festcftutat« zur Feier aller Deatsdun.

(Dichtimg von Malier too der Wena)
in Musik gesetzt für

JMÜjmeroliojr
«II BtgMtang tM ll>«liliitlrgWMtoii Mi

des Pianotorte von

Y. £. Becker.
OrelM

C. F. KAH>T,
fUrtU. 8.-8. Hofinu«U»ltcnh«ndlung.

(IM

in Leipzig uod WtoUrtluir.

TRIO
(No.2. H-dur)

rar

Pianoiiorte» VloUne und Vloloncell
«OB

McUch GernaMBL
Op.t7.

pwii nur.
[ts^i New Teria« *oa

J*. Bieter-Biedermann in Leipzig und Wintcrthur.

Zwanzig beliebte Stucke
aas verschiedenen Opern

von

Als kleine leichte Duette fbr

zwei Violoncelli

eiogerlchtal

Bil Fingersatz. BogenstrichM «IC. vi

Carl Schröder,

Ot.»t.
Heft L No. 1— 10. Heflll. No (I— »0.

Pr % M. Pr » Jl.

[IM) I

Allgemeiner

Pfwtutluf Mulkiff'Bilndiff
für d&8 Jahr

^ I»SO
kamugegeben von Oscar Eiohbergi

Zweiter Jahrgang.

Inhalt I KtltBiAritB. — II. LektltitpUM. — in. Ti(-
lieber Rotixkilender ud ItekMhluekich. — IV. tU-
tUtlMbar IttkkUck atf du luiQthr 18Ta/T9. Aur-
nUinw|Mi la Oy«r nad Coocert. — V. Evur Ftkrer
Amfe He MWti utk-Utmtir. — w. NrMul-
lottxCB. VertDderuogen in der BeaelzuDg niuMkali*cber
Armier Ausieichooniten. Todl«Dli<la des Jahrr«. —
VM iDtdeckugcm. IrtBAugta. iaKmkrMcBt iid
erktut« PretM. — viii. Die ulk-HltafUL .\a< h-

richten Uber Bedarliott und Verlnp. Abonneme tiU- und
ln»<Tliciii»pr.-iii.v — IX Bezetxwejpn, rr|iiiiii,.-n No-
tiMD. — X IistiUt« ftr dl« UUremi der Hulk. —
Xi. Adfiiifciliaiit fb Iwlia aa« lut kOir IIMU
•eatMiiuia, VM OerIM

tekveirktusltati, dar Itederlmde.

In elegantem Saraenet-Elnband .ä 1,60.

Wir sind mclir«ciiUgdaraotaufmrrkuni ^cma, ht »arden,
das« d-ii TriiAunslIern fr*UnM-hl aaln wurde, «tatl dem
im ersten J i!irt:i

:
h,-(iiii|lir|..-'n Wochee^NolizkalendereiaeD

'l'fttft'M-NotljtlLalepder zu t>«a4Uea,dem wir enUpreckea

:

•beioui *m<\ «ir »uch dei

plan nach)(ekommeD.

Dem

Eaiaer und Königa
Deutsche

hIMI ilr im Siesirkrai»*'
für

Männerchor
mit T'enox-toSolo

von

C. Steinhäuser.
Pftrlllur und Stiüunoii

1 larlc.

UgPtlQ. Verieg von C KAHMT.

DeutselwIlüiiBmLyanBe^^
Ptlr Piano frei bearbeitet von

ISIDOR S£ISS.
fnn: jrMl.

BERLIN. 8chle«inger'sche Buch- und Mu&ikhandluog.

J. Bielar-BirdennaDn in

llpetflliM:

Winterthur. — Druck von Breitkopf A
«B. —
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iktlat r*(iilBiA««itf s~ joi' m UlfS( Allgemeine
II Kk. fUrtaljUrtt«.

Pitram. 4 n. M Pt Ji%t^% : *l» t»*fi-
toM PaiUulU *Ui Utn Kua M K
aritto «a« a*U« «Hte taM* «ttMM.

Musikalische Zeitung.
hi6drioh

Ii0ipzig, 27. KugOBi 1879. Nr. 36. HY. Jahrgang.

takaUt 0. BnxtobMl« OrB*leo«ip«M. —
H. V. Henof.ilMrg't Odjfweui gympiwt«. —
WildMIdor. Op. It7 : Zw«i Militalr-llarMlM. 0». IWlT —

(ÖoalaT ItaM

:

D. Buxtehude als Orgelcomponiat.

llutckaiie't trgelc«apMlÜtiea, bcrauitficuehcii von

Erster Band: Passacaglio, Ciaoonea, Pri-
ludieo, Fugitn, Toccaten und CansoMllM. JUUI
und iii Seiten in Fol. Pr. fg uT.

Zweiler Band: CboralbearbeitMgM. ZED
nnd tM Mtm in FoL Fr. 48 Jg.

LaifMig, milkapraad nnd. (1S76.)

Bereits vor drei Jahren sind die Orgelwerke von Baxlehiide

emcbienen , ohne (ins* sie bisher in die»er Zeitung eioe Be-

urtbetluDg erführen heilten. Eü bSngt eioe üolcbe Venögeruag
ebanfails tum guteo Tbeile zu&immeo mit allgemeinen MSogeln,

unter welcbeo der Fortgaog unaarar auiaikwlateascbarilicben

AriMMan ariiebliob leidet, dia wir ab«r iiitr aickl wailar ar-

Alierdinp

I WMImM.
Diaaa Aasgabe Baxtebode'a iat dam Terfaaaer bei

tief elndriogeoden Baehatadien ala eine Nebenfruchl erwaeliaan.

Voa dem alten Heister hal er ira ersten Bande seiner Bacb-

Biographie ein mit Liebe und Sorgralt aus^erübrte.s Bild ge-

xeichDet, deaaenZüge— soweit Hiivif t.'iiii- . Orgelromposilionen

in Belracbl kommen — wir den Lesern mit des Verfasgera

eignen Worten veranacbaulichen wollen. Nacb einigen allge-

aa Kam der

'TM, a»

liiod.Martrtglari

Verglaicb mit Pacbeibel and aeioar Sebole. Es war deaahalb

sehr gegen den Vortbeil de« Meisters , dau von den wenigen

seiner Compo'iilionen , die in neiie'iler Zeit durch Slicli ollKe-

mein tugäoghch wurden , die meisten Kerade Chorale sind.

Hierdttrcbbeltommtiuia «on meiner [tedeulun«; eine gaiit acbiefe,

Vorstellung. Seine Stärke ruht — wir müsaen

I elwaa erweitern — vor allem io der reinen

•band
I dar alaJiluMuda

naftainhaaOapapol.
aalMD OrgalobonI mt i

aaohlftiguag mit dti

Melodien ergxb
, niimentlich die auadruckavolle BtlduuK miisi-

kaiiacher Tbenien. Jener bat durch seine groeseo , von einem

raieltao Geilte erfüllte« anabliünKigen .Tonatacke wenigstens

vaa Bacb'a Talaol aiaa üaoiMaaite miobtig gafIMart, aina Saite,

ito Ban jetst fe« ali db mimi0mflM
MV.

weil sie aussrhliesslicti auf das Wesen der Musilt gegründet ist.

Dass er sonst nuf MilleldeuLsirhIand wenig einwirkte, iat er-

kliriicb, da dort auf den Choral beinahe das geaammle Streben

•ich oottceotrlrta, wibrend man im Norden nicht aebr geneigt

Mi aabjacthrea SUmmuagabüde au i

dM SBddaalaebao aber, denen der

*$ wit flia I

VarfaUlailan« aalMMh IM ood an roancbeo

namenIHcb In der Malodfablidung , aa Tage tritt; in

üiageo freilich , in der HarmonÜL . der Klaogverwendung, der

Stimmung ist ein l'nlcrsLhied
, wie zwischen MittagüMnne und

Abendrolb.

»Noch achtzehn selbstSadige und eben so inbalt- wie um-
fangreiche Orgelcompositionen aind es, auf die wir ein ga-

naaaraa Drttaail Ober Bailahiida;a .boba BadagHtng in diaa«
fmMBaraigi fiMM
eine PatMoalki,

D^rige bailahl

wir zunüch.it den Blick richten. Die Prllodien fOhren

ein gangnrtiges Motiv imitatorisch durch alle Stimmuagaa In

strömendem Russe durch, nnd t.v.»t mit reichlicher Betbei-

ligung des Pedals, welches ^uch hjiußg in glünzendeo Solo-

[lasaagea hervoririil. Dieser l' instand bildet ein so wesentliches

Uoterscbeldungs-Merkmal von so maocben, im übrigen übniich

construirten Toccaten -Abschnitten der afiddeutachen Orgal-

maialar; ibarbaapl iabri dia Vaiflaiebtiat, aa wia vM aa
Vir

dardh I

staadaa. Ihr PaddgabraiMh baadhiWkla itih iMdMaat asf g^
biillene Tieftöne oder langsam forischreiteitde Noten ; auch bei

Pdrhelbel ist es durchweg kaum anders. Georg Muffat setzte

nnler die achte Toccale seines Apparatur musico br^ani^lieoa

die Worte : Dii laboribus omnia vendunt ; dieses SIucIl , mit

dem er etwi.s be.sonders schweres geliefert zu haben glaubte,

hlttteo zweifelsehne Mlnner wie Bustebude und Brubns anba-
sehen heruntergespielt. Wie in Pitlodiom, «o hatte aatSrUch

ia dar F««i dM Padäi ata lalaehaidiadM Wart an wm

Ranm veraehan. OawShalldi nlmlieii wird daa Pngaatlkaan

im Verlaufe einmal oder nichrfn h uinKcbildet . und so immer
neuen Durchführungen zu iirLinJe Ki'I^Kt : eine Gesammlfuge
besteht m solchen K.illen aus nit hrrmi hiiuclfii^Tungen, welcbe

als aeibsULndige Sitae durch klemere Zwischenstücke Terbuadaa

I» Ia imm aa baapMtoblicb auf
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du ente Umou mf *b Mellv timm andern Ritt , «ind eine

höchst bemericenswerthe Bnebehiung der dani«ligen Inslru-

mentalmusik , «ie zeigen, d;i«^ man tl»f. Wesen der roiorn Ton-
kunst »n der Wurzel crfasslc, und deuten auf eins der ersten

Korni|inn(i()o itpr iiKiilernen Son»le hinüber, ohno doch sich

\oa dem natürlichen Boden der Futtenform zu enlfernen. Der

bergende Schoo«, in dem sich die Fonn entwickeile, war die

Toceato» mm kmm ibfon AafHw in 4oa fwbocgn
'

ioboc Too-

oilM MlNNi tMt imKMk wkmtmm. Aaoh ia MiMr Ml
i4aht Buxtehude wÜMlTorailiidtieh mU kr nielit alloiB ; oin

Ibnilch angelegtes Werk Roinkon's wmle obe« aehoa ftenannt,

auch von Hruhns hat sich ein.« erhallen , und Böhm wlr<l d.i-

iliirch /II «.pinpH OrgelchorSlen »ngerept sein , die ja .luf d.is

Pridcip iiiiiln i-rliiT Erscliöpfuiij; iIiT i'inielnen Choralieilen ge-

gründet sind, Buxtehude muss aber trotzdem als liauptverlre-

ler und Vollender dieser Richtung gelten, achon weil er uns die

Prabon daTon fjmU , «bor

'»

•taNao« MH. So Molll or Ia

Positionen, narhdem ein sehr acbftnes Prliludiiim von sechzehn

Viervierlellacten in K-noll eiogcleitet hat , folgendes Fugen-

00 darab« and aelxt mit diesem Thema

:

IMwaSwI-
I tritt endlich der Piigen|odmke (0 auf:

Kaa aiobt, aaob walchar Norm dar Compoaial bei BildaaB daa

cweitm «nd driltennia—i vorltahr : «r griff dio ebafiktorlall-

-rhi^n Mtr\<{o de'i lliiiptlhemas heraus, zuerst die Schritte von

der Quinte A in die Tonica «, von dort in die Ooiave e und ab-

«MaaMfe«, ta»MHdiaSgMHaj|«aI aaeh • aadakaahi
die Oclave zu treten gleich nach a. Der Qaartenspning des

zwcdnn Themas cts (oder c) — git ist nur scheinbar unorpa-

ni»ch. da Buxtehude im Grundlhema das vorletzte Seclizehntel

daa arsten Tabiaa d nod aicbteiwa daa Mgaodo « ala oMlodio-

al^aflHil hat ; dtaaea iai mr ak banaaaiaolM Nabaa-

w, die Melodie ron d nach a gehend gedacht, wa.s «ich

etwaa bart ananimmt, aber ßii\tehuJe's Wesen nicht fremd i*t.

Durch die ganie 137 hr- itr T ikio ;Uhlende Fugencompositiun

hindurch waltet nun eine tuid dieselbe musikalische Hauptper-

son, aber mannigfach wechselnd in Stellung, Miene und Ge-
wandung , wozu auch die Taktwecbsel ein bedeutendes bei-

tragen. Aus der Stetigkeit, mit der auch bei Reinkan und
•rubaa dar drailhadiia Taki «af daa »«aMMiliiaa Mgl, aiaU

ataSt daaa daria wiidafaBi ala tawaaalai Ponapriaeip aieh

laaHft : aa soll dar OtfaaiMBaa aaa daai Bmal nnd der Schwere
dea Anhnga rar leichtachwebandan Praudigkeit erbiahen. Und
it.ir.iiif hin sind ,iurh du- drei Durchführungen angelegt. Der
erslrn, welche, wfiin^leich innerlich erregt, doch in würdiger,

lusscrpf IUiIk- ein Ii erschreitet, folgt die zweite mit labyrinthi-

•etaan Irrglingea uad tiaMaaisa« VancbliagiiDfao ; aa (rata«

taaf, vaa

Belebthalt Cartraiaat, daaobon eraidtoial at>eh daa erala TbeaM
in der Umkehmng. Nor ein in der Harmonie höchst erfinde-

rischer Geist konnte ein solches Netz von Tönen weben, in

dem bei aller Verwickellhcil doch jode Masche klar und regel-

roclil vorließ;!. Zwiwhen der zsveitcn und dritten Durchfüh-

rung sieht einer jener Zwischensülze ohne festen tbemaliachea

Kern und he.^iiriiinU' Entwicklung, die den Zweck von Ruh«-
paaklaa baban, nach dar atriagaa CaialiiaHalilait i

aolMaalMa aoNaa. Ibra Baalaadthaia atod Laofwark nnd braWa
AccordroaMen, in beiden 'cigt Rn\teliude eine so ausgeprägte

Eigenihiimlichkeit . das-, iiümi iliii f.i>t am leichtesten an diesen

ZwischeMs;il/i'n i rkentii lir lhI es. der die frei ausserdem
Takt 'x discrezionej zu spielenden Ginge aufgebracht und aus-

gebildet hat, die man Orgel-RecHaUea aannen kann, er, dar die

mehrstinunitao aod Padallrillar «oanl aiit Vorliabo versrandat

nod gawiwo aarMna baidaa Uadaa i

Ia dnraMgan AaoarA
aalaa a%aath8arfiaba Hanaaalk

,

cord aus dem andern entsteht, eine wahre Fala Morgana von

Biets neuen und wieder terflieaeenden Zaaberhildem. Nach

einem solchen Intermezzo folgt nun im letzten Fugensalze der

Ausgang des Tondramas : in stolzem Glänze wiegt sich da*

Thema durch die Stimmen, unter den Tonen de» Pedals nimmt
Ausdruck \on gro<wartiger Aninuth an, nod scheiat

(Br diese Lage recht erfunden tu aein, wia man öbar-

da» dar (bfilrbaraklar aaa Jadar Mola
barwnaiiaiaa TaaalMaa ipftalil.« SM

—16«.) — Nacb dar tmtnaum alaiilaaB WkN käm
es weiter 8. 18t

:

»Der i^euiilirio Oeberblick über die selbslündigen Orgel-

compositionen Buxlehude's wird ihre Bedeutsamkeit klar ge-

macht haben. Sie sind, wie es bei einer, durch lauter Zufällig-

keiten bedingten Ansammlung nicht anders zu erwarten steht,

von ungleichem Kunsiwerth , und einaeiae von ibnaa mögaa
jaUl aMil vial awbr ala hiaHfiaBhia letaraaia bialaa. taOaaaoa
abtf bfMNban lia iribil das hMMtaBf d> k. dM vas BMb'a
Maiaiarwerkaa boipMMaMMi MaatlMdb alobl aa Mrehlaa.

Kaiaa Frage, dasa diaaar waR flbar lailahada biaaaakan, abor

sein Forlsclirill wir 7iiKleich ein Schrill in anderer Richtung,

so sehr er des Ullerii Kunsilers Krrun(;enM-li;irten benutzte und
«ich aneignete. Eine gereilile WiiriliK','iiiL: \<--|.h)?;1, l,ii«, wia

sich Motarl's Symphonien neben den Beelhuvca »chen behaup-

ten , auch Buxtehude mit seinen Prüludien und Fugen , mtl

miaaa Ciacaaaa aod Paaiaai^ia aioeo Ptou

haMa. WaaaatMlaai
kaaMM» M. kaa« dl
airht aMhr aa aa^alhaH <

aufzehre und seine ikinderbedeutung aufbebe. Nur die Funda-
mente eines .Schlo^^es -iind unsichtbar, ist der Bau aber in die

Lüfte ce-lii'neii. d.iiiii -.1 liimii kl er MCh niil z.ililren hen Giebeln

und Tliurincii. EiDcr pflegt alle andern zu uberragen, aber,

verst.in<l .Inders der Baumeister »ein Werk, so macht er seine

voUa Wirkung nnr mit uad Ibailweisa durch die übrigon. Oia
Taabalk dar Oifaikoaat «ar aa Boxioboda'a MaiatarsaH aai

noch gani neae Bahnen zn braeban gehabt. Er hat das Ueber-

kommene bis sor höchsten Vollendung durchgebildet
, haupl-

sSchlich aber in ihm das k(>sili.<re r.eniss für «eine erhabenen

Ideen gefunden. Buxtehudes licsichl-skrcis mag enger, sein

Talent weniger ausgiebig gewesen sein. Er konnte aber daa

Badautaode uod UreiiganUiiiaUioha, waa ar sa

I paa tallwimr Hm rnfm» «aiMdi

uiyiii^LLi Google
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KuDSIwerkM , soweit l--. überhaupt ii)u)^la-li ist, frrcichcD. Es

wird sich herausstollcu, dau Bacb, in richtiger Erkaoatniu der

Sachlage, in den voq Buxlehade mit Meisterschaft culti«irt«D

tpeciallao Pormen tkih nur gaot vorübergehend versuchte, wo
er d«on auob dieMO noch den Stempel aeine* Oenias aafxu-

drücfceo wuiil« , ohn« jedoch woMOtllch mIom Vorglogtr so

Vorsu«nMlta 4«f i«w 4i« 4ir

'

W«t ar !•

ItttlarM Nanwiu tMUsaiger vmt OOMMlrirler IM, biiotlt Jooer

dnrcb lonigkeit und jugendKeii« Wirme ein. Freilich b«iilzl

ja auch Bach 6ieat WXrme und InnigVeit im h(>c tis.ten Grade,

nur Irin sie schwerer äber die Lippen und Ur^i meistens lief

im Grunde , von dort aus alles durchdringcDd und In- >'l>''iid

.

DiOM kUoMleriache Beachafreoheil ist «her ebenfalls ein Zeicbeo,

diM Beide nf der btehtteo Stufe der Orgelkunsi (leben. In

der Oeechiolile iit ea «Im 6b«raN wiedniebrando BrtchginDDg,

IB IteMiW«
I baflnMa, welcher Ober tim bhumdrliisl, eie eo i

aacht aod den Keim bildet fQr neue und ander* geartete Bnl-

wicklungeD Na-Iil immer, abt-r doch manchmal treffen w ir bei

Boitebude (jcstallen, welche iiarli TonbeseelunK unleutlicli zu

dürsten Kbeinen, obgleich es ganz ii[i7.\scir<'lli.i[| i>i , dass sie

fiir das meohaaiictae, (odie Orgelmaterial be.siiiorot waren. Die

milisetbeillen vier IIdbm«« 8Mien «od der Art: acboa die Me-

sweüM Takte dar BinaU-

dem H()rer nicht anders klingen, als wie es jetzt geschrieben

ist — wenn er nicht dadurch, so gut es anging, bitte andeuten

wollen, wie ihiu die Melodie im Innern ertönte, und dass er

mehr noch zu sa^ea hat>e, als er könne. Die Hinüberdeu-

lungeo auf ein ausdrucksDUtiger«« luslrumcnt sind in diesen

Stelle« eo stark, daas ei«, a«f uiarm Pianoforle gespielt, wie

Ar daaaelbe geaebriebea aahalMB; versuche es nur und

t, dBM«t|H>«iBO|IMial, dM liaüM

I kau gaalga« aod tean wM daa Oaaaog ra Hfllfii

mÖKen. Pachelbc! stellt iti Folse seine* Anschluws an die

Richtung der südlichen kunsl dem iiiiiieu Leben im Heicho des

Ori;i-Itl3nk;c' noch vid ntber, oLinleich ^;erjde er der elgeot-

licbe Begründer des Orgelcborals ist , welcher doch seinem

Waaen nach eben auf den subjeclivsten Ausdruck hmarbeilel.

Br alabt ihm nlber, obwohl er jünger ist, aU Buxtehude ; der

MteHoalefacbiad wird dank die EotkrSftuDg, in welcher

i Kriaaa lag, wiadar ai

al^ Mte,te
^

Padwibel Reboreo worda. So Malban aar die

SM and Nord, und man sieht ohne weiteres, wie sie eioander

ealg«f;enstreben . Buxtehude > unruhige Innigkeil tu Pachelbel's

Chör.)l, l'jclielbel's schöne Kulie zu Duxloliudc s freiem Orgel-

slück. Bacb vereinigte in sich diese LieKensütze. Aber er em-
pdag Pachelbers Einflusa durch die VennitlUing der Ihüringi-

aebeo Künstler, die ihn mit eignem Geiste l>ereiia veraeixt

ballen ; er war aoaserda« eine kemdeolsche Natur und dem
kr

atabt iiaat aaler, aondem Iballweiie, oad iwar aiabr ala

Pschelbel, neben ihm. Jene «ubjeclive Wirme, weiche hundert

Jahre später gegenüber dieser ersten Blülheieii dentacber lo-

Bacli und unendlich viel stärker . als je in einem seiner Vor-

«iiiiijer und Z('il(ipiiij>sen
;

^le i]Uoll i>iir nicht so heftig empor,

wie hei Buxtehude, sondern durchdrang in grocaartigster Weis«

•Mis aad Jedes, was ar aebrM>.€ (8. tll—«•«.)
(Pactaataaif MgL}

FrofMMr O. B. Vecchiotti über Kaiah Sourindro

olkna Tagore und indiMh«
(In der Zcitsrhrift II Rallaciio («77 No. Jt-14.)

Kine werthvuHe tiabe ist un.serer kiininl- Aliademie von

H.ijiih Snniinilro Mohnn T.igore
, dem l'rii'Milenlen der .Vii.,iV-

schule in Bengalen, in wohlwollendster Weise geschenkt wonlen

Seinen Bemühungen lufolge wurde diaaa Scbola io Cukuttj

am 4. Augoat I87< erCAiet, und waa aoeb grtaera AnCmerk-
aaokall vardJeot, iat dlea, daaa er sie fatt alMa voa i

eotbllt I

lebrten Vo
enthalten auch aelae moaikalladiaa AnlMlte Iheils in aaiaar

Nullersprnrhe. Iheils im Dnglitchea. Sic sind drt> Erieugniss

eiiie> geistvollen Talentes uud gründlicher Studien w.i!irciid vie-

ler Jahre. Wir sind üherzeui<t , sie werden mit N irlliuii und

\ er«;niiKeu von denjenigen geteoen werden, welche eine gründ-
lu'lir und richtige Keontoias der indischen Musik la erlangao

wüaaehao. Dia flalHoha Wall iol (

Künste. Wir sind daher keineswegs erstaunt, dass Buropa mit

sichtlichem Wohlgefallen die wertbvolleo Schriften empfangen
hat, welche dieser würdige indische SchrifUtelier sandte. Und
dieses isl besonders jetzt der Fall . wo der lebhafte Wutisch

offenbar wird , unsere Keanimss in der Musiiigeschichte aus-

zudehnen und tu vertiefen, und eine genauere Bekanolscbad

der Formen tu eriangeo, welche diese Kunst unter verscMa»

Tdlkani dantalU, te TarbMoat mk ihm pbyalMbaa,

WUhreod aaa daa Boeb . betHalt a4

(•Public opinion«), mtl deo
schule in Bengalen versorgt , Iat aa reich von dem I.obe des

Sourindro Muliun Tagore, welcher nicht allein «einer hohen

Herkunft wi gen. die man aus dem Büchlein »Ein kurzer Be-

richt der Tagore- Familie« ersehen kann, ausgezeichnet dasteht,

sondern auch wegen seiner grossen Keonlnias, seii>er unermüd-
lichen Thiligkeit und seiner edlen OapartaiUcbkeit. Wir sehen
daraus, eines wie hohen Anseheiia der faiabrla Schriftsteller

in Aaiaa, Baropa aa

Ibaa als Aaorttaaaaag Ihr IM hiK atgaabtodiger Ootoraebrift

gesandt. Professur Weber in BerilYi , Verfas-ser von •Vorle-

sungen über indische Literatur«, verÖfTentlicht ( 876, drückte
iliiii huieirlielliilfle.ster Weise am 9. Januar d. J. seine

Bewunderung aus wegen seiner susgedehnlen Kenolniss der

Musik , Literatur und der eurepSischen Sprachen , wie auch

Warfco ibar lodiaaho Morik. la

vaa «oneUodaaaa To

*) Tergl. die beiden Aubltxe der vorigsn Nummer Ober Dr. Ta-
gara. Waaada(t(Sp.MDi

die* lediglich auf die Fnrm betiehen, nicht auf den Inhalt, der ao^
•chllcMlich indi.'i<:h-iiatiuiial iat UaMdennocii unsere Tonk anal ebaa
durch dieses Institut mit der Zeil in Indiea (sst wuneln wird, Uagl
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4er indischen Musik enlhsltend. Obgleich Jedes einzelne Werk
nOUlich Ist wfgen der werihvollen Belehrung, welch«* m ent-

hSII , hsben MM
,

m-isiriiiM-ii veröffentlichl , den Vorth. il , uns

eine vollstSndiKere Kennlnias des Gsganstandes su «erscbaSeD

und werden deslulb iMMr «iü Hhir Wtlklm ttmi iMiMMl-
des Werk bilden.

Herrn Tagore's Zweck, indem er diese Bücher pubiieirte,

W, dia Maik MteM Ltmim so b«tobwi md pa|MiMr so i

Wonscb, eine grtadlteka SamlalH Mm
•rtangen, m«br ond mahr iml—t. Br lut hi dioMr Stab«
alle EnerRie ^ezo^l und bM die alleinigiMj Mittel Kctirmu hl,

welche ihn in den Slind SAlMn konnlrii. seinen Zweck zu er-

reichen. Er hat nicht nur alle berelis vorhergegangenen Drucke

benutzt, sondern hat die ersten cnosikalischen Hindu- und mu-
haraedaoisoben Componislen , die ersten Vinkars von Indien,

di* arMiranslen Profossoren von Locknow uad den edlen

Uomol AU Khan von BeoarM, VarfasMr «iiMS Musik-

I w vBllig sich XU eigen

dadonli eiD neues Licht erhalten hat.

Die musikalischen Werke Tattore's inlereasiren ans sehr

und steigen noch im Worth, iii^ürtTii sie iin>eine fremde Musik

in ihrem au^pricseii^leii kund Iliun. Die r.uin["i-iliuncn

befiodeo sich in den versciucdenon an uuü (geschickten Büchern
;

mm fladtliie Ibeils in »Victoria Gitika« und theils in eogli»chi-n

Totm«!«. bn •ratarao md dia Varaa ia SaMkril ; diaaaMiMik

oa dIa

sBafMaeiiaii Tanas, vaiMhMlielit n Bbraa daa Prtana
von Wale« , enthalten ComposHioneo veracbiedeoer Verfasser.

•>- Bs ist keine leichte Aufgabe, von diesen masikaliaehen Cont-

poaiUooen mit voller Kennlniss zu siprechen und noch viel we-
niger, eine Meinung lu äussern, zur üelben Zeil diejenigen be-

friedigend . du- suklie Musik schützen, uihi .n;<'ni(sen, welche,

nach der Wirkung auf ihre Ohren sich richtend, (eoeifl äad,

ihnen geringen Werth beizulegen. Dieses wird

Tifora't MiuUi atil aiaati

nnd
aalaar nganlMit mtgttim waHM aran. •M dahar otihig,

si« nicht als die Thal eines einzelnen Mannes oder .iU eine

Wirkung seiner Laune , sondern vielmehr nur als in Verbin-

dung mit dem Zustande eines Landow erzeu)(l anzusehen, wel-

ches einen eigenen Charakter hat und in vielen Sachen ver-

schieden von dem unserigen ist. Hiersus entspringt ein Musik-

lypoa, ang verbunden mit dem Zustand« und der Bildung ein«*

Vaftaa» weiche« iMsaode von Meilen von uns enlfenrt

,

lebi DDd
MetguBfen

,

«d Mtiagen, welebe« auch aeiaa Oadarten und Oaiahlaaof

baaimdere Weise susdrSckt und daher eine eigene Mnaik be-

sitzt, die den nationalen Char-ikler w ipden;pie(!elt. Eü wHrc fast

nölhig in solchen Landen voll Sonnensrliein und Poesie geboren

zu sein unii kpIcI'I zu haben , um von dieser Musik <iie Kin-

drücke zu erhsllen , welche Me erzeugt. E» wäre nöthig als

Eingeborener behandelt zu werden
,
gegenüber dein hanaa-

oteber ZusMnde iat Slawi« m «ein,

idasOantth

MS. Ütfl
aairt

urlbeill werden sollten, sondern in ?a
liehen Bedingungen der Umgebung.

Zu all diesem müssen wir das Nachdenken hinzufüxen,

welches der «elehrle Verfas.'ser in seinem Vorwort zu »Victoria

Oilika« beweist Er ist »o vorsichtig uns zu warnen, data wir

di« AufMichnung seiner Melodien in europiiscber Notation als

völlig genau ansehen und uns nach ihrer Ausrübroag ein Driheil

hl gawlaia BlnalMtaB MDabitalagen «ad dIa be-
sondere Anmuth seiner nalioaalen Musik wieder tu geben.

Dieses ist em Cuokl. welchen man nicht umgehen sollte ; dieser

selben l'r-.vrhp fij>;l Dp Wliillen, in einem Schreiben über die

Musik der Allen», in der Csiculla Normal School gelesen, den

Grund hinzu , warum indische Melodie« »o wenig in Bnrope

beksnm aiiMl. Herr Tagore bet eine gelehrt« Schrift über dieaaa

Gegenstand im «Hindoo Pairiett vartfftatiichl. Br klafft

Glaika'ai

eoropgiscbea im OMrakler «andtieden ial, iai aa klar, daaa «ia

Blehl mM dett««lben Zeichen •oagedriiekt ward«a kann. We-
nigstens würden BinschrXnkungen und Hinzufügungen einge-

führt werden müssen. Aber dann hätten wir die neue l'nhe-

i|iii-nilKiikL'il, sie vcrwurreii und beschwerlich zu ni^Lheii

Di« musikalische Tonleiter der Indier cnibült,

wia dto—aere , sieben hanpWcblicbe Noten , nVmlich $a, ri,

gm, aM, p», 41m, mi; w Paratao aiad diaaa Malaii vartadaii i*

da, rr, aif, /ia, sa, lif, «i* wia ! <

Wart Mb wif ftr mI I

' wartB bi aaliw uliaan mtbm
teo Schriften Ober indische Literalar die auffaJIeod« A«hnlicb-

keit dieeer Namen mit denjenigen, welch« unsere Note« ungelMhr

im Jahre tOli von nuido von Arezzo erhielten; wie auch die

andere Aehnlichkeil, zwischen dem Worte Gamma, welches

bei uns noch jelzt zur Bezeichnung der Tonleiter gebraucht

wird, mit dem Sanskrit-Worte Groma, und mehr noch mitd«««

Prakril« Coma, welche dasselbe bedeuten. Da die Zahl dieaar

Art, Ia ««Mar AaeaTSaa vartbaHl i

Ortave die Einthcihing mit halben Noten, deren es zwölf giebt,

beginnt, ist die indi.sche Tonleiter, geiiiiiinl .ta^faia, zusam-
nuMigrsrlzl BUS kleineren Zwisclienr.inrni-n i.:pii.infit m»<iJ es

giebt deren 11 in «in«r Oclave. .Sie lieMeheo entweder au«

Vierteln oder DriUeln, j« nach der .Stellung, welche sie in der
Tonleiter einnehmen, — «in System, tbnlicb dem der «tlea

Grieeben. Die««« tat «tee cbarakterisiiacbe Bigeobeil der M-

bal das TlibiSt

llllihM VMkera.
Hier Ireflee wir also ptMiHeb aaf da« TeracbledaabaM, welch«,

die Oroadlsgp der Kunst bertihrund, der indischen Musik einen

besonderen Stempel verleiht und tiiie Reihenfolge besonderer

Wirkungen erzeugt. Und in der Tbat , wenn der Charakter

einer Melodie von den verschiedenen Verbindungen abhSngt,

weiche zwischen den aufeinander folgenden TSoen beatehen.

tal aa Mebt a« aabaa, wie aakr di

dnotaa badia«!

«•Ti
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tkfi ta MrapliMbM NM«« wMtr tßhm, vi

der vornehtne Verfasser io »eiD^m Vorwort zu •Vjriaria riilil.i',

di%M der weiMMitliche Ctiarakter «einer muiokalmthen Auf.iaU«

Mverttndert f^ebliebeD ist. Ob)(ieich nicht viel bedeuteod , so

bt du doch etwa«, womit wir un* für jetit zufrieden geben

mÜMeD. E< ist gleich einer Pbotograpbie, wekhe die Gaitobto-

iat> d« Oiipmtk wiatofM«, ab«r fwrlwi Utim,

len einfache Meiodien , alle aehr kon und ohne btnnonlMhe
BegleiUiog. da die leUlere in indischer Musik nicht gebriach-

lich 1^1. ill^rtliutiit» SiiKl VVillardj ist eine PHanze . deren hoi-

uutiilicher bodea Europa ist, woher sie in anciürc Länder Ter-

pflanzt wurde; aber alle beimische MusikcuUur iai nicht im

I (ewceen, lie in irgend einem andern Weiuheile m frei-

en XU laMen, wie in ibrm HallArbodaa and Klima

;

•i* «ta Fw<ll«t. m»

MibA
fM (Im FMlnümt Onmdtoaw, la

aehr den acholliachen Hirtenliedern gjpicht.« Sie trilt daher der

Natur «ehr nahe, indem ue ihren Werth niclil den Künsten des

Coolnpuokts verdankt, sondern dem belebten Ausdruck der

Gefühle dea Herl«na. Dieae Annkberung aar natürlichen Quelle,

war, wie Witliaa Joom bemerkt, der Grund, warum die Musik

dar Alten so nldilig wirkte und iaMo leideMch>lUidw nod
MtachMdenea Charakter beeaas.

Wie
I deaUieb dieta Com-

positioiMa VW Ta«ore, welebe die Gmadlage uoaerer TBoe

l^nzHch verwerfen. Die Noten (olgeo auf einander, ohne Jas.>'

es miiglich wäire
,

regeliuissige Folge der Accorde (larau.<< zu

bilden ; die
J}
und ^ findet ruan /erslreul, oline von sc liembareii

Ragala geleitet zu aein. Diese Freiheit von den Geboten der

verleiht der Melodie eioen Bindruck und einen Cba-

I aebr verschieden iat. Zu Zeiten

1 Ml ffrttrtlByt, mit welchen wir uns nicht

I bmifkt den Auaspruch Andern, vvekiM «gen,
AMtliidiBelieQeeinge einfach und peihetiadi Im Ausdruck sind,

vto die üchoiUf^-hen und iriindiscben«. Zu Zeiten lüuft die

Compoeiliaa teicbt ui>d einfiSrtnig, manchmal UDregelmä^^ig und

phautaHlisch, voller Seufzer, conlralcmpi und Syrikopcii Bciiu

Anfang jeder Melodie ist das Tempo angegeben ; es i^t eiafaob,

doppelt oder dreibeb n. •. w., aber es ist nicht dem gleich-

wetobe la ver>

iM, «• ng dMT iWakM io-
I teUUel werdao.

Ba giabl Jadodi eiaige CompoelllaaaB te Aatan, vralaha

eine Modulatioo betitsen und
,

obgleich verachieden von un-

terer gewohnten Musik, dennoch unserem Geechmack und un-

seren Ohren mehr SUSageo. Wir sind erstaunt .
L inen utiKe-

w&bttlicheo Modolalionsstil zu vernehmen, welcher soiutcrbare

uad fremde Zusaiumeofu^unKen hervorbringt Als ein lleispiel

davon führen wir die Melodie an, welche »ich auf Verse be-

sieht, die vermuthlicb von Selkirk auf der losel Juan Fernaadez

tFiaale, iahalbaa

bal (rgeod aiaer derarl%M aoio-
dar FUl M. (Bo^ish Verses p. t «

.)

Die Hodolalioo su den Versen von Mrs. Hemao »Oes Rindes

Kaoimer« iat aocb höbscber, voll SeoAmulb and bewunde-
Worta aiaaa

liadaa Ober dea T«d aaiaaa Iradars, klagend, ibn alehl

um sich zu haben und mit ihm spielen zu kijunen. Es ist nicht

zu beschreiben, iml vvelclier Leidenschaft der vornehme Ccim-

poniüt den inneren Kummer des Kindes ausdruckt. IN ist eine

Melodie von nur »cht Takten , durch uikI durch regelmässig,

voller halber und anderihalber Töoe ; aie gleicht einer lingerea

Lameotalioo. Aber über allem anderen slekl aa Scfatah^t und
Macht das Auadrooks die Melodie io VictoHa OWka. »Das Uaua

dar TMora 110.1 i äa alhaftiMi aehr aaMMBSliL Wir

Stimmung mit den Worten, sowie wegen eines xieolieh regel-

aüUsigeo Zeitmaasses. Sie hat eioen chromatiacben CbarakleTt

sanft durchdringt sie die Tiefen des Herzeos, uns mit tiefer

Melancholie und Kummer erfüllend. Als Ausnahme von der

allgemeinen Regel zei^l Me uns eioen enLvhiedenen Ton, oSm-
licb dei^enigen von C-moU. Man kann sie mit einer Folge voa

rbyihmiecbeo uad ragalBAasigaa Aooardaa begleiten.

waaadaaffillaaiaWIr-

lad darobdringeode WMaat. Wau

.

wQoscfaen sollte, eine gensuere Idee dieser Art von Modulation

zu erlangen, so m5ge er sich desiGebeles« und des »Tanzes« in

Ahü m der i'Kinwpihuni^v'icenei erinnern. Jene wie auch diaee

von Herrn TuKore haben eine charakteristische Aebalicbkeit im
Rhythmus , besonders aber m der hiuOgen AnwaoiOlg dv
halben Tttne uad der Vertoderuog des Zeilmaasees.

Ala Aa aoifiieba Ha%lB den Titel einer Kaiserin von la-

diaa aggaMMBaa baMa, varttaüiebia lajab Titaia dia

»fbnaria num^paß. Pia Tawa rtad ia flml ill, aa« db «aa>
ist laaHMaatiaMat vaa dea veraebiedeaaa LIadera aalar dar

briiladiaa Kroae la Barapa, Asien, Amerike und Anatrallea.

Dieses Buch enthält eine kofitbare Sammlung von Melodien, die

den musikalischen Typus jedes Volkes anzeigen. Die Wirkung
ist eine bemerkenswerthe Verschiedenheit d«a Charakters.

iÜDige sind lebhaft , andere einfacher, einige einförmiger und
Bieiodischer, andere phantastisch und unregelmlfssig, einige aaaft

und angenehm, andere rauh und wild. Die Melodie deal

»en z. B. ist lebball uad sogeoebm, dia dea Arabers aflai i

Bs ist schade, daaa dar Aolor aioh daranf baaehilakt bat, uns

ein einziges Master von Jeder Nslioa in geben ; hllle er elae

griiesere Anzahl vorgelegt, so würde die Vrr'-cfi edenhaH dir
musikalischen Typen noch mehr io die Augcu s[iringeo.

Wenn man bedenkt, dass Musik ein Erbe ist, welches jedem
Volke zu eigen gehört, so ist es unmöglich , sie nicht als eine

Natorgabe und als eins der ersten Bediirfnisee des raenachlicbaa

Haraaoa aaanaabea. Weao sie in civUisirteB Uadeni v01U|

lehalal , gaacbaBefcl oiit dea berrliobalaa Fe

•aUM oma tbiaa Tmi(

laeates seinen elnfBnnIgen Gesang begle\tet. In welchem Falle

es auch sei, es Ist die Spradie der Seele , und sie beeHzt eine

bezaubernde Atizielum^skr.Hrt auf das menschliche Herz. Es

war daher rechi, zu Kl.iuhen, dass eine Kua^t, die mit solcher

Macht zu fesseln versteht , von den Guitcrn stamme , da sogar

todle Körper ihrem Einflüsse unterworfen waren. Wenn bei

den Griechen der Ton von Orpheus' Lyra wilde Thiers bezwang,
WMdar aad B«l(ai bawafla Md da> fUaaaaa dMWMM»

bnaa, «a tiiwaadilii bat daa Mm lüa TMiiaa, aia ka-
rabniar oantar voa Akba/a Altar, doreb die Macht aalaoa

Gesanges den Mittag in Dunkelheit der Nacht und em junges

Mldobeo lieas durch ihre melodische SUaime vom Himmel er-

uiyi»i<-CLi l^y
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pler fraise , wie dlM« Wandcruteben durch Musik h«rror-

Kphr.irlii werden könDt«ii , erhielt er die Atiiworl, da^^ (liege

KuoHt jelzt fast g&nzlich verloren gegangen sei, dass man aber

och Einige in Indien linden könne, wrich« sie verstünden.

Ous indinbc Musik «iocn psychologischen Gegenstand hat

uod beMimnt tot, dM Bars su bewegen, xeigl uns Herr Tagore

ia dar EUMiut n MiiM aSedM Hrapl-lUcMa (Sit PriMiH
i|M), Ia wttehtr M- die iMhaMM OmdMn mImt
MlioMlea MHrifc aainiHl. IMm Hackt eolUII ti« vM dw
Ktigtu, weldie, wie dar vornehnte Autor bemerkt, nicM gjalab

bedeutend sind mit Melodien, wie es Dr. (;,iri>\ 's Meinung war,

denn ^ie erzeugen, sagt er, eine Wirliuiifj auf ilas Gemütb, die

durch die angenehme Beiiehunt; ilcr .niffiii.indotrol(;cnden

Noten hervorgeruieo werde ; je<ler Ra^a habe eioe gewtwe

d«r altenINMwMiB mit d«i

wla mm am dm VornbMaalMHan Ihrair

lind die Griechen wurden in der Tliat io ihren musikalischen

Coroposilionen von Regeln geleitet, welche bestimmten , wn«

für Töne angenommeo und welche au!>gela'v<ien »erden soilli'n,

sowie auch welche den Voriiig haben sollleo. Dassulbc tintleii

wir in den Hagas. Wie dio Melodie der Griechen (fllhrl der

Autor fort) io syslallic, diastallic und euchasito eingellieill war,

auch die Ragas io vencbiedeoe rasai oder GefOble des

I fto ODlapraclMB.

Zu syisboliaehen Fomen nnd phanlaatisehen VoralellungM

geneigt, personiflcirt die lebhaRe Einbildung des Inders die

lUgas, indem er jedem eine (< l.il rlu' Kipur mtU ihl. Oie litho-

graphirten Bilder dieser l'cr>cm;()c<itiocieii w i-l. ho i\cm genann-

ten Buche beig<'(;ehLii sind, bilden eine ZierJo Ic-.-cILitii. Der

erste Haga, ein H.ilhgoll, .Sri genannt, ist dargestellt in dem
Augenblicke, wo er iml seiner Nymphe SOT WkM pM, Mt
llriaebo MuBaa tu pflOekao ; diaoar wird ^mnfßm imh m

MdMfMMMtee«!«, iM KtiMM 6MrlBlM Mtleidet

md aaia Bnpl mll Vaafil-BNMMM bekmst; aalM Augen
haben die färbe der aufgehenden Sonne. Er wird geliebt von

den Krauen. Diese* wird im Frühjahr besungen Der drille,

Bhitiraba, hat den Gan^i ^ .luf M niuiii Kuflo uinl dtii Halbmond

auf seiner Stirn. Er bat drei Augen , und sein Körper ist mit

Schlangen amwcndoD ; er hUl aina dreixinkige Gabel in der

•iom Hand uad oinon inottschUcbon Scliidel in dar andaro.

Www wird In Herbat baanngen. Der riaria heiiat PmKkamc,
bat grosae rotha AufM «od iat in doialbaa farba gaUaidat

;

ar ni jaog. klt« oad hat NalRing warn Torliebaa. Maaaa wM
im SofflOMr gaanngen. Der fflofle heiail Mtgka; in hellblau ge-

kleidet, veilchenblaue Augen und reitet auf einem Elepbanten ;

wirtl in der Regenzeit gesungen. Der sechste hrisst :Ytj//a A'a-

rayana; er ist ein tapferer Krieger, hliildiirsii|K'. reitet lu Pferde

Ober ein Schlachtfeld. D.is ist der Ge?;irit.- lür den Winter.

Die sechs Ragas, fügt der Autor hinzu, stellen in diesen

symbolischen Formen die Jahreszeiten und xtigleich die Ge-
fdhla dar, woleba aioh daoo in «naarar Braat nfan. Dia LIaba

it bn grl-Baia tarbarwdwd. und aatna baoyHHMkhan Maifc-

ala aind HUda nnd Prohaian ; er iat auch geaignal , daa ba-

roiscbe Oefiibl aoszodrflcken. Im Batonto-Haga ist auch Liebe

Yorlierrsrhenft, er isl fnihlirh und voller Lui>tigkeil. Der »or-

herrscheiiile ( .li.iriiku-r in Hhntraba isl ernst; er ist liefinnig,

maje»tuttsch , wie i- hohen Dingen /iikuiimn. Auch im T'an-

chama bleibt L,4ebe die ILiuptsacbe , der Ton ist reich und voll

weihlicbar ZafUieit. Der Satta iVoroyoN« drückt heroisches

GafObl a«a, ar iit bachmiilbic, aoargiaeb and barraeb-

sBs ist zu bemerken,! aebHaaM der vornehme Herr Tar^

fasser, »da-s unsere Ra^as im .Allgemeinen voll weichen Ge-

fühls sind. Den Grund kann in.m in (ihysischen uiul anih ren

anKeführlen L'm^l.irult'ii suchen. Die ;.iileii Gefühle unserer

ari!>chen Vorfahren de« Nordeoa, welche im vedischen Zeiulter

im Schoosse der lachandaa KMarwohnlen, und die Uebel daa

fbr gaaaHlgar Taikehr

gab ihnen lur seihen 7eil Gelecenhcit (jenu); zur Ciillivirimc

der saiifleren Leideiiscliadcn. Alle dusleren Gcdjiikeii ver-

sfhss .in Irii iru iii»nits-<';i des gegenwilrligen Glückes : die Ord-

nung ihrer Seele s^ne^eit' sich in ihrer Musik wieder. Der

Mangel an tnmdutu t 'iil usse bewahrte sie aafoaacheinllch vor

dar Vomiachnng mit eine« fraaidea Blaaiaalai wUiraod dia

Abwaaenbeit aiaar ianeraa.

sehr erfolgreich in dar BMhIilong der heroischen und aaderar

rauher Leidenschaften aInd, .dieser tapferen Kinder der euro-

päischen Gesinge' ; aber in ih r l iebe und in anderen sanften

Gefühlen haben sie einen bemerkenswerthen Erfolg bewiesen.

iIindu-Husik ivt voll Gefühl und Einbildungskraft : aber küh-

nere Leideaschaden müssen vrir dort aoebaa , wo ein kSIteraa

Klima eine aUrkere Raoe aatMlal.a

Beaehraibnng indischer MuaHt-IaHraawala . aller aewabl vrie

neuer. Sie belaufen sich auf 99. Ton dieaen sind 35 Saiten-

Inslrunn nle lata yantra] , (S VS'ind- i «ij.iirii yiinfrii und i(

Schlag; - Inslruiuenle , ti davon tnil Metdll uheriogen rihana

yanira] und 30 mll Leder {anaddha yantni, Lu diesen solllen

zwei andere biosugalügt werden, welche noch nicht classiücirt

sind , n;inilieb dit 9tftm »araba, aus sieben mit Waaaer gelQII-

lao Baohara «BMaBWi«'!^ vnd aal atoa diaiaaiaeba Taa-

Maeh diaaar ÜBclMigeB VabaraKM dar waranoBaa Waita,
welche Rajah Tagore uns sr henkle . haben wir noch mehr
Grund, unsere Slimine mit derjeniiien der civiUsirten Welt zu

vf reinen und voll seines wohl\ erdienten Ix>be9 zu sein für

Alle«, was er für die Musik seines Ixodes gethan hat , indem

er uns mit dem Material zu einer gründlichen Keontniss der-

eibea vartofgi«. Dia faaebiobUicba Mnaildcaaaloita ailrfct oad
f9rdert daa Oaaia aishl waalgar, alt dia Aaathalik, da ala aa

atabt afai Aublagai dar raoltitiaAaa Bebria (drfla aenala paal-

llva] zu sein und dem Schönen sein absolutes und unveränder-

liches Element abzuspnM'ben , um zuziige.slehen , dass es sich

unter verschiedenem Ansehen zeigen kann und jedesmal einaa

besonderen Cbarakteraonimmt. Jetzt, wo io der Musik nicht wa-
oiger als in anderen Künsten ein lebhafter Wunsch sichtbar

ist, neue Pfad« zu suchen und Anioblaa la arwaitara, iat aa

aacb laahr als je nothwendig, daaa «rlr anaata Kaaatalaa i

> Babaoa ra aeblbwa»

ftindamenlalen GrondsXlzea widerspricht. In dieser Weise,

ohne unsere Losibaren Ueberliefemngen aufzugeben, können
wir \on den KunstschStzen aller Zeiten und .tller \iiUer proti-

tiren. Durch Abschliessung von dem Fremden wird weder die

Intelligenz erhöht noch das Her; nilUMrl Lediglich durch ge-
.seliige Berührung, durch Vergleiche uod weitausholende Sya-
ihe«is kann die wahre Verkörperung de« Schönen antalafaaa,

nad dar wahre Fortaehritt ia dar Koaü wird ntir taftwdaa

in daaMaltoa Vai^

uiyUi^LLi üy Google
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, in wdrlipfii Kkleklicismu'» und L'niveri.dilal lu-

(S. AiMie opinion, im 1. Tboii pp. 96—108 itaU«oiacb,

pp. las twf/lm/k PetMfc IbMMM von Cleilie
Chrysaadcr.)

t. Hdnogenb«rg's Odys«ea»>Syinphoiiie.

imiMing. Hjif. Sympboale Ihr groMes
OfdMilMr. dp. 16. FMüinr Pr. IS Jt netto. LMpiig,
B. W. Vritiaeh. «873.

Wiederum liegt uns i-in pro'vsps Werk Herzogenberg's vor:

Odyweus , Symphonie für grosses <>rrhe»ter. Ihre vi«r SStze

iragan die UebenchrillMt : Dia Irrfahrten, Penelope, die Gir-

IM dar ara«, du fliiliinM d«r Frviar. Oaail wiMa wird dar

r. 4m Mltl«»n bald;

«ÜänkiartaiiMb, gelKioM, anregeod. obaa daat ar dia ibnaa

gezogenea Grenzen überschritte und tiia rein Aeusserliche,

Materielle verfiele , davor bewahrt ihn sein künstlerischer Sinn

und Takl. Der Componisl hat, da<t iM nicht we^ftüläugnen, eine

gewisse Neigung, ins Breilc zu geben; wir bjibcn bei Bi-spre-

ctiunt( $riiR'> iCulucDbus» in Nr. 33 d. Zt^. bereits darauf hin-

gewieaen
,
fügen aber zugleich hinzu , daaa io den neuerding»

ertcbiaoeaea Sachen von ihm , soweit wir sie kennen gelernt,

I Kaisani weit «aalsar «dar atobl harvartrht.

•Ms 4rrfbbflaBa (Dniioil */« . Taoipo : sieoUeb niMig) M mit

Oaiit aemfplK und geaibeitel. Originell Ist der AnlStng mit

seinem grossen Crcsrcniln
,

daü .sich 3i Takio lan^' auf dem
D rooll-DreiklanKB ii.ilt unJ in A-moll wiederlioll wird. Hng-

licb, tlis.s iji^r S.it7. ilom Kincn <."!cr Andern kr.uis oder Imni

vorkommt , aber man mag bedeokeo : ea sind Irrfahrten ! I m
Übrigens keine ZweideuligkaKao aafkommcn zu lassen, bemer-

ken wir, dasa der Satz keineswegs formlos ist ; die Form tritt

im Angenblick nur nicht ao bestimmt heraus, offnbart sich

«alebar aia amalliob aadit. Aueh dar zweite

r Salt aPaoalop«« (OhmII hal irich aaloaa eigen-

IbSmlidiea Colorils wegen besonders inleresstrt. Eigenartig ist

ebenfalls Satz 3 (E!>-dur 1/4 . Tempo : raach) »Die GSrten der

Circe« mit '.oinen lii'K''nili.'n Ft;K<cr> und schwirrenden, nattem-

den Figuren , wi l^ hr mi ivt \<;\i U\ und dufli« an uns vorflber-

lieheo. Die^iT S.tIz wini \'tjllpu:ht nm iiR'isleri gefallen. Wie
man sich denken kann, gehls beim •Gastmahl der Freierf (letz-

ter Salz D-dur C, Tempo: labr bewegt] lebMAg D»d rsa-

•cbaud bar. Mao oiainCa abar aialit übal, wbm an bai aol>

Wort olehl MM. Das

mit dem Fugiran bat ansdrücken wollen. Unter Zu-
bWaoabme von Themen des ersten und zweiten Satzes geht's

mit Glanz zu Ende. Wir loben die Bigenartigkeit den Werkes,

die echt künstlerische Gesinnung seines Verfas.sers und seinen

feinen (icschmack , wir loben fenter die feinsinnige Rew sndle

Arbeit, die contrapunklisch eingescblossea, die getschickto Be-

handlung des Orchesters und loben endlich , dass , wie schon

dar Coaipoaiit aioh aiebt 10 klaialicbar Dalaitnalarei

wir UM ao aoadriitkon

Inog ioNk dio po»itiato Hao taraHtali wird.

ar'OO aoch am beelen geradM «Ofden. Das Alles loben wir und
bdceooeo wiederholt, dan wir das Werk mit besonderem In-

teresse durchstudirt haben. Wir h.iben aber auch un<i-rc

Wäaaobe. So wOnat^lan wir, der Componiat biUe rectal ein-

stellt ; wir wünschten .nuch, er hätte von den .Syncop«n woniger

ausgiebigen Gtliniin li i^rni.n hl miil 7ii'.s<-iIimi i'tw.i-, ruhiger

modulirl. Durch ein Zuviel in dicüun Punkten kann der klare

ruhige Verlauf des Stücks leicht beeinträchtigt werden. Den

Warlb dea Warkaa «oUaa wir durch onaere Bemerknngaa

verwahraa wir uns aasdrOckUoh

;

Mr. dia AateaitoadMH daa AolOfO

aar diaaa Ponkta MamlaBkMi, vlaMobt gioM ar ana ha ofaMO

oder andern Recht. Sein Vorbild acbalat BrahoH SO aain, dineU
Nachahmung irt ibm jedoch nicht oacbmwainii , ar 1

vielmehr anf dio OlgM Ktao urd dl

kennen.

So sehr (rieht i>l ilif S\ rnphoiiio Ke'';idf nicht iiiisiuführen,

emineDio Schwierigkeiten bietet sie aber nicht. Um zu wirken,

verlangt »ie vor allem »orgfSlligea Einstudiren und vorurtheiU-

fralaa Eiogabao auf dio loleoliODao daa Coanpooislao. Oanaiba

BflliolBti woa dio OrckoaloiatlHal boCHfllt flom loa Tollo r

nirellM. So verwendet er s. B. (ÄoNck «rio bei

Colooibo») englisch Horn, 3 Fagollaand 9 Pavkao. Wir Bio-
san freilich einem Jeden das volle Recht zugestehen, hier selbst

sich die firenie zu setzen, linden jedoch , d-iss der Cnmponist

Hill pincr Iti'M'l/iiiig des Orchestens, vmp der «•rwiitinten . sich

nach einer Seite hin im Lichte .sieht, denn wie viele Orchester

giebt es Dicht in roiltelgro.sM<n und kleineren Sttdten , welche

beilsfroh sind, wenn sie das gewöhnliche grosse Orchester her-

stellen können, mit 1 Fagotts und t Pauken alw, vom

daa Waricaai

stigslen Fall aasBerordentliefa araehwart. Dia Herfa lliat aieh

im Notbfall durch (kavier ersetzen, kleine FtBle und Tuba
werden in den meisten Fullen zu beseh.iflen sein , eben.so der

kleine Krimskram wie Triangel, Becken, Trommel ; aber die

ilruli- Puuke, das englische Horn und drittes Fagott — ^lo sind

nicht vorhanden und lassen sich auch nicht gut durch andere

Instrumente ersetzen. Ehe man Hülfe von süsse* baraasialit,

besohlieaat man lieber, das Werk «uuMgafBbrt in laaaaa, nnd
wir BMlDan, dar Componisl bat aüo Cnooho» dioa za badauom.
Wir ktaooo dMWaik daabalb aar od froao, OMioDloOrahoMor
adraariraw. Mllgan aia ao oielil ooboriMolaUliI hoHO, 00M
theilnehraender Beachtung durchaoa wortt ood wOidig. Not
müssen Ausführende wia Hörer ibracaoMo dorn Worko otwao

iMk.

FOr Planolorie zu vier Händen.

IT Berkel. Waldbllder. FUnf CbaraklerslUcke für Piano-

forte zu vier Händen. Op. 187. Pr. 4 Jt. 1879.

Ivol lllltoir liwifco Rlr Pioiioforton vior BMadan.
Dp. <M. No. 1. DofilimorHb in Eo. P^. S Jf. Mo. t.

Trauermarsdi in C-moll. Fr. 9 uf. 1879.

Leipzig und Winterthur, J. Rieter-BiedemanB.

Die Waldbilder sind betiieli : Jagdzui^, \\ dJesrauschen,

In düsterer Schlucht, Waldidyli, Einsiedlers Abendlied. Gut

erfundene, stimmungs- und stilvolle und zugleich gut spielbare

Oobildo, grOMlaoUMila Uaioaran Umbogs, dia Ciaviefspialani

Ihrer Art «od dofobwac aolida

dung dürften sie den Waidblldoro

len sieb eheafalls leicht.

laor

I. Siao
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KOniglidie Akademie der Kinste zu
[IM] Berlin.

ereil,

"'oi^A^^BittMdlitsaDceirfiad «M dem prö«pect «nicblllch,

«alebar Im OMcbiltexliDmer der Akademie. liniveniUUütrauo «.

klafUoh ID haben M. Ebendaaelbüt haben die Anpiraoten ihr« ta

den ODlMMtchMlea VoniUeDden der Seclioo lu richleodeo Uel-

dangeo, unl«r Beirilgung der im AbKhnitI IV. de« ProapecU gafor-

derten Nachweis« und musikalischen Compoaiüonea , b4t ran
15. Septemlx-r finiureichen. Di« Aufnahme - Piüfung Undel am
6. Oclober Mor^'Tiv ri.r in Al>nilemicg<>b«ude ilall-

B. HochMknle fUr IIo<tlk, Abthellnar fBr anaObrade Tealnnist.

Diri-i icr; Professor Dr. Joachim

Am f. October d S. können in diese AnMall, «eiche die höhere

Aoablldoog Im Solo- and Chor-Gesang und im Solo- md Xmmmm»-
mM dar Orchester- (Streich- und Blas-) loslraiMala , dM Clavlm

Ii 4tr final baiweckl, nane Schttler und Sebttlerinnen «iatreten

mg JlSlmillHail Mr ft
^f»«!«"«» aind «M dem Prospcct entirhl-

Hch, welehar In Mreao ktaflich tu haben lal. auch geilen Einsen-

dnng TOS SS Ä In llarkMl mlUalal Kreuxbandes ttberundl »ird

Die Anmaldangan sind ichriftlich und portofrei, unK-r K.'ifugunn

der im { 7 d«a Prospean »iigi-Ke-benen nüUii(ien Nacliwcisc wlbiil-

geschriebener Lebeoalauf. Tauf-. Bildunp- und t

ü

hrupgMcugnisa)

»pütealens drei Tage tot dar AufDabme-ntAuf , swlsfc»jlHtwoeh

daa 1. October d. J., Mornna 9 Ohr, atrtia»*!«. M dM MNcSotnl

I NW., i—igipliti No. 4) ID riebten and aof dem

k dMB XanlM ^aaiduogi tu veraeben. Die Prü-

ron« defw. iirilrtii sieh nr Motkmt In dl* CkofMkale tobrUUlch

aoseoaMst tobM. «W > i.Oolotar »siHHn «« Ohr abr-
hallee.

Eine besonder« Zustellung crfxiKl auf die Anmeldungen nicht,

I die Aaplranten haben su (, ol,ne Wcilcrea tu den Atr'"*-—

-

Bntlcn

C. lantlUt fir lürchenmiuik
(Alenodamr. tsj.

Dlreetor: fiolSMCf Henpt.

Zweck der Aaelall : AnaMMaif VM OrganlaUn.

aaob *M Mutklebrem Ar MiMf« LahranstaKan,

j riMpeela aiod dimb dM Mnolor de» InstiluU ni

m« AvftiabmepmriiDg flndat tB <> Odabw, Me«Beiu

t Ohr, In Lowla das IiwUMjU alatt.

Barila. dM «t. äatßH «IT«.

Ober-KapalliMislar

TokMi

im T«r

Tt*> &!•«•«
fOr eine Slngsttmme

mit B«Kl«Itttiiff des Pianoforte

Ma. I. Wo M dla
- In frilMM WiMfc
- S. AnBaoto.
- l.iakhaV

Leipzig. C. F, Kahnt,
nntt.8.-«.

l«MJ

J.

Neuer VerUg *oo

inLei|Hig

Die Kunst der Fuge
voll

Joh. Seb. Baeb.
Für di« Orgel Ubertragen und lu .'^iuHienzw«ek«D mit ge-

lung des Vortrags sowie dar
"

Ftdal-Applicatur '

G. Ad. Thomas.

CSOHpl«! Preis 9 netto.

Blatela:
kl.

,1.

'

t.

•. raca
». Fuge

t. Fuge
7. Fuge
S. rata

- I.N.

- i,»t.

- i.s«.

- 4.M.
- •.•«.

4.t«.

No. t. Paga
- «I. Page
- t«. Fuge
- 41. Fuge
- 41. Fuge
- 4«. Fage

- iM-
- 4.H.
- 4.SS.

- 4,»».

i*»»' Neue Ausgaben

It llr IHM la. t (Udari

le aus dem Verlage vtw^ ToMm ia Wl«.
(SieU TonUtbig in der

handlung in Berlin
;

fii, «i_ JU C4 dar«« la aaaa", vari« pottr 1« Piano
tnopin. Fr., "Tam . v . ^a.-.

tClaWere .dTtr--

j v fr. Iflttatt aUttahs «r Haea. FUHe,
va 11 »y Violine. Clarlnelte.tnglaaaillo, Trom-

lOaBtrebeM, Op 4 4t. MnaAMgiba. . . . ^S.M.
It als aiiatett Hr flaaa, tVlollMai Tlola nnd

Violoncello Ji
do. rur 1 Pianos k 4 ma .ä T.—

.

do. für Piano k t nw *,—

.

LÜBt, F., "SSSJT*-"'*-^"'"-""'
HeatMes, Ign., *7

Armngcmenl für S Pianos .....
~— CoBcert nr PUaa I«. 3 !0 na» Op. n.

Arrangruinnt für * Pianos— Oeaccrt ftr Plans Rt. 4 L-dur N>ij<- Ausgabe
Arrangemeot (ur t Pianos (unter dar Preasej.

Spohr, L., ^SS.'omS?; bSSmi «* Car.- Ihm
Anegabe .# 4»,—

.

Vai<a( von J. Birtor-Ble^crBaaa in Leipxig und Winterlhar.

(Bd.ll8rlkBb)

80NATB
MrdM

Pisjiofoit/e asn aswei ^Zftnden
(oiii(>i)nirl

•r.£.j*>t«rk I» Krouler Verehnug gewidMl
von

HANS HUBEB.

Jl 4.S«.

UrMiBLelpiig.

: J. Bieter-Ririlrriiiann in I.pipzig und WinteiHmr. — Druck von Breitkopf A Härtel iD U|i||.

Expedition: Lalpaif, Oueralxaaae 4S. —
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labklt: Dr Tagore'i StniUcbrtfl gasen C. B. Clarkc Uber das Verhültniss der lodiachaa Uptik
OrKi-u iimponlfl. iForlMlzanf-J — Krllischs Briefe an eine Darac. iJ, Deu
Bericbte ;Kop«ahag»a!. — Machiicbleo uad B«m«rkai)(eo. — Anzeiger.

n dar « — 0. Bulakate •!

flig««^ ftnllMhilfl g«tMi 0. B. muk»
Im TarhftltniBs der indlsohin, llulk m

der eoropftischen.

Ab6iM Pracbl der neu«a patriotiscbuu BeweguDf; in S.irhcn

der indiacheo Husik ist unler aDdem auch der Sin^it .«nzusehen,

welcher io den Jahren <873 und (874 in Caicutiaer Zeitungeo

geführt wurde. Bin Herr C. B. Clarie gab den Anlass hierzu

darcb einen Bericht über HiDda-Mgaik, welche« w am (7. Mai
1 873 ia Form eine* Briefes an den Director

InMM^ riokMa. Br tMf itA 4uta fMB
«• SrfU dw BwpWiBhwi TMtkBHl nad «««rat dit kmidA,
dw dl« ladiiobB Madk sieb dem System derselbwi Ugm mOnt.
Darob das DeobegrSndele, von entgegengcMliteBPrineipiM ge-

leitete bengalische Conservaiorlum Tagorc's und andere Vor-

ginge war die Sache den UbenschulLebördeu des Landes »ehr

nahe gerürlkt , so itüS'- mc t^enolljlgl waren
,

Stellung zu oeh-
meo. Die Zeitung der Nalioaaleo, der »Uiodoo I^lriol* brachte

eine Entgegnung, die Clark« ia der »Catoutta Review« be-
aolwortete, worauf sich iwiaehaa ibm
in der Zeitong almUas OiiMrfar« aiaa

Pill a« Mtopflasl, aad aoali in aadarM BIU-
alB Bflho bnd.

Bnl aacbdeai die Brfirlerung zur Ruhe gekomoMio war,

Dr. Tagore auf und liiell t(leK:h'i.im dte Scblussrede.

Diese erschien im »Uindoo Falhot« vom 7. ä«pteaai>er <874
und iHt jetzt durch elMe SifivalaMfMk mUanaKiaiMB io~
glnglich gemacht

:

Hindu Music. Reprinted fram Iba «Hlodoo Patriot«,

September 7, U7i. Cataulte: «174. B. 418«iMlkie
ad I« aaUi» I« ntnUl

w_ «Ml.» wird,

wenn wir des Terfeasara Auaatnanderaetzung unter fibersicbl-

liche Rubriken bringen und im übrigen uns möglichst seiner

oigcoen Worte bedienen, »Wir folKten mit lotore^^c dem L.aufe

der Knlik über Clarko's Abhandlung', ccbreibt er, »und nun,

nacbdcm alle Parteien anscheinend sich erschöpft haben über

diesen Gegenstand
, mögen auch wir , wie wir glauben , mit

Becfat einife Wofte der Erwiderung richt«i ao den Terteser

Woflkriat wariolnH bü. Ba Ibot

znr.

DB wabraa Oiaraktar dar

irrlbfimar aUUst darcfa

oaddMaariailJadaa«
aariHiiWMbrla
verwtekatt. 8ato MathanMlbnhar fllwd|WMilM In aalBa» Ter-
oeb« , das Oawabe der liMHaeban HoÄ anfkuHtiaB , {hm lon
Fallstrick geworden. Wir glauben, er ist ein Forscher nach der

Wahrheit, und wenn er ^^eiieigtoo Siuucm das Licht annohmea
wiil. we!r:hi> -i ir II iiiii'T- Bescheidenheit ihm hiermit anbieten,

80 iiiiig er jenes uo&chätibara Out noch flodeo. Waodaa wir

uns nun zu einer Cnt

Herrn Clarfce.« (S. I.)

Bingaai* aan schon di«

M dar
ath«Balla«li«
geban oder Yerwarfea

Rauplponkt wird alao aitt Baebl

indischer Seile. Diaaar

besproebao, und i

wir

t.

Ob Malbematik u o d A Ic u s tik f ü r die Ausübung der
Tonkunst erforderlich sind.

«Auf daa arataa Bliok miicbla aa aobabiaa, ala ob Clarke'a

HaapiabaiolM beim Nadanohnibaa aaiaar Abhandhing war»

tu wdnakahi. Aber aleaand waiH baiMr ala ar aribit, daa
MathemaUk fOr einen Moaikar nicbt nnaaltafcrtlDhar hl, ala Mr
einen Maler oder Bildhauer. Beim Leraea dar Voaik ist ffr daa

Schüler vor ,illem ein gebitdeles Ohr erforderlich, welche» im

Stande iKt, den Sion aller tonischen Verbindungen heraus zu

fühlen. Dai!.« die Materie susceplibility) einer Kunst mit mathe-

matischen Mitteln geprüft werde, ist etwas andere» als daas die

Malbemalik zu ihrem YerstHndniss und ihrer Erlernung onaal-

folgt noeh niebt, daaa Jaoaad Bodnvaad^ MMtawIft «ania-
hen Boas, am Jone Priaoipiaa an «aralahan. Wr kBnaaa, etaa
Furcht uns zu widersprechen, behaupten, dass diejenigen

PrincipicD, welche die Wissenschaft der Akustik bilden, viUlig

auf die Hiodu-Musiii p,4NM:-n. A her diese Wiaaenscball ist gegen-

wärtig noch unvoiUlaudIg und unvollkommen. .Der Zustand

unserer Kennloias der Akustik, — bemerlii l'rofe.'isor Graham
mit Recht, — einer der subtilsten und «cbwiengsten

Wissenscbsflen, ist noch zu nnvolIsUodig, um auf dieselbe (

aa bOdaa.' Ba iat niofaia

Ml in

pliaebaa Syalaaa

iB dar norm voa

Wir
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•elufl, weleta« oalcr dM ÜMtern bMMhl,
ist für Nile Zwecke der Anwendung Ihrer Priodpiea auf die

Musik. Wir linffi'n. Herr Oarke wird uns gPHtatten, dt* Zeug-

oiss herv orr.it|:ender europiiischer .Miisikprolessoren beixu»

bringen, um zu beweisen, di^-^ M.iihffn.iiil
. siati die D«r-

alellung und Enlwirklung ^exposition and developmeot} der

Musik zu fiirdern . vielmehr dazu beitrUgl , sie zu nystificiren

Md SU verduolieln. Dr. Weber sagt : ,lch muas mich verlbei-

di|M gagra die Betebnidiguag, des* der vorttebeodeo Eiottaei-

Ing nM|« harmooiMiM AkMtik. md bwoodecs di« awlbe-
maliMlM Ulm dw latanralto aitkl * «in TMI, TielwwHir
ab die Basis dar Lahr« voa dar Biiaikaliaohen CompoailiM avf-

geführt Iii. Denn die meisten Lehrer der musilcaliscbea Com-
Position glauben , dast die Tln-orii' Jicscr ('.ori)|i<)viii(jn nolli-

wendig .lul der hartnonischcn Akuslik begründet wurden lUUHie,

ond beginnen de.ssbalb ilirr t.'ilirbiicher mit arithmetischen und

algebraischen Problemen und Formeln. Aber die» scheint mir,

um es bei seinem rechten Namen zu nenoen, nichts lu aeio als

Padaalario. «in WoM von laarao BiabUduH*» o»d «nMliga-

ttat : jaawnd kam eüa Monrl oder ein Raydn , ehi Badi edtr

ein Pülestrina sein . ohne zu wiesen, lin^s ein Ton zu seiner

Quinte sich verhält wie 1 zu 3 . und os luch meinem be-

scheidenen Oitfürhalton . ein Irrthum der Lehrer der musika-

lischen Composilion, welcher einen entschiedenen Mangeisn
Verslkndniss des Gegenstandes bekundet , d.is$ sie die Lehren

dar muailcalischen Composilion mit solchen Zahlea-Demonstra-

mUWurteln and anderen nalliamBliadtea Formeln zu-

ni dar Lahr» dar ConpaaHiM. INaa afwbaim nfr gmda ao,

als ob Jemand den Unterricht im Halen mit der 1 beorie tob

Lieht tind Farben, von geraden und Icrummen Linien beginnen

wollte; L'nurwcis.Jii^ in musikalischen l^iemeoteo mit dem
Stadium der ll.irniimif ; rnlerrichl im Sprechen mit einer Philo-

soph^' der S[)r.i( he oiIit wenn man die Regeln der Gram-
matik einem Kinde beibringen wollte, damit es Papa und Mama
precben lernt.' Die Bemerkungen von Dr. Marx Uber Mathe-

Mlik ia Basiahung auf dia Muaik sind ooch baatiOMBtar. Br
aagl: lUnaara Aoliaba kl Jadodi aloMm «aloMlira« . tMdara
Iraln erfinden ; oad dtat «tlMarl niebt mattMMtlMht N-
radimngen , sondant «fna Mhara Thitigkelt. wateba naa b»-
iHhiKl .

di-n Sinn der versoliiciiencn Tonvcrliindunpen zu em-
pflndiMi

,
und welche dalii<r knnstlerisches (icwis-ion genannt

werdrn Innii ' Der grosse Ari^tnvfno'- i^i'lw \iin dor^^cihen An-

sicht au», vertritt krüftig di« Spiel-Docirin und will weder der

Varannft noch der MalbaoiaUk Einllaas einrlumen bei der Ord-
nung der lolervalle. Br hielt dia Sinne fSr den alleinigen Rich-

ter. Er bestimmte deesbalb dia Quarte, Quinta aod Octave

dareb du Obr «od fand das lalarrall da* Toaat [Oamtonaa]

darah daa Abalmd der Qaan« t«a dar QaMa. Prataor
Graham sagt in seiner Abhandlung von der Theorie und Praxis

dar orosikaliscben Composilion, da wo er den itchsdiichen Eln-

flaM dar Mathematik auf die Musik bcs[irirhi ,ln It.ilien flndet

man Leute, die keine Musik lesen können und dennoch sehr

»ngenehni in zwei-, iwicr lin-i-, oder vierstimmiger Harmonie
singen. Kennen diese Menschen etwas son dm harmonischen

Zablenverhültnisaea dar mnga , die mo -^Iche Weuse ver-

ainigaoT m baba« m «aalg alac Ida« voa daai VoiblUaiaa

dar Oetava I 1 1 , «to «ao dar BaMraMit «wiMim Brda aod
Haad. Aabaliebe fslacbe AnweadaafM ilr MutmtMi haban
ebr data baigetragen, jenes gehafanntaaTalta üanket so artea-

gen. welches man bisher über die RcKion di-s Schönen in musi-

kaliacber Melodie und Harmonie künsllicb verbreitet hat. ' At>er

aa IM Bleht

DiaWalMMl, «aloba daa oMga CItat aMttHt, tat «aa alü-
naiaar Badaalaa| «ad kaao in allaa Undara aua dar ThaW
aaeba arsabaa warden, dass die griSMten Musiker und dia

gaaebmack% ollsten ComponiMen mrhts ton m;ilheinaliaeliar

Kenntnis« beanspruchten. Wer nnlcr den der uricntali-tchen

Musik Kundi^;>Ti k.ptint nirht die Nmi^n tfir,,,! Pull in l'iT-

sien , Akhu'at-u-Soböha und Xtcomachu» in Arabien, Herme*
Tritmegittut in Egypten , des gros,<ien Confvciui und Chaong ia

China. OsDMn Eftndi in der Türkei, ^t««{pA unter den Habrtani.

TKm Ssa, ilimr Maani, iVayofen fitfal , Airfda* Aoaaif aad
Hai» Mm, Bakm, Alto. Stm^aiam, Sanäm, ManM aad
Jfarayaaadiaa ia ladlaat aad daeb , war mgl la baheopten,

daas irgend einer vao Ihaaa ain Mathematiker warf Die ange-

fahrten Ciuie wardaa, wla wir hofftn, hinMnglioh aaigeo, daas

der raathematische PrfilUaia niebt aa Balablbar i», wie Herr
Clarke meint. • iS. 1— I.)

Or^ T.igore hat hier mit anerkennenswerthem Geschick aus

den Vorralbskammero der abeodlSndiscben Musik einige WsfTen

gegen die musikalischen Mathematiker entlehnt. Besoodem
mfiaaaa hierbei einige deatscba oat

Ml bertaeMaa. Dia Xahl

snsehnlieb laiBiebiaa laaeea ; dane dar Tob
diaaar Cltaie tat seit gerauniar Zeit aatar oaa llode geworden,

und viele slimnien in ihn gedankaabw Oia, ehhlltch ver>;niiirl.

uni w L'iiiK-t.-i)-' iMcht mehr mR MalbeOMtHt sieh plagen zu
niiissi n l.iniK''nn:KiS'.on auffallend ist aber, da!» eA nicht Com-
ponisien , sondern lauter theoretische Musiksrbriftsteller sind,

welche hier für die Rechte der freien compositorischeo Erfla-

dong gegen dia Ttaaoriea der mathematischen SoholasUkar aia-

tralae. Die Coamaeialan, die eigentlichen praktiwhaa Haattar,

Dad ioil Bacbt. Dieear Sliail kl

aaikar MIhwhigailek oder ein Zsnk um des Kaisers Bart.

Wflrde man nun obigen Zeugen das Heer der mathematischen

Theoretiker entgegen siollcn, so könnte kein Zweifel sein, das.s

die letzleren wailaos die Mebrtabl bilden und in der musi-

kalischen Dogmalik aa an aagaa daa arlbadana aNaad^aki
repr'isenliren.

Niher besehen, beruht der ganze Streit über die Bedeo*

toag dar MalbaaiaUk fSr dia Mflaiklbaarte aaf Miaavacalladaiaa

oad OabartraflMag. INa MMHlb dar
der Toavarhlltalaaa tat aa aieh gaai oavarttogllcb. Ibra for>
mein kfionen allerdings erst znr Anwendung kommen , weaa
die Musik .soweit enlwirki-ll isi, it,»ss sii- d.i^ (ipri]i[i»> der Ton-
leiter in den drei li.irniunisi'hen Grundbest;iijd',tn'ilrii Orlav-

(Juiiile - n-jarle iMldi-n k.»Qn. Dies geschab /ui'r-.t hr-i dr-u

Griechen, duivilialb auch wurden sie die Begründer der Zablen-

tbeorie, und hierdurch schieden sie sich von dem gesanraitea

Manganianda. mit waloben aia ia ibrar prakliasbaa llaaik—
Daaa die voa Dr. Tegore ao^eiBhllea arianlallaebaB Mtäk-
grOaaao kaina irgaadwia barvorrageadan Hatbaoutiker gawaaaa
sind, wird man ohne weitere', tljulnn waren doch auch die

griechischen Musiker in derselben La^e. Diese Uisciplin war
von AnfiiiK 311 nicht in den HSnden der Praktiker, welche stets

mit der Ausnbung ihrer Kunst hinreichend zu schaffen hatten,

sondern in denen grüblerischer Theoretiker; sie bildete von
jeher ein Graugabiel der Spaculation, an weicher Nalnr-

wisseoschaft aad Ilaalk glaiebmiaaig Tbail nahaMB. Ibr Oagäa»
laad iat der Taa aa aieb, laiaa TerUltaieBa, TefMadaataa
aad ZoaaaiBMaaeliaagea ader HarBiaaiaa. INa Meeallala ael-

cher Untersuchoaiea WUldea daaa in der Musik angewandt,

hauptsSchlicb bei de« Baa and der Stimmung der musikali-

schen Instrumente ,
~owie hei der kiinsliiclien mu^iL.ilivchen

Harmonie, weniger t>ei dem Gesäuge, wenigstens anscheinend, —
arUM, dBM di^atfgaa NattaMO,
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in
' «xaeten WteMnacban das Todm g«lan«t sind,

ladetn di« Oriecb«a lu eioer aolch«a phyiikaliscben Tod-
kunde den Grund legtod . waren »ie zugleich die Urheber uo-

•arer musjkalkschen Hamiooie üder Mehrslimmigkeil , obwulil

ibuao dMSelbe unbelaunl Llicb L'; \a{ richtig, das» diese Mehr-
Mlminigkail iu der praklLschoo Musik oictii aus solcben Barech-

ODOgaa enUpriogt , «oodem vtalaiahr auf künatlariacba Weise
d. ta. doreb daa Geb&r. Abw aiebl niodar ftwiN IM, dMt

Geb»r

in dM fflr

HarmonieerxeuguDg günstigen Instrumeolen festen Fuss gefas»t

bauen. Die Zahlen und Formeln, welche jene VerbSllnisse ver-

aoKh.tuIichli n, sind wis^erischariliche HülfaiDiltel uod ab solche

unoiilbehrlich. W'etin m« riiicb Graham, Webar u. A. der

eigentlich uiusikalisclicu Theorie liii/derlirh sein .sollen, aO kann
solcbea nur geacbeheo durcb Missbrauch cider Misaverstlodniaa

;

diaae malbematiaeh-akoaUacben DemoostralioMn können die

pnikiiMlM GoapoiiliM wadar IBnIm
War

aliacben Compoaillon scbralbc, dia aat

aotuDg Anspruch macht , dar ommb lieb ooll

diesen Dingen auseiogDderii«tzen und dem Schüler eine klare

Einsicht daton verschallen. Wie viel Unbestimmtes auch noch

im Eiuaelnen vorhanden sein möge, über die allgemeinen lei-

tenden Gruodaütxe besiebt völlige Gewi»abeit , die sieb nicbl

XU Notie XU loacben Tborbeit wtre. Ea würde durchaus Kr-
darlioh aaia, wana der angabende Musiker mebr ala biaber mit

akottiielMii Bsparimenian vertraut gemacht würde ; ein Schade

bi kaiiMT Wala» aoMabaa, wabi
ifvnat

Uana Kopfe aoaflbte, nicht aelten Be-
obachtangea machen, die Wlaaeiuchafi und Kunst glclchmSt^ig

mit neueu T^lilt^i)Ltlen berficlierii Ks i.st nicht zu In J^^ ifeln.

was der Kursl T^^urt; sii(jl. iKinilirli d.iss die indisclieii .^lusiker

m'4 deiiji'nitcn alLu-,lLsrlii'n Hmsichten. welche sie .icli .iiif ihre

Weise verschafft haben, vulllg ausreiclieo. Es giebt viele Völ-

ker, welche auf primitive Art zShIen und rechneQ, desshalb

I fir «loa wiiaaaacbalUieba Bahaadlaas dar Zablaa wsdar
UMhMMUHhakaa. Warte

> i» dar IMaiMnfM«M mM II

I Ml baaim, 4ar bat kahi Yariansao aadi der SlMiibaba.

«MIeicht anflnglich sognr Widerwillen d.:iecKcn. Ks fragt sich

or, was das Bessere ist . uamentlich für die Interessen der

Gesammtheit. Üder nclint'lir, dies fragt sieb nictit , deun ilas

Vollkommnere m jeder Art iüt zugleich das, was iura Wohle
Aller auch überall berechtigt iM ; und wie sich unsere arischen

Slammeagenosaen in dem WunderUnde uralter meoacblicher

Collur bereito aiM dar Eisenbahn und Ibniicben prakliacben

dia abes aiehls tiad ala

Vamrtheila. Denn der Indisebaa Haaik in ihrem wsbrao Aaa-
druck droht kein Verlast dabalf INM MO dia

rabigem Mute betrachtet.

(rsrl8aliaa(M|k)

D. Baztohnde alt Orgeloomponist.

Dietrifk

fhUlff SpMa
Erster Baad: FbMMafdio,

laittaiL Ftamo, Taoeaten ona G
and Iff Seiten in Fol. Pr. 18 uT.

Zweiter B ,n ri d Choralbear
und \i6 öcitvu >u Fol. Pr. 48

xm

(IST*.)

inHMaaai.)
ata dapfMÜ aa aiatk iat dia XabI dar

Orgalchorate Buxtehude's, deren grOaatan Tbeil , nimlich

37, wir dem Sammelfleisse WaltheKs verdanken. Auf Bacb'a

Musikaliensammlung sind höchstens jene drei zurückzuführen,

die sich sein Schüler Joh. Ludwig Krebs in zwei Orgel- und
Clavier-Bücbem aiiftjtwjhrt hat. Doch versteht en sich bei

einem so groasen Meisler von selbst, daaa auch seine Schöpfun-

gen in dieaer Galtung nicht ohne weiteres gering xu sobltxea

Safai aofdaa raio Muaikaliaeha fariablalar tlm
AmIm« Sabnla HiahMia

kOastlar, «ob aiaar poMtaabaa TaftiaAiat daa Onatehorala ab-
sehen ; Wae lieh an aaiebaB Andaotnngan ftadat, Ist mehr iiai-

läufig und auf kein bestimmtes Pnncip Kegründel. Nun i<>t und
bleibt aber diese musikalische Forin zu sehr mit dem Kirchen-

liede verwachsen, als dass ein Vprf.ihnii nur nach musika-

lischen Grundsützen durcbiufübren wäre. Sie ist eben doch

auf die Voraussetzung gegründet , daaa dem Hörer weDigstens

die Melodie dea Chorals in ihrer ori|»riin$Ucbea GaaUll deut-

lich vorschwebe, damit er sich an ibr in daa laigalBbrterea

xiebang auf sein Orfoild sieb aiglnaa . Bs war aiao nor aiaa

nalurgem8«ae Anabildung innewohnender Keime,wenn Paehelbel

diese doch einmal nicht abzustreifeiKle Voraussetzung aucli auf

den poetischen Gehalt der Cliuralmi-lodie ausdehnte, \md sich

dadurch für die rauMkali-( he GrHi,i.Uiiij( neue Gebiete eroberte.

Buxtehude blieb auf halbem Wege »tehen, und desshalb musste,

was sein erfinderiacber Geist in dieser Form neues leistete,

MüMittob Uaiban. (Maliniob, gUte-

dail liareor, wo dia Cbaiaiialian

molettenhaft , wie wir es zu nennen uns erlaubten, durch-

gearbeitet werden, ein Ausdruck, der das Vorhalten der Poly-

plioiiie andeuten soll im Gegensatz zu Böhm s motivisch-melo-

discher Manier. Dahin gehören die drei Stücke bei Kreha:

»Nun freut euch , lieben Christen g'meiui , »Gelobet aeial dO|

iesu Christ* , «Herr Gott , dich loben wir« , Stöcke voo daa
grtiesteo Dimensionen, Ibiülab daa IMber erwShaten von Raia-

kaa Md Lftbaefc. So bal daa lipaanaji an Aataai 1 1 > Takla

C. daaa tt Takla tea I • lUila anditab lOlTkte

C

hl rakbar SacbiahalaMlBoraUon. Zuaaaunaa tB7 Takte! —
gewiaa eine der Hngaten Orgelcompositionao, die ea giebl. Dia

gleichzeitige Verwrn l.iriK ^un zwei an Tonstärke und Klang-

farbe verschiedenen Manualen ist wie hier, so überhaupt bei

Uuxlehude sehr beliebt. Auf eigenthiimliche Klangwirkungea

legte er auch ^onsi viel Gewicht , es ist dies ein Merkxeicben

der SlIiuIc. Su findet »ich bei ihm der atMh von Baob glück-

lieb verwendete Effect, daa Pedal mit achtniaaigen oder aoht-

und vierfSaaicaa Ra|iai«fa in dar Taaorlage die Melodie führen

s«

« worin Ilm Jadoch Brahna in kaana «a>
' bowaadaiaawarlbar Waisa «oraaiaiBogan war, *aa daa
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baiton ist. Wie Buxtehude bei Fugirungeo die Doppeirugeafonn

liabi, «0 pflegt er deo Cboralzeileo idbeUDdige Themen gegen-

abflnoaCfllUn and tte mit dieMO durchsaarbeiteD. Be»onden
niahbatehltaila diMwArt «iwArbtil Obw «Utdukdir
MhOB doroh Mm« Soint, ilto un itm konaa CkomI m
TUr ZailM «in TflattOofc «m 1 54 breiteo Takt«i eotwiekall.

Die erale und drin« Zeflt ««rdto mit BngfDhrungea io aller-

thämlicht^r Wi-i^e fu^rt, 4km im doppelieo Cootrapaolit, jcno

giebt dun h eiae kleine chromatische Abänderung VcraDla»>iing

lu ei hl BüxU-hudf M:!jeii il^riiionicn überrascliendsler Art Die

xweile uod viert« Zeile werden ebenTalls fugirt , aber mit je

twei seUMOndigM OegeBlbemeo, mit welchen sie alle our er-

doppaitM Cootfipankt d«r Oc-

M, mmm^m^ «koäktarMlMh «IMM Hoi,

wwridM to OIrMb widw>
WNh p^mmm EBullielikeii,

tbeiiweise aber andi aintwber ist der Cbnml 4rh dnnli dir,

lieber Herre« bearbeitet. Die erste Zeile wiril mi ruhiKen vier-

limmigen Satze, wie beim Gotte^JieiiHti.-
,

%or^i.'tra«<L'ii
,

iho

xweite folgt alltyro, motivisch um^ebiidut und m EuKfuiiruug

zwUcben zwei Slitiitneo erst xwei- daaa droi<>liiumi)( Tuf^irt.

Dann wird die er»ie Zeile io der Terileinerung zum Fugen-
tbema gestaltet und gehOrif teall|afiibrt, zum Scbluss ISast

dMPadtlttoindwT«

I doicligMrbeiM, die beiden leliten Im
V^-Taltt. Mao siebt, das« es dem Con][>üriistGri Hjrurn 711 thun

war, für jede Zeile möglichst etwas .»usscritrh iieufts zu ertin-

ilrn
,
und er mehr Gewicht auf bunte M <iii;i^riltigl(eit , als auf

eioheiUicbe Stimmung gelegt bat. Daher ^eliuKt-n ihm die Stücke

am besten , wo er xngloioh deo vollen Glanz »einer Technik

eot/altet , welcher den »od nehr Mf dar Obwilftobc (Mlhlll,

wibrend er dort leicht benaraUgt tad uuMtt, «• «r tm
will. SahraaUtt

lnn«iog«BM Omni
hen XQ oontrapooktiren , und wenn er es auch

kaum Ober sieb gewinnt, wie Pachelhel eine und dieselbe Figur

darcbwe« festzuhalten, so weiss er doch schon dafür zu sor-

gen, da<is der Strom nirgends xu sehr ins Stocken gerStb. Stets

Mf Neues sinnend , verbindet er dann wohl diese Form mit

Jener, so z. B. in einer Bearbeitung von aNun lob ok

deo EerreiH, wo zuerst der Choral, In der OberstimoMl

iMlgillllHt wifd. Dieaelb«

\ »yn» acbSn leoebt't ans der Mor-
genstern«, nur daas die Melodie , welche anTinglirb im Pedale

liegt, bei Wiederholung des AufgesariKe^i in die Oberstimme
koiiiiiil Ulli iwisflien den Iturzpn Zeilen des Ab(i;esari^.'L'^ twri-

mal aufwirbelnde Triolenketteo in die Udbe fliegen. Die ab-

steigende Tonleiter der leisten Zefle wird dann im Secbsacblel-

lakl — Taklwechanl Milan In

nMM — grflndUcli dnrehgMrbeHet,

dvpaMChonl
MH dna MhB I

Durchnihrangen onaoterbrocben an einander gebSngt werden.
Eigentlich sogenannte Choralfugen scheint er wenig gemacht,
sondern es dann vorgezogen z;i tut en, sich sein Thema frei

zu erfinden Aber einen besurnJereri Typus hat er noch in den
kürziTii /wricIdvirriKL-n i:tii,r,i;en horau^gebUdel , die nicht,

gleich den oben beschriebenen, auf breite Durchführungen aue-

•ondem auf einmaligen Vortrag der Melodie. Auf dam

HpaM

visch ausgedehnt. Dazu cootrapunkliren das zweite Manual

uod das Pedal in ganz freier Weise , ohne sich an irgend ein

festes DarcbfubrungMnoUv zu binden, und fügen zwischen daa

Zaiaa kann Z«iaahaM|dala ata, dia

foigeodeo Zeile neluMa, wnbal baanndaw da» Padal IhMiK **<^

zugehen pflegt. Zwischenallz« sus Motiven der foigendaa

Chor.il/eili'n sind iiidi ein Mcrlkm.il des Pachelhel '.chen (Chö-

rau . Irolideni haben beule Formen nichts niil einjiider rn

Ihun. sind sich vieliuelir enlgei<eni<es.'i7i . Von der idealen ein-

heitlichen AnschatninL', welche Pacbelbel leitete, ist hier kein«

Rede, und von einer Kk-icbmüssigen Dttrohbüdnng des ßan
kaiaa Spar* Bmtnboda gabt aar

zu (Irben. Derselbe Künstler, weicher so gross war im orga-

nischen ftestalten reiner Musikstiicke. bOsste diese Eigenschafl

g.m/ em, 'iowie er »ich .luf den lio.ien des [loclisirenden Ürgel-

chur.ils liegab. Denn wenn in.in die Melodie, vk-elche er in die-

ser Weise betiiindell, iiieljl lienril, ist es bei mehr als vierzei-

Ugen Cborüleo oft ganz uombgiicb, auch nur irgend einen Plaa

zu entdecken. Nur auf das Einzelne richtete Buxtehude hier

idiaaa>

er jaden 1

trslan in laaaan, war Ihm niebt gngnbnn. Man mnaa Ja

Orgcichoral ein Stück der innern Eiiihc 1 ^ ini Hörer sleLs er-

ginzen la.ssen , .ibor es jiiebl doch auch musili.-ili'-chp Mittel,

dieselbe fühlbar 7.11 nijrhen. Dariira ist e* klar l.i^- er eine

ReOectirung des vollen Cboralorganismus im subjecii%eo Em-
pOoden gamicbt anstrebte, und nur eine luaeere Binsiebt sidi

M Notta naobla, am taiaar Erfindungskraft im Binaalnaa dia

ao iiMN. Ii ist im Gruada daasatba, «ia bat

solche auch leieblar musikalisch anter einander verknüpfea,

hier aber die musikalischen Beziehungen der Melodieieilen za

einander unterbrochen werden, ohne dass etwas anderes, als

geistreiches Spiel dafür Ersatz böte. Wie sehr in der Thal das

Grundprincip hier wie dort dasselbe ist, erkennt lEan -irn leich-

testen , wo einmal etwas auagefubrtere motivische Zwischen-

iltza eintreten ; daim enlaleben wie von selbsl kleine fugirte

wMaria
melodia aagalbattl iH , anr all dia laUla 1

erscheint , nicht sber als das Resolut dar Bnlwieklanf , wal-
ches gross und alles beherrschend bersustrSte. Vennag man.

hiervon absehend, sich auf den Standpunkt des Componisien

zu versetzen, so gewähren auch dicM Arbeiten manch feinea

künstlerischen Genuss. Selbst in Mitteldeutechland wurde diaa

von Sachverständigen , wie Adlung uod Walther, spller 1

Adloag tritt (hr Wa

hat aber zum Theil wohl auch einen

dem Verkehr, welchen er als junger KBiülIar nit da

Freunde Andreas Werkmeister unterliiell. Dieser Ibeille ihm

auch »manches schöne Ciavier- Stück von des kunstreichen

Buxtehudes Arbeil« mit, um die wir ihn sehr beneiden und
beklagen, daas er uns keines dsvon hinterlassen hat; maa
mOaala deoa die Snlla Bbar den Choral «Auf meinen liebaa

(i. ltd—fgg.)
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•B AuRgibe, welebe wir «
Dtber bairacfaian woUeo.

HL)

kl Mr

Zritisohe Brtefo
an eine Dame.

U.

"uMNoviai Iii w «igMiü
lieb nicht, denn es erachiao bereits 1 871 ; fQr mich M m je-

doch neu und ich vermuthe, aach für Sie, de»halb mSehle ich

Ae mit ihm bekannt macheo. Ich meine

:

Text nadi
imauMomldlt

, _ vnd saniMlileD Chor mit BemeitaDg
dM Pianoforta sa vier Binden oomponirt Op. U.
Partitur Pr. « Jl. I(<ipiig, K. W. Fritisch. 1872.')

Sie kaanea den Verfaaeer als Co<sponlslan und wisaao, daas

I1I.A.MI0'

*| Ks mt Hin •bebfolls «in» j«iirr l>er«iU vor mehreren Jthreo
•rschtenenen Werke, die wir un> von Jem Herrn Verleüer ;der seinen

Verlag, wa« dankend anzueriiennrn i«I . mil Jahresiahlrn vrrsirhl

erbaien, on darch ein« DscblrSflj^w^a^precliuog die Aufmerk-

sebehen 1*1 , in «letigem Rttekbllek aar das Qetaiitole , aber ron der
Oeffaalltchkeil aocli oielil gcnttgend G«wttrdi|te vorgehen wolli«.

ietil gleicht lie lo »ehr einem Invaliden, der keuchend den Ge-
acbwindinarscb der Muftikverleger miizumathfn >uchl, wobei oalur-

llcb nieroila Zeit bleibt rlickwsrt* lu blicken. Ei wird in viel publl-

clrt, mehr Minlich, als dl* Kritik bewsltigen aod da* Pobiikam bei

d*a fegenwirtif bestehenden meelkaliidien Binrichlanfea sich au

aifM aahan kaM. Diee ist Mr atta MMIisten n««flheillMll.

hawMMtnak aber Mr den Teneelaar. Br eeeapoalri nnd pabNelrt' eeeapoalri

ein umüiagreleh** Werk nach dem andern ond hat nach und nach
an Tonaittefeea aller Formen vielleicht eine kleine Bibliothek beinam-
men, ist aber bei alledem vollsinnilig Im Unklaren darüber, wai die-

jcniucn «lüiu Mgen, tUr »rli lir i-r ki«iiui Compoaitlooen doch eigent-

lich |>ublicirt hat. In I>eut*cblaod , wo wir keia tonaaitebendos

CentmiB besitse«. ial dlea beeendsi» baaflg der Peil. Oeberprodoc-
tte« and Partei- oder ConveatikeleresMi sind die «aerfkeniieben Pel-

gan davo«. Jeder Componisl sollte mit Jedsoi einig*

r

waaiasn ass-

MgreidM« Werke die Fenerpri^ besteben , weil eine Uoterang
nr ihn , wie such eine Klaruois der musikallMheo VerfasUnlsM im
Allgemeinen, da.« Ergrbni«« davon wire, du snlrlii>« iil>i>r bei weitem
nicht immer durch genügende wirkliche Aurtubrungen geichehen
kann, K> roUsale die Kritik e< al* Ihre twsoodere AoCgabe betrach-

ten, die im Uintargruode bleibenden Werk* su natersncbsn um *ln
~ lAateattaaaMIwMadanM

tm MgikaiU«, IIa•iMai aäialMn OMa
Werk kennt* in diesen Fall* grSeeer* Bedentang Ar den Compo-
Man erlaafea , als sonst *in halt)** Dnlsend. Di* h«il*am* Folg*
davon wdren «parMmer« Productionen und r*if*r*. Leider ist die
Knlik «lei^enwiirtif! nicht in der Yerfattung , die** nttlsllch* Anfgab*
gantigeod erfülleo la können. Die« wird hier HMbr ealscbaldigsnd
ali aablagwd geMgt, denn der HerausgtlMr dieaar leituog weis*
•aibar raal gut, wi* w*olg e* ilun magllok M, seieliaa Mobtan der
Brtwiiseben Kritik ra gMiOgan. Oaaare Tafte- and Wachen- and
MeaalsbUtter mit grossen AaflafN steten Allee aa sieh was sine
leichte Feder ftihrl — nnd die emileren, saehkandlgen Benrtbeiler,

auf welche es hier schlir^slifh ankommt, wenden aicb immer mehr
von ilcr offenllicheii hnfl^leSlerei ah und l»«j«n Ihr kritische* Liebt

nur noch für ihre l'ri\<i;- i 1er DienstkreiH> leuchten. Der (rUtieren

GencrsUoB , •ia*m i>clium«aa und vielen Anderen , «*r «ine sotclM

na iir aefer Mit, 4MM «a Mehe Oncnlttelbar-

laMi 41a Mll*eut in der KrtUk , tuglsMi sber soch da« ^isuUrte
HHaMlialibl von dem, was anen der OelTentlichkeit schuldig Ist,

wenn mso sich In OlTentllcben Stellongen befindet. Orr llrmustfcber
kaun daher (Ur An». «»> dieses Blatt bietet, nur sa^cn : .S- l.ii<; a>>n

gnlea Wiilan und vtelieicbl die Einsieht wie ee beseer gsmacbt wer-
iatttnnla.llrdtolhai. Ckr.

HdNtaTrin
tall ah(Op. Ii), waMw Watte ich ihnen

empfabl. Schenken Sie gefälligst auch

Ihre Aufmerksamkrit

Ich sympathisire vou vornherein mit iedeffl. der in kfllMt-

lenscher Weise das Volkslied mr Verwendung bringt, eben

weil ich »eibsl mit Vorliebe mich mit ihm bescbitnigt und er-

kennen gelernt bebe, welch ausaerordentlicben Scbats wir aa

ite baaüaaa. Win 8ia aui dam THai araabaa, haben

aar wM f«Maalaa «fean Ihia Waiaao n ibua. Dar

ntllBflataN«
liadani

leben mit seinen Wonnen niKl SafeMTMI. Die Idee gefftUt mir

und ich muss anerkennen , daaa Ma AaawaM mit Binem Takt

und so getroffen ist, dass Abweohselang zo enielea war Oxs

eine Lied überweist der Componisl dem Chor, das andere einer

oder awei Solostimiuca , ein drilles letztem in Verbindung mit

gaoitcblam oder Fratten- oder Minnerchor, je nacltdam. Eine

andara Abwaebaelani arraiebt er durch die thalg imi-, Iheila

viaibiiilin Ontlarbnilallnu . Auf din trm» w
Walaaa aaiaar TaH» aMt bAMrik» IM ä
wiadarn : an lag aiehl ia i

teste neu in Mnsik ni aalian, bal l

ponist ; etwa« bedenklich bleibt es freilich immer, solche Lieder

zu wählen, welche allgemein gekannt sind und gesungen wer-

de ii . wie /. B iMorgen muns ilIi .vok vuu tiiem , »Sind wir

geschieden und ich miiss leben ohne dich* , »Wenn d'zu

mein'm Schittle komntstt , denn ihre Weisen silsen einmal

faat ia Ohr und Gedtchtnise aod fordam nnwiUkürlicb su Var-

aA den neucamponirtan baraaa. Bs ist mehr alg

ahbewihila Waiatfft darab aaaa. Mf d«r ToUmm
nneb an gnt gntrnffM tali. ana daai Paldn an aabhiMf den

weiss der Verfasaar so gut wie Sie ond leb ; er weiaa ohne
Zweifel such, dass Ihm bei seiner gansan Composilionsrichtang

ein Versuch der Arl kaum glücken würde, wie er ihn denn

auch in »einetn Lieder^ipivl nicht entfernt gemacht hat. Kragen

Sie mich nun. ob trotzdem der Verfaseer ein lct>cti!,r}ihiKe4

Werk geliefert habe, ein Werk , das mehr als ot>eriUcblicbaa

Inlereeae zu erwecken im Stande ist, so antwartn leb

Jal Ir ooopaairla die Tut« hi

IMMbaii imt er kaina Ta

dM fti tarn lllbl, wia ar ial.

dia MMMraaf aa ün Wakaa laitakdiliigiin , dam
wirklichen Genas* von dem Werke hallen können und finden,

dass die Stimmung de* Textes oft öberstts scbdn ausgodrückt

i<.i. ijcsoiidcrs ZU rühmen sind noch die noble Haitang und dag

geisl- und poeaievolle Wesen des Werkes. Dm die Gunst dea

Publikums bablt der Componisl nicht , er wird nachher aber

selbst wohl einmal gefanden haben , daas er da oder dort lu

gewählt geweeen ist. Eins ist mir nicht ganz recht : das« nüm-

Ueblai
mabrbinamiw. HaMteMwaUda, al

Ich mtdUa laion , aebün ainaHehaa AHt
Bebsgea araraekt oder sogleich cflndal. Na «oHeodalala Ar-
beit, sie Iritl d.i(i;egon in .Vhallen. Zuweilen komml.s mir vor,

als wäre der Componi-.t besornt. dis-s er gewuhnlich erscheinen

könne N.jr rm Iii z i iiig>llicli. Meinetwegen auf der einen

Seite eine TnvtaliUit, wenn's nicht anders sein kann, auf dar

andern aber eine hervorragende Melodie, sie macht Allee wiadar

gnt. Ich bia Obanaw». dar OotiaiH M ia i

er Biir meiner Offenheit wegen nicht , erkenne ich doch sein

iaMargawdhalichaa Talent und bedeutendes Können rückbaila-

uiyiii^LLi Google
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icli, zu rcvociren, wenn sidi herausstellen sollle, dass ich Un-

recht habe. Oder sollte es vtelleichl nicht mehr xeitgcmass

Mio, da« der Componisl auf gnme breite Melodie sein Augen-

Mrk ricfaielT Im Bnu« wwfo ich naUiriicb diete Prae*

UMtler |«teoab«r mtf , der iu HBdMto aottrebl; «r

h* TOllil* BMht, •!• Mr «Im
Dm AaAot dM LtodcnpM

•Wir sollen botara Math empfahai, dessen alte

UDd SprachweiM belbehalteo sind. Es i»t fünfslimmig fOr ge-

miscbtea Chor, der von einer Solo.'tlirnnie (Sopranl unlcrbrocheo

wird, und mit vierhUndiger Clavierbegleitung gesetzt. Die Com-
[jo^iiinn liUmml gut zum Text und kann mit ihrem Taktwcchsel

(*/4 und Yi) ood sonstigem Zuschnitt an die alle Art ood Weise

•rtuern , wfthreod die Clavierb«gleiluog inlersnaol aosiDalt,

WM Ii« mch im Ma ObriSM SlMno UmM, wi« htor cio- für

•IlMnI k«BwM Mia mg. DtotwflM
in tto LM «r fHMr; •Otr tmmw
tun ItoUieh Brir du IImm amI« «rqotakm md arMcbwa.
K<i i'<t verblllniagintsag einfach gehalten und von ^iiier Wir-
LuriK. No. 3 : >Du bi»t mein, ich bin dein, dess huINi Ju ge-

wiss ^(^^n^ . zweislimmiti für Sopran und Tenor Miidchen

und Jüngling), zeichnet sich aus durch besondere Zartlicit und

Innigkeit. No. 3 : »Zwei Herzen im Leben gar .schön sich er-

geben« übernimmt der gemi.<£hte Chor mit rierhändiger Be-

gleitung. Das Lied binkl eiwas bei den Worten «Sie sagen, es

Mi lakto fiobta'fM Tr*o'«, h

oad 4m (MDtakiM Chor aowle iwai ClavtorM tactwtoMB
b«glanl die Nummer mit »Morgen muM ich weg von hier*.

Treffliche einzelne Züge, .ibuerechnet. tritt, wie mir -^ctiflint. in

dem, was die Solostimmen /iiersi fingen, etw,is Kellectirte*

hervor, nsmeotlich rühre ich au die P,irtie
.

welrtic mit den

Worten beginnt: «Di« rechte Lieb und Stätigkeit*. Sehr

in. wie die Chorstimmeo nach einander ein-

I fcbon die VOgsl«. AmIi die fol-

PMie aWo Bwei Variicbte aeheMen« fade ieii

vortreflieb. Des Coapoolitaa heeendere OMnadtinit In eea-
inpaBklieolier, Aigirter, cenMiaeiier AriieHverdieatwIederMl
serluoDl in werden. Die el>en erwähnten beiden SSize , so

kan Jie aein mftgeo , liefern ebenfalls Beweise dafür. Da«

macht sich Alles so von selbst und dabei l>liiigi'- und sin«t

Siebs gilt — so ists das Richtig«. Nach mehrfachem wirkungs-

vollen Texlesweehsel und Wechsel zwischen Solostimmen und

Qwr eeliUaisl daa inleretsanle Slöok al> nit der dem Cbor ge-
I »Wenn zwei gute Ftamde aind, die einander— No. aStid wir

I Md teil nme leben elme ditlM. Ued IBr Tenor,

I eittfcoh in aalner Haltung. In No. 7 singt, utid zwar
1 and innig , das MIdcben : »0, ihr Wolken . gebet

Weaeeri daas ich weinen , weinen k.inni : der Fratienchor

tritt schKeeilich hinzu mit den Worten »Wer hat doch das

Scheiilen eniiirlit' unii wirkt gut. Mit dem viLThiindi« be-

gleiteten iWeon du zu mtnoem Scb&tzcben kommet« beginnt

der Tenor die achte Nummer. Der Kinoerchor hat nur in acht

Takten ra atogao: »Da kan er vor ein Geldicbmiedbua, dar

Dar SelM
Irete

fit Mo. 9 wirken
Solisten and gemischter Chor, untersttJtzt von zwei Ciavieren.

Der Chor füngt an : »Der Knabe kehrt zurücke«, während den
Soloslimmen ziif.illi "Nun sei's beschlossen, ganz treu und

unverdrossen". Üb dieses Stück aus echter Inspiration bervor-

reKaiiKcn? Ich wills nicht entscheiden , sondern mich neutral

verhallen ; soviel aber darf ich wohl sagen, daw es mancherlei

interessante Eioxelheilen aufzuweisen hat. Das letzte Lied IM

I aoa friherer Zeil and dem gemiaefalan Chor allein

überwiesen. Vier H.inde betjleilen. Sein AnfanK ist »In dem
lüflesü.sseo Maien, wann der Wald gekleidet suhl« und die

Composilion ist in An der des ersten Lieder. Teit und Musik

ergSozen sieb , waa die Siimomng balriHt, und ae OMOht das
Lied einen woUtbuenden «inlMiaielMn nndniak oad bfldol

einen wiiniigea ScIUnaa daa Gansee.
Dan Uedenpiel blendet niehl aogteioli, man nwee aieb svf-

merksam in dasselbe hinein denken , um den rechten Genuaa
von ihm zu haben und seine Schönheiten heraus zu finden.

Einigemiii.'issen gesciHilteri Churen wird e-, nirh) ^.ir «liwer
cr>f:heineii. ."solchen mochte ich es zufuhren und deshalb habe
ich Iii,

I
Ii .uisflihrllcher über da.sselbe aii-sgesprochen— holÜMlt-

lich nicbl zu weilscbweilig oder gar langweilig. Mag man an
dem, was ich auszoselien fand, xicli nicht Stensen— irb wieder-
hole, daaa ieta mich nicbl in den Genicb dar Unfehifanikeii n

Wie blalaog, ao jalil und fan

die iieb eiMb laaThtaHnmai mmv tfmummt I

Mainedefielben,PflnliinOnl*tBtnelaCallliai. INaBBj

Hebel

sicberbatt eod Oewhmaok «or. Die

Frtnialo Mnaaa, VieUaiaUo.

II

n Damen«
niaM die sum offaai-

Ibm

derMtpaiektslevlellelabtenablaaeo-. Daaa Obrigaaa, bei dar
graMn Anaabi der rieb dar Mnaik «Idaieadea PeraoMn, die

Uehnahl kttnlUg eher Dornen ala Roaen pBttokea wird , i

wohl eiiMB Jedan Verständigen aialeeeblen.

Aoeh im TIvoU «wda irtbrind der Saison tapfer

Sympbenle, geilem linee, knie: ein wenig tutii fmiu wird feat

iedMi Abend dertaanM, Blne Mto ie Ba-der Mr naoaCaile nnd
Orebealar mn leg nad OrabnlaianbiB van Waat nnd J. gweiien
haben nnler dieeen ibilgiee beeaedati giMlea.

Am 6. gulirtir beaunt MdoM. Trebelll oad nit ibr die

Hafien Bebrena» Jeobinn» nnd Cowen neab dam Tl«eli, nnd
dann wird ea tfect «tat
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SoMmH. IrttMUhNlafM*
lU« MmMmI» «rrtgl, <U« §Mm ftffßtäa^ Im ÜMM •«<»-

dMk«a SckMMBB WT (101 diMM Olsabau , WM mkott aot brt«r-

HckM A(UMer»nf«a benrorfebl. dk« «r tn Minar Jas«od m»chl«,
•ad «r bat gMcliaaa dia gaaa« Zail mit diaaa» Glaoban •Dgditwrkl,

adw (11 danaalba* batahft, wt« iMa will. Daa« dfr Haü|>tpuiikl

dar BafMatanat Ar MMfeaifa I lidiigiMn nai aadartwo lac,

ililiriir.wilUiHiiiTmi,MrtHfc laiwliiii* rii« «ad
«•tAMMaMt *r ftm^i lilwvn Ua Mf hwiMia

«Mi «M lWk«Ma4i«kaU 41a Oiiialiii AUar «akia flUm
MIto, Im Mlehaa Uadara nähr ca Mickaa uad fladaa , ala la

mAnM MltkaltiobaB OaUagan — dai wird man aichl aharmr-
Mi ilM WandluDg in der kUoilleritcben An»ch«uung odar ia

dar•MMmac dar laiaBCltcliaB Formen aiogetratao UL ElM dar
bUtkmMm Pradaoia diaaar adamaa 6eba«>art »afIMaraaa lMi>
daa wir la daa iOraaifc BHa . dia aaeh «warar AmiIbM m
daa iUiitaalaa dawHchaa Wa<fcaaaebillUa MlMlMWiw•Ma-
ilar Artfkal M atea« Allao^ dar •tJtai«imM» hi
aiaa« Briafaa (an dao Barttaar Pw iaaiiuf VHh ^obarar, den bakaaa-

, aacb Mbr BoaikkuBdlgaa Oamwaialan) •liliairt. Wir koaoaa
I sieht varaagcn, deoielliao «ainem Hauptinhalt« nacb laitttltbai-

; all Zalcbeo der Zeil i<t ar jedeaCilli t>emerkeniwenb.
Dar OaoUcbe enibabrt maocbaa (b«(ioDl daraalba), wai aadar«

Mobi tt«aeU «arda. Abar ar hal doeb toeb
» Mm bMMidaa mllaiin Oi

I Ml ia aiaa Ipaoka bater MaOaelaallar CaNir
I blafaa'aa dlaaain Oiulaada. Wir

habaa jadaatolla dao Vorlhall , daaa dia elaaalaeha Zeit oaba gtaag
lieft, naa die Qaall«D Ibrer ABlIaaMioi und Bmpflndaaf noch dorcb-
•DI Terateban «o lAiaeo Daiu kommt dar UDacbltabare Vorlag,
diu wir die voflaAdelfle Poesie Id der vollendel«lea Muatk beaitaaa,

dao adfrlalaa Inball ia verdop{ialter Spracba. Goelbe'a Lieder oom-
lirt «aa Fraai BAmbmt'—«• (Iba ea alwat AabaMebaeT

aad Mbaaa MaMlaa aacb

,

I Uadara Maat aar Im Votki|Maa«e. Faia-
> BH>6adaag, Heniar aad Latdayaeball , liefe Be-

wefaag «ad rors«hma HiHuag, MaBBigraltigkeil und Harmonie dar
SUmmoag, aUcs ,

w«j nur di« kuo*l|>oe«>« FrrmrhL was Ooailbe's

Siatifkeit ualer den Lyrikrrn aaimachl, wobin der VolktgeoaDf;

atebl folgen konnte, dai hal mit den Uitlalo eiorr auf dtm hocliüloa

Oiftel aafeiaaalea naaikViaobaa Kuaet Freot Scbubartdeot
i

B Kuaet rreot bcaubartdeot arMatea

harte DealHebfceit dar flpracbe fagabaa, ar bat Iba inwelle« Ober-
troffen, und iat ihm toael tar Seite geblieben. Bei maaeher Perle

Goelbe'aeber DlehtoBH, die lur moalkalischen Fa«a«B| elaladl, ^
)brer bedarf, und auf die Scbuberl'i Blick nicht gefallao, oder ta
deren Conpoaitioa ibn dar frdbe Tod Bichl Ka'angae lieea, bebe leb

mir luweilen geaegt, daM wir daa wahren Ton für »ie wohl niemala
bore« wardea, diae dieatr Varlaai ta daa Bawiderbriaglichiten ga-

»JMT «iHHl Mfilabea wird

,

r liaiCaaag der
bfiMaa ataripalMtar Mit abar aaek, wla lieb'e ebea aal Brdaa
Met. etoVMMWMalti alebL Biaaial bat dar Sugar daalHcblar
aiebt veralaadaa, aad merkwürdig, bei eine« der acbooiteB Lieder
Blcbt. Atker waaa dieeerseager denTrtbat daa IrdlHheo dimit eot-

ricblete, daaa er daa einmal VollkomoMae aicbl (aod, ao war er dochw dem geaalaea Irrtbam geaebttlst. Er «eialud daa t.ied nicht,

wcaigaleaa alebl |ms, daa Iba wia aaa alle aaaaii ar warf das L'n-

»iwlialMifci timm, ia— abr ala »HBöMUbM Oadicbt vor
Ml aa4 Mbriab aiaa Waiaa data , wla ala la daa aaanabricea
Oadtcbia paiala. Hier , wo er da* Hocbala alcbl kad , aei^ uo* der
Sangir, wieviel weiter er IM eli wir, die wir aa« alaMIdeo, daa<Ge-
dicbl tu veralrhcn Er woaite, dan er dai Gedichl nicht verstand,

und maeble n ^ich m, weit TeretlodliQb . um c» aingeo tu können;
frailicb nbrte daa su einer AapataUoa. Wir leaen da» Gedicht, be-
waatoaaat iBMaa aa aaa aäih.alMMlirllode durch iwat aage
•tobM daa Maadaa Utk aaiwblaapw idMa JOaglioge •llliiaiflraM

aad wlaiaa aleM, dan wir es alnil «mtoNa. leb aoreebe von den
«allbatoaalaa 4^llaat wieder Baa* aad Tfeah. Wir bewundere
es, ja! Wir Uabee aa. Wir wsilea sonat niebia vos Moodacbeinlie-
dem wiaasB, weder vorpoeljacben oocb nachpoetiacbea ; dies«: aber
lassen wir galten, to sind wir ubereiogekommen, ond darf man ao-
nehmea. daaa auch viel aufrichtig«« Woblgefel^n an dieser Ueber-
eiakaaft TbaM bat. Dar Stimmoag aacb (aaata wir daa LM ala daa

«erMatUU •Galar Maad. da ftbal la üUla« aa eba«aklariatiicb aa-
«eacblagea bat. Wir aabaaeo diese Lieder uad aticb daa Gaathieebe

la wehmaibige Krinnerangablldar acbonor VergaogaBbail , die am
ficblua^ eiae Zadoebt der Malgaatieo arbiickea laaeen. So bat eocb
•afeabatt daa Oaalbiaeba Uad oaa^airt; aalae Wakaa tbaaU der
daa sOalar Moad, da aabat aa aUllai eafalbbr aa. «ia daa Gaatbiaeba
Gadlebl aacb dam Uaeaialaaa VeraUadalaa jaaa« Uade gMebl.
Aber Bit daai Tikt, dar daai allgaaalaea Varaliadaiia labH, bal
Sohabari dia drei äirapbeo «ich beaaaa ae dacb alaaiala, 4Uaaeba,
Flust, de« Tbal eotlaog. und «Wena da ia dar Wlalaraaebl« aa«ca-
•cbieden Littl man dieae drei Strophen biowag, so verwaodeK aicb
daa Gedicht in dia reloe Mondscbeio- Elegie uod kann nach einer
aiafacbea Weiaa geaanflaa wardea. Schubert hal eine Halodia fdr

aiM8iMga gibtldäl, alia für je iwal Stroabaa . dia er draiaal arladar
felfaaa Mm. Ir MmI alM» iiataa BIrapbe 1 aad a. daaa aayb 4m-
lalbaa Melodie i tiad eadlicb ebease I uad ». Waraa Uaia ar dlt
•trapbea ». • aod 7 wagT Sebwariich , well sie mit ibre«a draai
Hecbeo Aoadniob des Fluie der Melodie unlarbrochen baiUn. Denn
iotcbe Aaarafttagan mualkalisch lo geatallen und wieder In die Me-
lodie hlattbertufitbrea , dafür halte Schubert dia letchleata Hand.
Abar der gaaiaJe Sai^ar balle daa Cafttbl, daae diese Verse die Bia-
beM daa fledlabtai aabailbar larriaaaa. la 4lar twailaa Mropbe ar»
lebaiat aiarraaad. dar«iaawwla dar Maad Uadaiad aafdiaOa.
Mbleb daa OtobMaMMB« 0iaa arlid dar äNaha flaaa aaaäAil dar
Tertraaia das DIflblan, daaa sein iMbr aad Bafraiar: slUaaebe,
flttstr« meiaem Saag Melodien so«. Uad eadlleb iiaat der Dicbler
diea«B Freund wiederum im Stich , und weadel aicb ta einem dril-

len, den ar am Beaea halt, ond mit dem er genleeal, -wai von Meo-
scbaa alcbl gewsest« atc. Drei Frennde — daa iat dea Guten tu viel

IMa iiattbraag das Drillen, welche das Gedicbt aatebelaeod mit
daa Wartaa baglaat •Mig, wer sieb vor der WelW ate. kaaa
laaaad «oU blaaateaa, aadaakaaiaa laaaad, abar naalkaNMb
ila üeb atoM mlaNaa. Hu kaaa Ifiaad waleba Nalaa daia I

aber keine Scbabert'eebaa , akibl die Uefs dpraebe eiaer wabraa
SaeleabewBgung , wahr alcbt bloe Im 84bb« vea aabiebUg , seodera
wahr, wia es der Nalor der Seele entspricht. Also warf Schubert den
Fluas all He>fi>r und Befreier de* Dichlor« lu« dam Gedicbt« her-

aaa. — Warum muaata er ao früh aterbeo? Er hat gar oiaacbea Oa-
tiaawpaalit. HiMa ar laM babaUaa , aleb aaab-

Gedlebte n baieblifcigaa , ao wäre ihm wobt alcbl

Xa, data, am dem Gedichte alebl die drei acboaalaa Stropban
a and aadraneiu die BialbebbeU deeselbeo alobl ta aer>

Cikaa, der Ausweg sich darbietet, uoUr dem Freuade , den der
laram Boaeo h«it, keiner unitrrn lu varaiehen, als den Fluss,

sea dar CraandacbaflUchrn Llmarmung also ein blosses Bild zu machen
fBrdla Oawall des Dichters Uber den Strom, aus den lettlen beiden

daa Oediobles daa Triamphgetaag det'OeBius, der aus dem
_^ . Baaacbaa dj» tlmm Mt Wmäm 4b> Wtp» ÜW ,dlB

Liidia dar Vergaageakill aatariMM. Paifl la'dlBgir OaalaaBr ga
wird daa Qadiebl elnhelilicb und varMgadMeb. was aa obna dJaialta
oichi liL Daaa die Flocht voo dar rtigialebaa gaatatwcbaft mit daa
Strome, die ia daa kaaUiobelea Bilder« aoagedrackt i»i, au der »ea-
Umenlalea Umermang «iaes Freaades von Kiei»ch und Dein bleibt

ela Cading, eine Oeacbmaoklostgkeli. laasi sieb dem Dichter achleob-
lardings nicht tulrauea. Frailicb ist das Bild der ümermaag Mr die
SaalenaanMiasoball mll dam Flaaaa aabr kttba, ai

'

dia IMadia dar lalKaa baMaa «rapbaa, leb

malodla, aihr abbaapwll all trianpbiraad.«
Nach einer AatatnaadertaltaBg über dia Sab

Oealati dea OadicbU beitai ee weltec: »Aberi
Jeiit Im Gegenaatt« tu der früheren , ia organiacben Conlratlaa sla-

llgen Gestalt als em sich rbenmisiig steigerndes begreifen, ao be-
greifen wir aa sunachst nur so. Ora eseaeb to tu ampflndaa,
fahlt dem iiWtn^labla die sinolieba BwNUebkaH. Warftaaato
dar Siagar daa Dieblar argiaaea , waaa ar aadb laMa. Abar «mt
aall aaa diaiaa OadloM aea^j^Mlraaf daa# «aaa alamal aaf aiaa aleb

draoMUaeb eingekleidelaa Forlgsag , um die starke Steigcraag daa
Scblnaeea auuud rucken, aofort eine Maonigfalligkait von Stimmaafi
Krtlkala aufteigt. die ouo alle ihren eignen musikslischeB Apsdrnek

beo wollend lodess, oxan kann ao componiren ond dabei Jock
aiebt bloa declaotalortach , aoodern tugleich schon und maloditcb
aad IbaaiaUaeb alaballlieb tala, «aan man nsmllcb Fraat Bahabiit
1«. lababirt batOaalbiMba Ittdar aH gaoug componirti aa «ri Mir
aaraadMaWaaataMialf daa.üaraaa« erlBoert. Abar war mH4mi
iflUlail «rtadir taaob aad Tbab eempoairea, wie es Fraat SeliabaH
oomponirt bMle, wmo ibm.arst der Sinn daa Gedieblat aadagangen
wlre^ (Grenibotan Nr S« vom Ii JjIi «STI, S. 487—41* Auf
diese Au«ein>ndrr«eliung folf^l dann, gleichsam Sit Krflnung da«
Gebindes, die MItlbellung, das; das Schicksal ihm. dfm •<lle«>«,

•etaea Maad erweckt« bebe, «dte Lieder tu Mngaa, dia ächubert aoeb
dTbal'aagk
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I «is «m (••tMek DM «nraektcr Maiid — «r Mi
I «ilUomiDco.

Wm bbo Iber das Verblltniu GoeUic't roScfaubert bclriffl oder
dkt hier all DDb«iw«lf«lb*r biDgM(ellte Analcht. nach wrichrr wir
tD diaaem Compoolalen dea ainilg w<br«o

.
erschopfnuden mutika-

llichBO Inl«rpr«laa dea gro«a«B LyrilKn lu «rlilicken hat>«D «o tat

daM GoHb« Mlber raa dleMr TbaUacb« oichl di«

tor, k«aml alahl
war Ihm di«Mr gaDialc Wiennr nicht

a«l mit Z»i-

il dar Nam* Pr«Of Sebabvrt'a vor. Unbckaool
dl' Auf»fhfn frregfiulf Com-

^n Nstfugra nad OinodMln« dareb and dank eteialKk. Ma ra-
BaaUaeba Muaik iai aailbar aalar aaa aiagraMi favardaa Ua tnr
EiDMiligkall, bta tar Schädigung uod Verdrängung daa in grO«i«raa
Formrn rrb(ul«n ClaMiacItan, und «fr t* vonif hl, im LiedrrgrMOga
teiDcn eigcoan Gcacbmack« xu (o>gan , »tau dacnjanigea (ioalba'a,

der hat ja volle Kraibeii daiu, nur aollta ar atch bttlan, dan Dichlar

aiaaa moaikaltochaa latarpraiao ala ualahlbar tar Salla ta
^j^**^

«r aia^iMMM Hm PrindartHiaa «mUM
Dtchlar uad Maaikar aa»lgaa>iraa aad latMaraa als daa A«
Pa«laa varwartbaa. lai aoch in tatbeltaebar Hiaalebt [

da«» min dif«e» n«rh bfidrn S^ilfn hin »b»'hr^n und «agen laaM:
in L l c * • r

I k C n 1 £ ,: hl

ANZEIGER.
Omamtitsim Hr MMik ii SM^wt.im

kämm, wttSSm
baaUmml IM. aeoa Scblilar aad Scbtt-

Dar Ualarrlcbl eratrackt atcb auf Blemenlar-, Cbor-, Solo- and dramatixchro Gaaang, Claviar-, Orgel-, Violio- and ViolonceUapial,
TooaaliJehre ;|janiMiaiatabr«, Coolrapunkt, FormaDtabra, Vocal- und loilrumenialcompoaiUoD oabal Partitorapiei;

.
Orgelkuode. Ge*chi«bla

dar Ilaalk, Aaatbatik mit Kanal- und I.U«raturgeichi«bla, DeclamaLion und lUlieaiacba Sprache, und wird enbeilt von dan Profeaaor«*--..^
^ W«ar, Lakart, UtI, Usdar, rrmtkMr, MdU, ImriMc IllCar, Stark

;
Hofinpeiioiaiiter F

•r MOwr. kammamuaikani Wl«|_ »od
^^^^jg2|Hf%taSI^I^^Mb*S^ä

Ptr das InaambtaspM tml4am€kf^ stes Md mlH tailateBc asdarer laalniBaaU sind racaliMssIga UeUanaa alafartebM.
Zar Oabaag In affaatllcbaa Vortrag M 4sa daür ba*bl|laa Schtttam ebeaCalla GekaganbaiC gagabaa. Aacb arballaa dlajaaigaa Zogllaoa.

''-^ aicb im Clavier fUr da« Lehrfach anifcildao wollen , prakliaeba AnlailaDg and Ueboog Im Ertbailao wo Dolarrtcbl laoarbalb dar

Daa jsbrlicba Hooonc rur die gewoholieha Zahl von Unierrichtaalanden batrtgt für Scholerlnaan I4( Mark, (Ur ScbUler HC Hark,
P Koastgaaaafacbala (mit Bioacbloaa dea obllgalan ClavIeniDtanicbU) rur Schüler und ScbUlarlsaan M« Mark.

AiBMliaaf«! wollen apateateoa am l^gs vor dar aaa SaoMteg, daa «I. Oolobar Nacbmittogs t Dbr atatlflodendeo Aa(aabaa-
|aa dasSacretariaide» Conaervtioriuma gar<aMtllNrtM»iM «OlehMaarikAMMMttlllabareProipaBa darAaatait tu baMohM Mk

StattiVt, deo 15. August 4 879. J}iß JitnGÜtULl

< ADSfiABKCLiAHMU

lieeflioTen's
nmmtliohe 38 Sonaten.

Vm mvUM» Bit nngereaU rei

DraiHadtbroehirttM.urs.—
; slog.gab. kBd .uTi.SO.

Cmaptoi ia ttmm Bn4 lobaodaa <• JH.

Di« Mhl MaUg» tNMa (0^ 4f I. n., Oi^. Tt «Ml
No. U—»•) f8t(«pll. l>iiMalMi.# I.M.. «h«.

pt. Jt I.—.

Aoeh *i « Hmtm J«4« tlMki na IMw vm
10—160 «rscbiaoen.

VortrsOlkbar waittkuAgar Süeh. gatss Papter,

geoaDeat« Ravisioo sind
~

MÜntiiTllMig

Zi

LBIPZIO. G.F.IAM1IT,

ei; in Loiptig und

Iw«i Mm
(Herrn CoMsrtMiMar faiallatl Jllal«ta tugaaigMi)

rur

"Violino, "Viola, und "Violonoell
von

Heiaridi von Herzogonhegp.
9p. 27.

No. 1 In Adur.
Partilar aad StlBotaa • Ul.

No. 2 In Fdur.
hrtAar aad SUaiataa • Jl.

•liattftAVtL
MkfeftmWIlk.

or uncl
•ier PUDoforto

im ••»alU ad UbUMB)
caMMMdrt vos

Carl Attenlidfer.
Op. 27.

Orebastar-ParUtar Pr. t »• ^. Clavtaraassaa Pr. • ^.
OrobaataraUmmen ceap4et Pr. • M.

Vtoiine «. t, Viola. Violoocell, Coatrabass k «* ^
Singitimmrn - Troor l . 1. Baii 4 t fc II

Twtagar : J. EiMar-BiedMiDaiui io i
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Musikalische Zeitimg.

Leipzig, 10. September 1879. Nr. 37. XIV. Jahrgang.

bai wMm dWMBiM aill «iMr Araetan Wonbräng in dl*

praktiiche Miisil sich zufrieden gebao will, ist für die Sache

•elbat durchaus gieicbgUllig ; der pby8ikali.sch-wi.ssenscbarHiche

Grnnd unserer Musik bleibt unter aWcu I rustündeo uoerschiil-

tert. Des»balb ist es auch nicbt zu billigen , wean Graham,
Weber, Marx u. A. gegen die Mathematik polemiMreo, die

ihnen welter nicht« xa leide (etben bei , al* dieses , dass sie

Beweismittel snwendet, welcbe die geuDoien miuikalischeD

I wo der TeroMhMHlk tMfeWMe Tbll|||kaBäm MhaHbiiden

UMIen gefieouber «hMm treekn«! tablw- oid PoraMikrsm,
denn ein solcher Gegensatz beruht auf Einbildung; kein Com-
ponist Termag eine OeiMeslbätigkeil bübrrcr Art zu entfalten,

als I. B. Pythagoras gelhan h,it. <l3 i-r dir Imriiioni'irlien Grund-
intervalle fand. Und so i«t es aocU in allen i-'iillen wo bedea-
tende Entdeckungen zu Tage gerördert werden. E« ist freilich

nicht erforderlich, ja nicht einmal möglich, daw jeder Musiker

von diesen Dingen ein wirkliches VerstSndniss besilse; die

I MmmiHHi» dato* TerhreMen aiah oöoo Mia Zathoa

tmnrUtB, ohne dass er eine Ahnung davon bat.

wie ii^ nun die Indische Musik dazu stellen wird , wenn
diese eijrop!tisrlit>n Krrungensrh.iflen itir mit voller Macht nahe
treten, lls.'it sich im Einzelneo nicht sagen. Handelte es sich bei

der netnrwissenscbafllichen Ordnung der Tonverbälinisse l<»dig-

licb am unsere kunslm&ssige Mehrstimmigkeit , so küonte omo
die Aosrede gnbranchen, dass die gesenuote orienlaliicbe Musik

loball: Dr. Tasorf'n .SInnUrhnfl nt^rn R, Cltrkc Uber da« Verhallnin der Indisv-hcn Mu-sili z:i 'It riircT i« ^- hf

D- Duxtrliucl?* .lU OriiL'k'cmponist. Sctiluss. — Aii^-kdul^n aus lii.Mij L' Lirr ijcurf: ftfi iLi i
i, ,L

Sr. Tagore'a Streitachrift gegen C. B. Clarke

Hkm iu TttlAltBiw der indiMhi« Mmäk m
der enropäisclieii,

(ForlMUung.)

Der Gegeii'iitz, welcher durch die Frage von dem Werthe
der Matbemaiik im musikaliechen Gebiete berrortriU, je nach-

dem man dieaa Wttaeoacbaft suttssi oder abweist, ist freilicb

Fnrln'liiinf!, I —

liadMe Tom «leh aMaa mIm EMm, fm
Zusammensetznngeo gerichtet, greift daher weil ued oD-

gecoeioer um sich. Wir glauben deashalb nicht, daas es irgead

einer Nation , die sich um geistige Cultnr kümmert , ndSglieh

sein wird , Ihren Lehren auf die Dauer den Eingang zu ver-

wehren. Als [ihysik;;i|is<iH' Diisciplm hat .sie zum Eindriogeo

Stets zwei Wege , und wo ihr der musikalische zeitweilig ver^

scbloasen wird, da wthlt sie den der Naturwisaenscbaft. Aoeb

wenh ist und ihre Seelen bewegt, wird nie nnlergeheo. Wir
haben solcbeji m unserer Musikgeachicble schon einmal erlebt;

Als die harmonische Mehr'^timiBigkeit in Mittoleoropa zuerst

mSchtig wurde, befürchtete man in Italien , der reine einstim-

mige Kircbengeaang werde nun xo Grunde gehen. Aber er

tauchte aus dem WeUenachlage der Harmonie immer wiodar

auf , schöner und reicher als xuvor , bis er xnletzt im Solo-

fartMMB4|lM|aB ftaMH
meister, woee tMa alifai

frieden gebM «M«. Ott

Musik \ielleicbt eine Ihnlicbe Metamorphose bevorsteht, kana

die jetzigen Vertreter derselben doch gewiss nicht betrüben.—
Wir komiueo nun zu einigen HaupteigenthümlidlkllHe iar

indiMbeo Mmik, und iwar xiaerat «i don RagM.

I.

Die Ragas oder iadiaehan Gruodmelodien.

•ri. BrI
Hindu-Musik nicbt, die Sanskrit - Sprache sei ihm unbekannt

und die bengalische Mundart nicht viel verirauter ; dabei habe

ersieh auf einen Eingebomea veriassen, der ebenfalls in der

alten Sprache und Musikliteratur ein Ignorant sei. üessbslb

irre er auch bei den einfachsten Dingen, wie bei der Bedeu-
tung der Ragaa und der Zahl derselben , und bei der 1

bong dar Sitara, weiches doch daa popoHnta
aai. Br|nif»4ia8aratiaaae, diaari

Tagara,

Wir
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CtpaeUU and KanatoiM im 6Wt>|tMicbwi KrMfcm BUht
bedealender war — in Fn^'äguog des PorlschrittM über den

gegenwärtigea Zustand hioau« , welrher sich doch über kurz

oder bng al> iiutliu cndi^ erweisen wir'l

AUo zuer»l, wa» Herrn CUrke's Ansichten über Kaga in

der indlKben Musik betrilTl. iDdem er sagt , dus unter den

Hindu» 36 Modus im Gebnuch seien, hSJt er augenscbeiolich

R«ga und Modus für gleichbedeuleod. Laut uns «ebeo , Mrie

Dtvutuf dM Wort Modus dtaalrt. .Bin Modna ^ugL or) od«
oioo Sollt orffd W||or snaMt» woiui müm driuo dtatovlMlio

Nola aoi T<Of CfclWliocbeo OnAva gebildet ist oder die fBnfto

diatoniscb-dironMtiwhe Kol« dor Scala »usaacbl, auch grosse

Ter/ gen.mnt. . . . Eiii Modu« oder eine Scala i>t minor, wenn
die drille Nole. fieoanol die kleine Terz, blos au- dn'i rhroraa-

lischen Graden KohiMrl i>l, wie C-raoll E-nmil t ti ! ,i-»t uns

dagegen hören , wa» Willard über Haga in der Iliudu-Musik

.Modus wird in der Sprache der Musiker Indiens TMt
oiebt B«e» odor BatiM«- Dm Wort Modus ksaa

hrt dsoWori ot to dar MosSk

•Eben«o wenig sind Melodie iune' und Kaga eineriei,

v\,i> ijiji Ii unser Knliker atischeitiL'ud mit fuli^i-niirii W utten

behauptri : .Kü ist richtig, dass eine eurupäi.-che Melodie, die

in einem bestimmten Modus geschrieben ist, nach Beliebcu vuo

allen twölf Noten der Oclave Gebraticb atacbeo kann , wiäh-

rend die Hlndu-Mdodien solches oieht kdnoaa.' Wir wollen

aborawla Willard aolDbraa. ,BaM riohlic («# or), daaa aine

•agtooo (odor Ra«i) «lebt eanaa all daaiilbi anaolio« wird,

wie Melodie unter uns. Ba iat oioht oigoollieb oioo Molodie

nach der angenommenen Bodeulung dieses Wortes. ' Melödie

und R<igj sind dessbalb su verschieden %on einander, d |.^ cm»
nicht für dait andere ohne Confusion gebraucht werden tatin.

Rsg.i \st nirhi vereinigt mit regelmässigen ncid >\ niiii>'ii'i>>chen

Formen und braurht nicht in derselben Tonart su enden, wie

dio Molodie e» ihut. Weiter, ein Raga lowi hl sabUose Melo-

dioa varvieiaitist wordao.

ia milMlBlgar Ordonn« tolgan. Bio Ra^a ist

oleiri in oiM Utm/OM-rtAka oder in Takte eingelheilt, wie
es die Melodie ist. Di'- Wilirhfit i'.t d.i-,s der rniilisrlien

Sprache ein genau enlspri^cliender An--.iriii\ lur Hiiyt fehll.

Im Englischen fehlt der Ausdruck für /' ; . :. wie im Bengali-

schen für Modus. Die Idee, welche da» Wort Haga ausdrückt,

hat im Eogliachen nichts Entsprechendes.

>Cm Harro Clarlte io deo Stand in aetioa, von dorn Aoa-
dniclt Jbyo oino oorrooto VoratelhiaK lieh n MMaa «id
VorwoebihMC mit IToAit n vorhMoo, iiiüMao wir ihm snr

Dwohaithl ooMto galabrto Abhandtongan wie Raga Bihodhs,

Big flnrfri-irrr Sara, Raganarba etc.

•Wie binsicbllich der Bedeutung des Kaga, i.st auch unser

Kritiker unwissend hiosicbtlirh di r /. dil -emiT Varietiilen. Kr

sagt, die Hindu - Musik gebr.uiflm t'i .Modu^. Wenn er ver-

sucht, das saragram aller 36 .Modus zu geben, die er anführt,

so wird er den Unterschied swtachen Modus und Raga wahr-
nehmen. Er würde übrigens die InUlfimor, in welciie er ge-

fallon io». vormiodw bobsa.

vo« dar UNoraiar dar inditchea

Hnsik besitzt : — ,Krishna , durch die Musik seiner Flüte be-

Saubert, fing an zu singen, und die Gopikas !>cchzehn taii'^end

an der Zahl f(jlf;!i'n ihm firicr n.irli di'in andern, iiod ;iiil -<_.;< hu

Weise eataUxkdea seciuebn tausend Hogai.' (Narada Sambada,

I.)

ÜMor KiWInr Mgli
blos sieben T<inc von der Oetave bei oiofscliai Malodiao, nad
neun bei dm mehr künstlichen. Die Sicherheit , mit wetehar

dif~i' li-h.iii[ilMiin |,"5n).'icht Ist , siimnit zu >'-'irii'r .liiiiemeioen

Kfiintniss ilcr Hindu-Musik. Wem »erdankl er jenes nnsch;»!-

bare Stückchen Wahrheit, dass die bengali.sche MuMik neun

Töne in kQnstticiMron Melodien verwende ? Wir mochten uns

die Freiheit nahaMO, ihm die folgenden Zeilen zu emprchlea,

dio ia aSaa aahta^iwartlMa Saukril-Warliaa fibar MaUk
iirfM ahMl: .Bs glabt dral BlaiMa wua Magat (ia dar Bote-
Musik) : diejenige Klasae , welche durch ein Criema van ttaf

Tönen gebildet wird , heisst odava , und diejenige doreh ein

(irainn von se<hs Töni-n shilui.i. w^itiri-rid die dritte, durch

ein Orama von sieben Tonen gebildete Kla.sse tampuma ge-

nannt wird.' SjiiKit Durpana.)

•Im Vorboigabao miigo Uar baaMsfct wardan, daao Qaite'o

DitafailnaB oaarae Woclao ßrmm» darah dialoalaeha Saab
0Brtobl%M. Die diatonlsehaSealaglaiahtaloraB oHarar«^
tuka, aber nicht ganz.« fS. S—T.)

Von der Bedeutung des Raijtt «ir.l ii di r n ii hslon Nummer
abermals die Rede sein. Hier unterbrechen w ir Tagore's kntik

nur. um abermals un.sern Wun.sch auszudrücken, dass der Streit

von europSischer Seite durch compelooloro Ad*ocaten bitte ge-

führt werdeo soüoo; dio Vorainigiuig «rirdo daao leichter und
das Roaollat aiiaoMt aaoobmbafar gawa
Raga ood ooropMachor J

scbiedeo, wie es aaeb obigen Worten scheinen mSehte, son-

dern im Gegeniben snffinend ähnlich. Nur mnss man nicht

der flachen modernen Auffassung fulifeii . welche weiter nicht*

kennt, als Our und Moll; sondern man muss /iirückBehi-n anf

jene Zeit, wo von unserem Dur und Mull ivrch tcif.i' ftedü war.

um die eigentliche, weilgreifende Bedeutung de^ Modus zu er-

r.issen. Damals, bei den Griechen wie später in dar chriat»

liohon Kiretao, «ontaod man aaiar Jfodas oder Toaarl ao siaiH
liob daaaribo, wao Dr. TIgoro <

beide bildeten Meiodieronaaln oder i

ballen wir io der üel>erschrift die KagM aotlh M oiMrt, glan-

t>en daher nicht , d.iss der Sinn derselben uns so fem liegt,

wie Tagore mein . un l d.iss der englischen d. h. der eiiro-

pHischen Sprache ein ri<:h)i}^er Ausdruck für Raga fehlt. Mit

den beiden Wörtern »Uruadmclodiea« und iModus« konoea

wir ganz gut aaskommen, wenn wir nur stets eingedenk Uei«

boo, waa Modas ia dor anlibae ood BillalallariiobOB Maaik ho>
dooioM. Dio waHai
lassen wir Uar ma m

ZunSchsl »erden wir liilren. wi Ii dos Verfasser» D.ir-

stallong die Ragas zu den beiden indischen Hauptioslromeoten,

3.

Dio Bagaa ia ibraa Tarblltoiaso sor Viao aad aar
S itara. Dar StratI Ibor Haraioaio ia dor iodioeboa

Muaik.

Die SiUra odor Zll«a (lilbor) ist das einfachste und rw-
breitetste Musikinstraaiaait tmlBr daa ladam , allbaicsnat oad
sUbrilobt. MM dar kuraab «od ongaroa iaaehfaibaag daaaal-

baa, wihha Chnka giabt. Ist Tagoro aMM taMadaa oad bo-
sonders reizt Bm dio Behauptung desselben zum Widerspruch,

dasa idie BBndo der Sitara unbequem eng aneinander gelegti

sind. I?r behauptet, der pr.iklisrhr Spieler werde liier keine

rnbe<)ucrolichkeil entdecken . erbietet sich auch, deo Beweis
d.ivon zu führen. Die allRpmeine l'ebung dieses Inütrumenles

macht es wenig wahrscheinlich, daas es unbequem sein sollio.

haga Ist feaMth naah. wlo das UrthoB I

uiyiii^LLi üy Google
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•rgleiehaiig mtt den rtrwaiidtan europSiMhen Mustern aos-

Ulen werde.

Cl.nrke b^hauplele auch . »dte Siliira kann niclil in Des

spielen". T.i^orc ii;i.'i"liU' 'Tlrthrrii
, auf « (•.^cii Auliinl.it it sq\-

chfi vorbrdcbte . jeder in der geiiaunlea Tonart spieIeD

küiBoe ohne Umslimmung des Instrumenles. Bs ist ibm diaa

«1« D«u«r B«w«i>, dt« Clariw Miae
«hM mit d«r Pnuli

'

Wirk«
htUictaMi PUkI«, n dar Pn«», ob dto MlidwIMk Ha r-

' aaoai« beaiUt. Die Maeaaitoi libar dieMo Gfl«eD»Uad gleicht

aof aia Bier dem Streit anserer Gelebrlen für uod gegen Har-

noaiain der Musik der Griechen; der Le-.- r hit dahar alle

Oraaeke, hier die BesoDoeoheit nicbi zu wrimmu.
Clarke i-iKl ruiijwi-; 'Iht- liiiiJLi-.MuMk bedient sich der

biMsen Melodlu obae Uaroionie«. Üiim ueoot Tagore eine un-
ricbUga Behauptung. E» sei wahr , daas indische Musik eine

Falle von Melodie beeilsa, aber cie sei daoait olebt laar aa Har-
aaottl«. »Bs giebt sehn Eigenschaften

alcbl aUa Uarbar t*Un*;
Iwaaka gol mi aaiM IMiMia* laMat wla Mgl: Rnklai« ist

dsa, was durch eine Veralaigung der Klinge (sounds) allar

Seilen- and Windinstramente , sowie der Instrumente anderer

Art, erzeugt wird flir ^ i>l Harmonie.« So Taguro , Scitu 8.

Nein, dies IM uiLtit ILiriufnno m un-iereiu Sinno, sondern Zu-
sammanspiel, GeviiuuiiklLiii^, HuxjiuLIl'. Es i.-.t Haroionie im
unprünglicheD Siuoe, der auch noch bei den Griechen galt;

was wir dagegen unter Hannnnie verstehen, bedeutet eine

ach den Regeln der Kuatt gaordnel« Mahl
annonien sind darin gleich , daas sla auf ahm
wnsdaaVaraoliiadaMa Umdaaltei akar !•

wla te 4ar Badaataag IHr dtoKmat, rfnd ata a
wie Indiaa md Bom|M. Dia von Tagore erwjeaeoe Art der

Harmonie arasi man eine accidentielle nennen ; die ouroptische

Harmonie dagegen ist ein positives M'ih'.iiiudiKt's (>roduct. Jene

erzeugt sieb im Zuununenspiel und isi im', dem Aufhören dem-

selben ^^ .<.' der verschwunden, diese ha l cm n.i^i'in r.jr ''icli unil

gestaltet die musikalische Kunst nach allen Seiten. VVa.>% der

Inder Harmonie nennt, das besaasen nicht nur (wie bemerkt]

hareiu die Griacliea, ond swar in der voUandalateo Gestalt,

•andern man kaaa aa auch bei aUen V&lkern finde«, die anfdar

in da*
ond Inttromenlen in einer Weise , aof waloha die angerührte

indische Definition ganz genau pasal. Das Verechiedenartige,

welches nach dieser ursprünglichen musikalischen Harmonie
vorhanden sein niuss. ist roiii üusscrliclipr Arl . es besteht in

dem Klange abweichender Inslruraenlc, liip .'slirnnif il.if;i'fj;en

bleibt dieselbe, oder wo sie abweichl, geschieht es uur in der

höheren oder Uafarsa Ociave. Selbst da , wo ein Instrument

bessirender Art an einem Tone festhUt, der von dem abweicht,

was dia fibrigen Spieler vorhriii|aa, artilakt aaeh keine wark-
I, dam aia aolakaa Inatr—art hat \m daai

Onmdtea snr Geltang ra brtngaa. Cm nichts tu Qbergehen,

wollan wir noch bemerken , dsas ela derartiger BaMbrummcr
allerdings einen fruchtbaren Keim wirklicher Harmonie in sicli

SChliCMt, was aus unsern Fau\ bourdons. Muselt-BäKsen und

Orgelpuokten zu ersehen ist. Aber liienml isl .nji n du- ;iussLTsle

Grenze bezeichnet, bis zu welcher hin lianuouie in der indi-

schen Musik zugegeben werden kann. Sollen wir bei unseren

arischen Freunden europUscba d. h. wirkliche Hannoeia findao

können, so mOaaao sia nas »mlffW beweisen, daaa

Ml

Clelebarift flto mSym vmiko

nur aus ihren theoretischen Schriften , oder noch besser sos

Ihrer praktischen Musik, die Nachweise geben, da^! je durch

Singstimmen oder durch Saiteninstrumente oder durch Bläser

;illriii ll.iriiiriiiu' iiroducirl werde: d.inn Wullen wir ihnen so-

fort beisiiiumen. Bis dabin — und weil ein solcher Nachweis

überhaupt unmöglich ist — dürfte es für die Selbständigkeit

der indischen Musik, jedeolalls aber für die Klarheit in dieser

Sache , am erspriessUchslaa sein , weon msn Jedem das Seine

werden mflsasn , und In baidar Hiaiicbt erwSehat daraus ain

gutes Binvemehmen, wibrend die Behauptung des UnhsHbsrsa
zu endlosem Hailer fiihrl. Sollten Dr. Tagore und itii^ Seinen

fortfahren, auf Grund der gegebenen Delinition des huklang

wirkliche Harmonie zu beanspruchen, so wiril de^ Streiiens

über Harmonie in der Hindu-Musik kein Ende sein. Wir hoffen

aber, sie thun es nicht. Schon dass Tsfore so sciiiiell Uber

dieaan Punkt hinweggeht, zeigt wohl, dsss er nicht viele Pfeile

dafür in KSeher hat.

Dia Mgaadan MiMbaMni0M ataid aniacblniian «arlbwU.
Claik« balta baüaaplal; »Dia 8Nan kau s» aluartahtat da»
stfanaal) wanlen, dsss sie in irgend eineai dar 36 Modns steht,

welche In der Hindo-Mosik gebrCncblicb sind. Die Verbindung
zwischen der Sil.ira und den gebrüuchlicben Modus macht es

gew iss, d.i^s entweder die Modus der Sitara entnommeu und,

oder das-. diL' Silara erfunden wurde
, um jene be^nnJereo

Modus zu spielen. Letztere« kommt mir iivdMs sehr unwahr-
scheinlich vor.i

Dr. Tseara arwidart hierauf : «Ba ist unmagiioh, tarai IM-
nongan la habaaMwr einen Oa>aoitsnd . welcbarkataaalwt^

ana dar Sefaralbradar aolaUaden Ut. Die SiUra tat ain I

ment von gestern. Nach Capilaio Willard wurde es von Amlr
Khu<tru 2u ArifjciR de^ ^ssiilflcn Jahrhunderts erfunden Selbst

die Vi na , das älteste der umsikjlischcn Inslrumcato der Inder,

von welchem die moderne Silara nur eine unbeholfene Nach-

ahmung isl , wurde von dem grossen Naroda erfunden lange

nachdem die Begas in der Kehle [d. b. im Gesänge] in Debung
Daas dieses Klteata Instrument, dessen Bifln-

fast «leiobseitii iat,

ihnan Müa.

MoaikTartrantaind:

•,Dia Basaa habao bakanniaeh ibran «U^dar KaUn.'

entnommen sein.

^lE-s gieht zwei .\rten von Vina in der Musik. iidiidiLh

Daravi [UaravioaJ oder das, was aus Holz gemacht wird, und

Gatravina oder das, was im nMnschliclMn Leibe gefanden wird.

'

Non wird GstraiinaaiMliSaflMfli genannt weil die Sanw-Veda-
Siager im Tflrtr^ Ihrar B|anaa daa 8aa»a-Tads sieh leditUeb

suf diese VIna iiibaaiaB. tki baaiut die ttUiftM amrabl
Töne (Oaiaag] ab afMaolrtn Laola [Spraebe] in
Daravlne, waleha vwi Hah fanaabt wbd, tat I

der Gatravina.

o, Indem man auf die Finger blickt und den Angaben der

Sastras folgt, müssen die Worte durch Mund und Hand zu-

gleich erklingen.

'

•Ferner: ,Tanzen folgt der Instrumentalmusik, und Musik

folgt dem Singen ; desshalb ist das Singen von

keit ond nnua klar tnnlchst erfcttri wardaa.'
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Diehl n lutortdillws. Wir

(ForiMtning folgL)

Doeh dar-

D. Buxtehude als Org-clcomponlst.

Mabkk iutebtde'i Srgelc«Mp*tiii«ii«'i, hiTniisj^iYeben von

Erster Band: Passacaglio, Ciaooaeo, Prfl-

lodien, Fugen, Toccaten und CansOMMM. XZD
Dd Iii Sailm io FoL Pr. 48 ^.

Ewetler Band: CliüiribmbiiHil>B>ii Xm
and «86 Seiten in Fol. Pr. 1B uT.

Leipiig, Breitkopf und HXrtel. (487C.)

(SchloH.)

DiMt MbOM AMgÜM darf aiM TolliUadtf« giiUMik

di dt allw wital^. «H TM intalMdart Or|ri-

werkeo aubaflodM mr. Ob dia SanuBlnai tu Stauda aa

briagen, bedorlla aa daa Nadtsoeliena an vlelan Orlao; daan

daa Oaoie, wie es hier nun in ari^t-iinlirtirr K illi- vorliegt, ist

aus lauter kleinen Quellen zuxammeii ^cleilct. Auch Buxtehude

tbeilte dM Schicksal aller deuLschen Mei<<inr unmiitolh.ir vor

Bach uod U9odel. Es fand sich niemand in Lübeck, der auf

den Besitz seiner vollstlndigen Orgelmusik Werth gelegt htlle

;

kaioar dar bageiatartan Zabörer lalMr berAhmtao Tortrtsa

daehta daran, dieaa SlOeka la Buoh la brfai*«, dam Bit Ana-

(JaMtedarktl.iailalbak n iai«B baflnUieban

ISflMaaa, waMur II von Bmlabada astbltl, war
keine einzige Handschrift aufzuBnden , die den Werken dieses

henrorragenden Meisters auaschlie<»tich gewidmet würe. Die

eiosigeo Sammler solcher Composilionen uoter uns waren die

Organisten , aber diese nahmen immer nur dag Eioielne auf,

zum Dienstgebrauch oder zu Sludieozweeken
;
daher die vielen

Blumenlesen, aus dcneo doch trotz aller Mühe nichts Ganzes

tn gewinnen ist. Der vermögende «Verehrer«, der gebildete

md B»aallicbaftUch bocbtubaada Mniktnimd, watebar ia dao
lar aata LahPBT mr, «ariiabi lal n»d aar

\vm m Hnali, taw, iHnfaig, Waiaan uod Spraa
dorebalnaader mengeod — diaaer M es , der dM Kostbarste

in <Kt wiin>rhen';wrrtbr>-Icu Gi^il.ilt i niiservirt um) d.idwrch

für die fühliTjdLMi hr'.icle ciniüi s'^uü^endon Krsali bielel.

(icdnirLl cl von IliixlpliiiJc'i Orgelwerken zu seiner Zeil nicht

eine Note. Die !>rhwierigkeiten, welche einem Editor, der ge-

wissenhaft und diplomatisch (reu verfahren will, sich darbieten,

sind daher beträchtlich ; sie siad aa an so uiebr , wenn der

Autor seioe ConceplioBan In aioa Form ftbraehi bat, die auch

bai dar daalUgtaataaAoMohMitda« Baranabar aoob Nfiaaa

fsoog m knack«« ilabt. Barr Fraf. SpMa ia|k in diaaar Bhi-

iiobt: ainxlebnde's Orgelwerke blalan dar innaran Kritik,

walcbe sieb aus der EigenthOmllchkeit des Autors Ibren Maaas-

stab holt, so viele RUlhsel zu lösen, dass man wünschen muss,

wenigstens diu Schwiungkeileo der diplomatischen Kritik auf

das mäglicbsl geringe Maass besrlir mit i\\ sehen Kinstweilen

liegen die Dinge auch in dieser Beziehung wenig günstig. Von
keiner der Ii ComposMonan diaaaa [aralan] Bandes bat sich

«in AnloKraiib finden laaaaa, nad darab DmalL »dar Stieb bat

aslabad« aldita farlMbwUibl, wm Ahr Orfil baMln» lrt.s

Maa balriOl taalohai dia Maa OhiIiWbIm, vna daaaa
Mibar wenig oder aiebla bakannl war. Das Tardiensl, welcbes

Spilta durch die Sammlung, Sichtung und HiTaii'-pjibc dtrM'ltu'ii

sicli cr»ori)en hat, ist um so gruüsor . weil in dii'scu frL'uii

OrgeKtiii: len die Hauptbedeutung Buxtehudo's lic^t.

Bisher war du Aliaeben mabr auf seine Cboralbearbei-
taafaa urlablnt.

Auagab« anthltl. iarsNa W lahra ««r

selben machte Dehn den Anf ing ciaer
i

Chor,ilb«?arbeitun8cu mit ( 4 Stüclien von Boxteboda.

IrcfTendc lieft erMrhien 1856 unter folgendem Tilel »XnTCba»
ratbearbeiiungeo für die Orgel von Dietrich Üuxiehude, Orftanlat

an der Marienkirche in Lübeck von <669 bis (70~, n.irh eioar

Uandacbrifl von Job. Gollfried Walther zum Rrsteninal ber.>us-

gegeben von S. W. Dabo. Leipzig, Im Bureau de Mu>ique von

C. F. Pitara. t»»f.« (V «ad 17 Sailaa qaar Fol. Pr. i Tblr.)

Dar ^«ffalofbaaa Daba balla dto Abaiabi, «laa
i

von Choralbearbaitnntan danlaelMr Orgnaisleo «or und i

Bach herauszugeben, und Boxlebode aoltle den Anfang maoben.

Das .Vorwort« des obigen Hefte« giebt darüber Auskunft «Die

hier mitgelheillen Bgurirteo Choräle für die Orgel von Dietrich

Buxtehude (helsst es dort] bilden den Anfang einer grösseren

snr Haransgab« bestimmten Sammlung Shnlicher Orgel-Compo-

aelcher Meister , deren Werke dieaer Art weniger ba»

««mrdan riad, ata ala «• ibrant Wartba naeb

Dar Blebsla nit dar aaiaMp
varbondena Zwaok iai , Ulara <

ZeH allgemein bekannt zn machen , la wdebar dia MnMIeba
Boli.inilliinp der Orgel den lliihepuiitt der Kunst er«Ireblc und
endlich durch J. S. Bach »luh voIUiiuuIik erreichte: dann aber

soll diese Sammlung auch die (lelegenheii darbieten zu einer

hoffentlich nicht uninteressanten Vergleichung der Behandlung

einer und derselbeoCboralmelodie von verschiedenen Meistern.«

Das ist ona gewisa alles sehr löblich und eine solche SamatlnaB

würde anlaebiaden werlbToll gewesen sein ; aber Dehn bHI«
gat gelbaa, aabaa daai Qaaioblq^akt dar Tarfioiebaat

das speeMaeb Warfbral« nnd I

Componisten bervorzobebeo . Bs gewinnt aonst den Ansebala,

als ob die Insassen der beabsichtigten Sammlnng (lob. Fr.

Agricola, Joh. Bernh. Bach. Georg Boehin, Job. Hr. Bull-.leH,

D. Buxtehude, J. Caspar Keril. Fischer, Joh. Nie. HanfT, Joh.

Heuschkol. Georg. Fr. KsutTm^nn, Heinr. M. Keller, Job. Peiar

Kellner. Andreas Knitier, Job. Pachelbel, Delphin Strunck, G.

t^hil. Telemann, Nie. Vetter, Joh. Gottfr. Walther, Christian

Fr. Witt, Fr. WUb. Zaoban o. A.) Uira

weder aaaialiend

mit diesen Minnere eininladen , noeb ist aa MMbNeb itthttf.

Ynr-itiifen sin,! luer .illrr>iink"' in reicher Zahl vorhanden, aber

bei illen wahrh.iri selbständigen Meistern stellen sie sich dar

als eigenartige Bildungen von bleibendem inneren Werth. Jeder

dieser b«deuleflden Organisten fand an den allbekannten Cho-
rälen eine iMSondere Seite heraus, die seiner Natur enlsprach

und die er nna aafi wbdnste beraost>ilde4e, so dsas der U&rar,

Toa «bMai foiaadataa Tortraca gefeassit. glauben muasu, nor
ia diaaar Waiaa aai der Cboral

ar dnreb dl« «bib aiaaa aadara
wurde. Die alten Meisterorganisleo matten es ganz wie die

alten berühmten Prediger, die Jahrhunderte lang die einzigen

Redner iler deiiU( lieii Nation waren; aiicti Villi diesen schien

jeder in seinem Vortrage den Bibcllcxt vollauf /,u erschöpfen—
doch zeigte dann ein anderer bald, da.s.s der Sinn der kurzen

Schriflworle unergründlich sei. Unter Predigern

Organi.slen war die Deberzeugung, dass jeder von II

Baaondarea vanaSga, atato iabaodigi dies« UabenaapotP^
aieb oft bi OnaMoban WaUfclavliM kaad. liaaa aaUMaWaU-
kampT Im fltilan. niabt auf daa Taatan wiwa dar Fadar,

fBbrte deijaniga Kflaatler ans, watebar naa «. a. «adi dia ma^
sieo von Buxtehude'« Choralbearbeilungen aufbewahrt hat,

Johann Gottfried Walther: er copirte die besten Choralfigura-

iMirifii, vv. lrhe .
i rijiihl.n w.ireii und >etzto daoo gewöhnlich

unter jedes fremde Stück denselben Cboral in aainar eignen

Digitized by Google



985 — 1879. Nr. 37. — AllgemeiDe Miuiikali^cbe Zeitung. — 10. Seploniber. — 586

ftberbieUiu, was ihm bei vielen Siü<-k.eD .«urh schwer geworden

«tre : er wollte Dur Eins neben Andere »teilen und damit

ng«D »Mbo kano es auch «o macbeo«. War Mch diMM unbe-

bogeiMO Siao erbätt, der wird amt unserer aMl

hM «rlMglM Toi »wtitwt ward«,
eine rein ;iU'»>iorlirhi> rrvache tistte Kaum er^rhien

das erste Heft um Jvn i « Siit^en .ou BuxtetiuJu duf dem Markte,

w.ir ein riiliriftcr imiviLilist her F'roductenhäDdler , G. W.
Körner io Erfurt , ebeafalU da , aber mit etwa» ganz Anderem,

Smlieli nicht Um mit einer Sammlung, sondern mit einer iGe-

Mauntoaagabe* I toftt mit mebrerea dieeer Art 1 Dem Deha'-

tlwa MvtM Heft eralaonliob icbiMU hinlardraio laadte tr saln

daa kircblicben Gebrauch etc.

laa «0« M. G. riacher, i. B. Rembt, J. 6. Wahber o. A. von

G. W. Körner. Erfurt und Leipzig, 'i \V. Kürncr • Verlag.«

Das Heft von tO Seiten für 10 liro^i^heti serhie^^ (Linn noch

>lo demaelben Verlage erscheinen ferner .Sümiriliu Ii.' i ir^el-

eonpoaUioaea von J. S. Bach, J. L. Kreb«, J. (j. Wallher, K.

o. A.< Was von diesen Prahlereien aiufieführt ist,

daa ainxige, waa aia bewirkt haben , iai ga-

I Ii» Data'* SaiMluai ia'a Sloekaa bracMao. Saia

plar, iiiMllnM BWt daaaelbaa Andk» BSraar ibneo aoa aUaa nach, was

ia pablicineo ; die ForlaaUang der begonneaeD Sammlun); sei

daher zwecklos. Auf solche Weii^e werden durch den M.in^el

eino tti-setzlichcD Schutie» die besten Anstrengungen nieder-

gchaken. und die wissenschaftlich braurhb.iren Publicalioneo

aus unserer gro&sen musikaliachen Vergangenheit uehmea einen

M laagaamea Fortgang, dasa eich nieaund wundern L»na, wenn
bai dar SahwiarigMt» intt wakber aaf musikgescbicbtlichem

OaMila «MUoba a«l amtabraiMa Saehkanotaias xu arlangan

M, Itara HmM Mar Udm md fort 4to

M Bastabode ist ona doreb Spitta'a Amgaba dia Saeba

tarn Beaieren gewendet and zwar f3r alle Zeit. Jeder

kann jetzt wissen wer Dietrich Ituvtehude sv.ir und wird es

fortan wiaaeo. Das ist ein binreicbender Lahn für alle Niibao

und Op(ir, Ohl

Als Benda nwh Viol;nisl in der Berlini«.cheo Kapelle war,

gab er sich nobeober auch damit ab, mit Opemsiingera und

Süngerlnneoai

•| l)ie»e Anekdoten einc< ii ninliMi Tonwlier«, der einen grossen

KiofloM so( seine Zelt ausübt«, wurden im •Lyoeom deraeboaaa
KWatai attta 47» ala VecMahr alaarBlapwihiii biba—l gaaaeht,
lad jetii aber eo targiiiia , wla dar Miiihi iaibar. Oaber diese«
•alMn wir aoch die Schlldemag lier, die kmn vor telaaBi Tode ia

•alnbsrd>'a mosikal. Almanacli von 4TM eraoUaa. B* betast dort;
•Von der Natur niil heüem Knpfa , warmem Herten und einer

fUr du- Kuii-t f nltchiMileiideii ^;lulleoden Sinnlichkeit au»geru>lol,

kam uater Benda frUh in die grosse Scliale, die sieb gegen die Mitte

diaasa Jabrliaoderts io Berlin bildete, uad wurde bald ein mitwir-
kende» Glied dertelbea. Die nhlreicbeB (aalraiDaaial- oad Singe-
fgaahlDaia . dia ar Ia dar arMaa Htllla aaiaar KluMMaalbehn
Ia Bailia oad Golba aekriab, tragaa daher alle Mhr aiar waalger
das Gepräge dieser grMsen Schule. F.lne Reise nach Italien gab
seiner Einbildungskraft , welche die Beschränktheit dar bis dahin
vor ihm otgawallateo FwnmeB^lleia|l^ wea^ihMebllMgt hahaa

erwies er auch der berühmten SJogerio A^l^u8, die in der

schönsten Epoche der Bcriiniscben Oper ilnrch ilire groasa,

schöne Stimme und «die Aclion alle Ohren und lierzeo baaaa-

barta, demohageacbtot aber, nacfa der Weise der meialaa Mb-

Ibra«

.

SU ihraa Opamarta« aalhaUia hMta—Ia. Da ria wem n
ihren Cadcnzen immer etwas neues und aufTalleodas htbaa
wollte, und Beuda es ihr nie gut geoug machen konnte, so

nahm er einst fiir diese Mäkelei fremder Federn, mit denen sie

ftfleotlich glänzte, eine echte KünaUerracbe. Zu einer sehr riih-

reodeo Arie schrieb er ihr lur Cadeoi, die doch eigentlich den
AuadrtMsk des Ganten auis oachdrQcUichste volleadeo aattia,

ein trookaaa FugeDtbama auf, das er in der Quinte. Quarta aad
Oalav» wMafMia, im aa raobt

AU Benda na4b MMB kam und die erate Oper von Ga-
luppi hdria, wari «r» aa dia flaMf gaarbaUala BariiaiKba

operettea, dia aadb daa BagrllkB dar gilibrtaffia
guter Arbeit and ebne Vollendung waren . die anftagllch seine Ge-
duld ermadeleo nai Ihn unbefriedtgl Hessen , wurdea ihm bald von
Sellen de<. EITecIs merkwürdig. Sein osturllcher Beotwchlnngsgeist
ertiaiirii.' h.ihl il.'uilirrior das eigentliche We»«'ii ili-r 1 healermusik,
die von der kammermusik nicht weuiger verscbiedeo ist, als e* die
Ueoorationamalerei von der Minialanoalarei iai : oad dar ilArkita

teidenaotaaftlieba Aoadraek maaebarSeeae bieaa dieKriltt. diaaA
ebea la >liBblliib ÜMlfc alt daa AagM beanheilt, eis dar daralal

lende Ktaallar aalbal afk daa Aoadroek, den ibm das Ben vorsagt,
mit Anstrengung des KopAi Tergehilch sucht, wenigstens in den
.\ugenbhcken liefer Riihrnog schweigen , oder hieaa sie doch besser
auftchsiien. und nicht bin« unter stob, lOBdera aueh Aber sieh oad
oscb allen >eileii seilen Benda kchllaf
Im Innern, oscb öoitM toruck.

Meisterwerke eraengt. So aocb hier. Dia heara dentsche Sefaaoapie-

lerin Brandes arieagte la unserro Benda meral die Idee, ihre Kanal
als Schsuspialerin mit dar Kraft der Musik tu veri>iDdso. Sängerin
war sie nicht , aber In den Augen Benda's eine vortretilicbe Decis-
malorin und 'Pantomimikerin. Sa antataod die Idee ia ibm tu dem
Monodronta: er tikeilte sie Bagala. dar daaato Io OaUia sieh auf-
bielt, und Gottern mit. (Vea dlaasai aaiaen Fraoada erfiibr Benda
erst, dass Rousaeau bereite einige Jahre lirtther dieaelbe Idee gehal)t,

und in seinem Pygmalion, wiewohl onr schwach, ansgefohrt hatte.)

Engel entwarf nach Benda'i Idee, den Plan zur Ariadne auf Naxoa,
Gelter fuiirli- ilin aus, und unser Bends beseelt« sie mit Tonen, derea
Erinnerung gewissjeden, der dieses liest, mit inniger Rührung durch-
dringt. Eine »o echl ki'in.iliv he Mii>.ik wiir in J<'n Miiurrii unserer
deutschen Scbaaapielbauaer noch nwbt erschollen, (iaoz Üeutsch-

hiaaaariMMaWtrtnMgiiavMWIali Ml Baaibaig,
Maahaim, aad auf allen greaaaa and kleinen Theatern Überall har>
voibracble. Diesem Heiaterwerk folgte l»a1d Medea, voo giaieher
Kraft, wean gleich, der Krossen Ver*ehi»<!eDheit des OegeDStaodaa
gamtis, nicht von gleicher ^vc li,..[iheit , uuj so ergoaa sich das in seine
bootksle Fülle eingetretene ubaratromande Qeaie diMes echt be-
Siatorten Kilnstlen eiaiga Jabra laag ia alaa Mha von Meisiarwer-

a: KomeoundJalla.Waldar, dar Jabraarkt, Pygma-
I loa — laoier Werke aehl daalHbar Art oad Kaait —

•Nachdem Beoda la Bartia, Wlaa, Parii oad aadaraa graMa«
Städten die Wirkung seiner Meisterwerke geoosaeD halle, bestand
< ;, .iS I T Dich (jotha luruckkelirte. auf eine gantliche Relrata von
Hufe, um in philosophischer ländlicher Ruhe sich seligst lu leben ,

und so lebt er seit langer als zehn Jahren mit einer llorpcnsion, die

ibm ala Kapeildiractor dea Heraog» von OoUia blieb, ganz einsem la

kann es ihm nie und nii

allein den denkenden

baii.P.Oagir.

p wlaaibr vaslia Bdaallar aa ilads
igiad aa darOaaMesbeschlftignng fehlen, die

Altar wilrdig beschäftigt.» S. musi-
«aa J. F. Baiebardt. Barifai «IM
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; gvwttnl wtT, M «nrlffif Bber da» 1««re Teacddhtgls,

wie er es nannte, dass er oich dem erülen Acte hinauslief.

Seio Freund, der Musikdirector Rust aus Des«;iu , der mit ihm
war, hatlo indess dif Oper nicht nur mit Vergnügeo bis zu

End«« anKehörl, sondern er pin« «ucb den folgenden T»g wieder

hint'iii : und da dieser auch ileti dritten Tag wieder bingin^,

und fieoda'n der vorige Abend zu Haus« lang geworden war,

giog er mit, wiewohl in dem Vorsätze, bald wieder hinausza-

tßlüm. JÜMt «r liüob aielit mr bis ut Bod«, «NMleni |i*B

An die KaNlralcci a\il licrii TfuMlir ikOtinl-' it ^;ch iii Italien

SO wenig gcwtihnen. dls in Berlin, und er mactile sich oft lustig

darüber, dass «in Kastrat in Italien Norzufisweiso Hosico ge-

nannt wird. Er pflegte zu sagen : ein Kaatnl Itöoae nur Mviel
MusiIcuK sein , aü er Mensch «ei ; mit dtMtr dopfwltoo Balb-

iMii, mit IdiHUMr nad Mm«*, »Mi« «r •»> tttnyioh ia dia

ylhrtHdw BapiOa. Br pflssl« daa BaMnlM Mab «hiM
•ehreieodcB Bawela zu oenoeD, dtM alles Predigen and
Moraliairaa caBao aiaaa wollüatigao Gaoaaa in der groaaan

WaK nialMa i

fienda hatte einen fcineo treffenden Wit^ und sagtu oft »ehr

bedeutende Saobeo auf seine ganz eigne Art. Als einst, in einer

GesellachafI , von der italienischen und deuUM:hen Nalioa die

Bade war, oad aia «aUiuaiaalisciMr Terabrer der Ilaliaaer uber-

triabas fial n

f mm «MM , ««r wmmm immmmu umuam , BOBB ZeOgaS (Bf

Meinaiig auf. Ja, sagte Benda, ich muss {.estphen, ich

tai IlaUea eiaige vortreOlicbe Menscbeo und in Ueutecb-

Binem Fürsten, d><r den Gesang einer Sängerin, die

Tlaierin war, mit sehr lebhaften Ausdrücken zu Benda lobte,

ilerle dieser , der eben mit ihrem Gesänge unzufrieden

lob aonaacMMna, leb bab« aia aiaa aiat>i^l*-
I |Bt tataaiat, oad aia abia Tiaiaria, dia ao gat

Einer deutschen Fürstin sagte eine deutvrho .'^rhuu-.giii'lorin

einst sehr pluiupe Schmeicheleien vor und irirh es am Htide

so weit, das.s sie il.ihi-i mit ihr aufs Knie tii^l inni lange so fort

harsnguirte. Bend.) , der d.ibei stand , rückte nach und nach

der Schauspielerin gegenüber und rieb steh die Kniee. Er reibt

immer stärker ; da sie es aber oicbt verelebt, (ktart

I, die Koiee immerfort reibend, lattt aof: bdi blUe

alabaa Sa aof; mtt Ibas

Sulzer eiferte einst in Baoda's Gegenwart gegen alle eigent-

liche mu-'ii.'iii^clii' Malerei, und wollte die Singemusik auf den

einfach^liju AiiMtruck der Empfindung beschrünkt wissen.

Benda, iler sich ilunii nini].;*' starke und lieissende Ausdrücke

des geraden, unsanften Schweizers getroffen fühlte, fuhr end-

lich mit sehr bedeutender Uebertreibung auf : »Wenn mir nun

aber dar Dichter die Brnpfladung ia siosoa Bilde gieb*, aoU ich

arjaHahl «irdlk

Ein mii«ikalischer Dichter sprach sehr vieles über die grosse

Mühe , die er es sieb kosten liesM , seine Verse recbl mosika-

iMb sa

war ; meine basten rührendsten Getiinge dank' ich nnmuaika>
liscbeo Versen . die mich zwangen , mich recht zusammen ZQ
nehmen, um den Dichter zu verbessern. Dabei führte er aus

seiner schonen Arie: Meinen Homeo za sehn, die

Alle Gedanken verlieren sicH

In dem Woaaaiadaabaa:
Maiaaa BaM» sa aalB «. a. w.

a%aa BUwa^. dasa ftia dia I

roillen, oad alla Oaialahaadaa

,

Stimme, seiner noch ungeheureren böhmischen Aussprache und
heftigen Gestiouiationen und GoaichtsvenerniDgea , beiss«

Sein höchst lebhaftes , tiefes Gefühl tusserte sich oA aacb
im gemeinen Leben auf eine eben so ealCsllende hertdurcb-

dringende Weise. Einst kam er in aia sabr armseliges west-

pbUiaeboB Wii«bahma. Bia bOabat ajaw Baad UMtibn ia

dlaAaiaa. bM ar hagl dto WMhia! WaiM M
denn ao aagehaoar ougarf— Ib, ba batt aiaebl,

die Wirtbin in ihrer platten Sprache.— Wamm Mast er deon
nirliliT — Ih , wie gewen emm nischt. — Warum gebt ihr

liirii denn nichts? — Ih, wie han nischt. — Ucuda
, dem das

Blut zu Koiii' lind ii,i^ \S ,isser in die Augen s!< ili, IkuI mtt Un-
gestüm eine llaud voll Silbermünze aus der Tasche und wirft

sie, abgewandten Gesichts, dem armen Weibe mit den Wsflaa
bin : Da, gebt dem Hund au freesea oad fresst selbst mtl.

war, «iaaial

aticb in hohem Grade santrent. Bine Daaae bittet ihn einst,

ein nenes Instrument zu versuchen : er eelat sich hin , Ibat

einige GnITe, springt dann schnell auf und läuft ins offene

Nebenzimmer. Die Dame glaubt , er hole Musikalien. Da er

aber nicht wuMlf rkominl, «ehe sie ihm nach, und luidel itin

mitten im Nebcnjitumer , mil Anstrengung horchend dastehen.

Als er sie erblickt . besinnt er sich , schlägt sich vor die Stinw

aad raft: Ia Oadankaa 1 lob woUla Utoaa, wie aa ia dar Fama

Bei seinen Arbeiten pflegte Benda oft einzelne SUso
(.laMcr singend zu versuchen: er lief dann vom Schrelblisdl

an ein kleines polterndes Ciavier, vor dem em .aller breiter

Lehnstuhl mil niedriger Lehne stand und x hlug zu .seinem

enthusiastiseiiaa Gesänge einzelne Accorde an . die er wohl

selbst weniger hdrte als unter «einen Fingerspitzen fühlte.

Einst läuft er im Eifer von der ungewfihnlichen Seile dizw i-

I, wirft aieb aalii Claviar oad bl

aaf darUhaadaaStahb, Uadaal
Flna Hw aaa dar I

In Berlin wird Benda einst in dem !!,iu«c eines Freundes,

der neben einer Kirche wohnte, zu einem .Mul atsinahl erwartet.

Als nun dieser m uiiKcduldiiier Erwartung' ,tns I cii^l'. r tritt und

naeb ihm hinaussieht, siebt er seinen Gast m tiefen Gedenken

var dar üreUMira alabaa oad vaa laH sa Ball daraa
]

Aia Baoda einst aas einer losUgaa GeselUchafl sfM
Hsnalbttre, die

tbüre. Seballeod Aber die Daordanog, roft er vc

seinem Badiaataa, dar Iba sa arwsrtea pOeeie.

aas daa Bant
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flodeo. Er tishi «ich ttu und itl ebe« im BeKiilT ins Bette xti

steigen, .lU fine KammerjuDKfcr mit zwei l.iclilpn in diT IIhfuI

und ihr auf ilem Kusse nach ihr^ l)Aine . in'* Zimmer Iretcu,

und ein entseizliche« Geschrei iiber den h.ilbn3i kit>n Mjon er-

beben . — ergab aicb am £ode , das« er im Taamel und in

Zerstreuung in ato HtM flfngM , m W
(ewobnt hatte.

Frwnd Bat! to Dwwii. Diaaer

nbl «taCMMMMtt , a^n^t Roal eiMO Spaatorgaog nacb dam
aeUoao Lofainiii vor. Banda stiomt tu and trinkt sein letalaa

Glas Wein. Aus der Hswiihüre tretend fragt Bend» seinen

Wirth : Wo nehmen Sie den guten Wein hert Aus Bremen,

^3(;i Hu>t Alls Bremen" winlirliolt Bend« in »eine gewöhn-

liche Stelltiug >er(allend. in welcher er, »o oft er in Gedanken

versanli , mit halberbobener linken Hand die Bewegung lu

BHcbaa pflegte, als griffe er auf der Violina herum. Si« gahea

fort. Rast, dar seinen Praaod lo «ielao Jahrao oiebt gaaabaa

ifDrdtoMhttUcbat«, ibavMHiMa
* (•|6MfSftigao La|0 fMhl WD-

1 m oalarbaHen. So Beben sie eine halbe Stande fort,

nsd Rost freut sich des aarraerksamen freundlichen Gehörs.

Sic Voninu'ti eriiflirh .in it.is liillPr sor I.iiiNitim, und indem Rast

das Lnarreode Giller niTn.'t fiilirt BpoiIa ;uis »einer Abwewn-
hcil auf und sagl : AKo .1 n BriMiioLi'' Er hatte wirklich

von der ganzen Erziihlung seine» Freunde« nichts vernommen.

Ond JeUl troa das aaslhligaa Zügen seiner Zerstreuung

i, dar Ihm selbst bald das Leben gekostet

' (twdlui^ eiob in Hmm Auobwnm Miciili nt
I der ÜHHehM frm m RbarieiMii.

r MMo orft aeioem ganseo OemOtbe Tag und Naebl in der

Kunst. Fiel ihm bei der Arbeit irgend etww ein , woran er

glaubte affooeni tu miivsmi so nt^r pr vlii^«.>> diT Kr. 11 ilurrh

ciDC Zwiaehenthflre zu , die aus seinem Art>ea->ziiiimer nach

dem ihrigen führte. Diese ihm unentbehrlich cewordene Frau

starb. Er war untröstlich , kam aber den zweiten Tag schon

wieder gans in aeioe gewdhnliche Arbeil hinein. Bei dieser

Arbeit niil ihm ein , data der Tod der Frau noch wohl nicht

bei »einen Freunden gemeldet sein möchte ; nach seiner alten

GnrakiriMR Mbal «r 4i* ZwiiehmUiar« nod ruft dar lodtaa

fnn, dl« d» mfiM Inne Ita^ wMH» d«ribttiran

An unserm Bpnii:i b£!«;ihrlf sjth nucb die alte Bemerkung,

dass grosse Com[)oni''tfn oft fiirosse ü.v.'ier waren. Händel, Jo-

melli. Gluck, Bach und Andere waren lÜngM auffallende Be-

weise für diese Bemerkuni^. Ks lä«t sich aus dem grossen Auf-

wände von Lebensgeistern , den ein thiitiger CompODist und

feuriger Anführer seiner genialischen Werke macht , wohl be-

greifen ; daxu kommt, dasa wobt keine Kunst und kein Geschäft

di* WMHahfceH nehr bUMmi, ! abaa die Miaft. Bei un-

•erm laade Umtm äek diM grHH fltealiohhril Mhoo IHib

auf eiae aebr aafUlonde WaiM. iUt m,Mdk «i»lHb*,«iMm
Tater, eiiMoi annaa bravefl bBhnieeiieD ludminie, der wohl

nicht abnta, welches genialische Geschlecht er erzeugt und um
sieb hatte, die musikalische Aufwartung auf Bauem-
bocbxeitan besorgen half und »0 einst bei einem llochzeii-

schmause, nahe der Thüre. «eine Geige streicht und nun aller-

lei fette Scbus.'t'lii , dir teil Gasten früher als den Spielleuten

aufgetragen werden , vor ihm vorbeigetragen wurden , aber

auch ein dampfender Schweinebraten jieioer Nase vorüberzieht,

I die GalUtrtm dem aiaiMa GoMf iogM oad Oeiga eal-

Nmm, ihn «Mar aa ädh an briagan, «ad iIi ar

kaum die Augen wieder Bflbet, ruft er mit gebrocbener

S c h i' > n u t.i r a t e o , Sc h w c i n 0 b rat an ! Km tüchtig

davon hilft ihm denn auch «ogicicti wieder zu Kriifteo.

Esalusl und Zcn>treuuDg paarten sich oft gar sondarlMr bei

ihm. Daren nur noch einen charakterialiacbea Zug. Einst

kooMiit Beoda aar Miltagstaade in das Wohnzimmer seiner Fa-

milie, wo ebeo eine groaaa Sobflaeal voll gebaokeoen Obataa

mit KM
Nittagneli

deaiea er de* ataaa Soha aaeb dem Roeite, dea

Schub und StrOmpfm, eine Tochter aaeb Wtocbe, eiae 1

nach dem Haarbeutcl schickt, reizt Iba der Geruch der naht^

haften Schüssel, und er spiessi, um den Tisch ungeduldig her-

umgehend, eine i ,.i1m-i \oII nach der andern auf und verschlucl t

MC, SO dasa die ächu$>!>el fast leer wird, ehe alle itleidun^ssiücke

beiaammea sind. Da nun die jungen Tisob^Me schon betrübt

in dia laar gewordene SchOaael bllckea, und er, com Getaaa

bereit, darfkau in der Thiire begegnet, fragt ar aie : Wa
ibr iMMam anaat_ «a.

Speck. — Bai varwBaaoiit I rafl Beoda, daa bUt' ieh

aolieo; viel ttabar Yanabrt' ieb die gute SchOaael mit eoeh, alt

(Lyceum il^l. S. tiS— t67.j

Berichte.

CMttlagaa.

Jft. (Oelstllehes CoBcert.) Ia dem aligelaafeMn Sommer-
sameslar gab Herr Maatkdlrecior Hille mit der Slagakademie ein

geistliches Coacert In dar DalmsiUllskirclia oalar Mitwirknag das

Herrn Organisten Emil Weiss sus Osnabrtlck. Nacbirtgileh ainiaa

Worte Uber da« CoDcert. Herr Weiss hatte zam Vortrage gawtthlt:

Praladiam und Fage [H-moll! von J. S. Bacb, Adagio aaa der Bs-

dar-fleeete von A. Ritter. Seil Jahren keon«D wir hier Hrn. Walas
als ansgeieichDeten Orgel-, q>eeiell Bach-Spieler und als solehan bat

er »ich auch Jetzt wieder geiaigt. Seine Technik Ist sehr bedeotead

und die Schatlirungeo ihauptaachlich in Bezog auf Itegtsterwecb8al)i

mit denen er Bach apiell , «engen eben so sehr von eingeheodas
Stadium des Altmeislars wie von feioesB Geschmack. Der Sooatea-

sats von Ritter ist eiae geistvolle und wirksame Coaii">^''i'"^ ""d

liaas bedaaem, daaa wir nur den eioeo Satz von der .Sonnte tu boren

bakameo. Schade aar, dasa die eher l>!o,i; .ilv );n<s'< lu iienni'iiOt',

aDScheioend auch acbon ziemlich alte or^cl ru wunsi tu>n ubn^ lassl,

was Tonfülle und Hecbaaik l'i-infri Dfi Clmr der Singakademie, iai

Sommer immer etwa» gelirliU'l. ^lu^ »lutsI Chornt «us »Paulas*

von M e n il e I '>« 0 h n '\Va.. li('t iiuf, rufl uns Ji-' Slinimi>^ ImpouDt
und ergreifend ist der Eintritt der vullcn Orgal slatl des Orchestern.

Sodano werde eine Motette für gemischten Chor >Kurwahr. er trug

unsere Krankhell, von Im. Fnls»! );i«»ungen und zwar a capella.

Dl« (".nm|M>iiilion ist edel geluillcn
.

girht die GraadsUmmung des

Textes (re'U wieder und wirkt, wie sie wirken soll. Sie sowie der
.d.i-nfal ... II Capelle vorgelrageoe Chural .Jesi:, meine Kreuile., t:i:\(-

sliniüiin von J. S. Bach
,
wurden gelungen «usgefuhrl- l^nd endlirti

wurden nocti zwei .--iiiie aus der Ksdur-Mesae von Fmnz >cliu-
bert zu üetior gebracht, da> "Ai,"e- und »ßfon'a«, auf der ürge! ge-

schickt begleitet von Herrn Wci.ss Das <Avtie> namenilicb, daa aucli

wohl besser gelang als daa •älorin«, macht einen tiefen Kindrucle.

.\uMerdem sang ein junger Student eine Bai-'Mirie vun Berber, etwas
zaghaft freilich, sonst aber lobenswerlli Dir lliik^arle .Ks tstgaagg«
aui Ellas von Mondels«<'hn liel. vm'' R- ferenl I,. rte, wap
elagtlralanar Uaiaarkcii des l>etrciTcnden iSangersana.

Digitized by Google



891 ^ 1i79. Nr. 87. — Aan%v dar Zeihng. ~ 10. S«pt —
Pador'sches ConserYAtorium fttr Musik in Dresden.

IVot««lirt 8. Etalt ülMrt TM SaekMB. BvbTMtiralrt T*a StMt«. — Beginn .irs a l ntomchUjabr«« am 4 Sepltir —
«1 ImitruMitalMhal« ICItvier, Or|«l, SIrekck-, BiMlaalniiMola), >} KulktlMWtotchale, i (katagKhole, t| OMVUchal«, Sj IchMjpl«!-
Mhol«, •) lMdHrfUrMaiikl«br«r. ArlUIUekcr OtraeUr; HoOtaMniMliMr Fror. Dr. WUmt. L«br«r: Hämo nantttaa Hm -INr.

MMMMBn, Prof. Döring. J. L. Nkoe«l«, Sebmote. I. CooeartOMtr. Prof. U|i9oMi. K. Kannarfiit. arttinduf. Bofsri. Mwkal, Dr. WOHoar,
Baf>Kli«li. Prot Dr. Nraatraa, Pri. y. IMelwMr, Hora|MrMMflv8eiiufi.CoMittMater B. HaiigM-, [|obclwMp.Mrd* B.A. — 8tal«t«M
(Lrtrplto, DoKrrtohltordoaDg, AvrMhii>«bedlDcni>gen; dnrcb BaehkraM (0. Of
Michoiu, ScbttlenUlilUk , Lehnloff, Programme der CoMMll* Wri IkMiWfM _
CoDservtloriumt. — Jlbrilchc« Hnnomr: InntrumfUl , TiWtIa —i tafc—flilW
lebole S*0 Ut. — Aaikood ertheilt der volli Dlr«ctor.

, DrwMlea) od«r aafatl Jihratbariekt (Lthramr*

tM4] AuBibnurgflir M^ ffi\ff^h^]ffi

Tif» '•oeb AotaabaaprOftioc. — SeMMkha md
AbMUnf bei dam Uraelor. — Jibriiebaa Hoacrar Ar

' ' ',8olo^Ma«,Viol<Be,C«llol «• jr. ElDKbrelb-
•ad Jthr«tiwrichl gratis.

r>r. H. M. Solilett^rci*,
D rectof B. «»6 Hl.

[1*1] Der Jabretberlrbt de» Pndor'wben Coaaerratorian ftr
uilkla Dr«»den i>l J >. a. latrrhchUjahr i«t soeben er«cbien«o

umi nu MM w baiMi«B d«t«b da« »aebbmdal (0. OUbart,
F. ««fc»»a7l>wiiw><<wrMWi üatopi<IMw iiWpi Hilm.

IPM) 8o«b«a enehlcDcn In mcInaatfMipt

Sonaten nnd Suiten
fttr die

Dr. W. Volchmr.
Jt I.U.Op. art- l«Mto in Cdur . .

(Feataoaate nach den
nad .Wacht am Rbaia«.)

Op. Vn. taato in Cmoll Jl I.M.
Op. IIS. HuU in Cit motl (Pialm M, T. t—4.) . . . l,M.

Op. «T«. titto la Cotoll (Ptalm •) .#I,M.
Op. m. Mli ia Dnoll (Paalm » .# <,M.
Op. m. Mli la OaMll (Paalaa •) «# <,M.

Lalpii« and Wintartbur. J. Rieter-Biedermuui.

[Mi] Allea

«nchiaoanaa
wir die io Varia««

Metarstiiimiigeii Oesangwerke
von

Wim. Bust

•ad »I _ _ .

aadStiaiaMB

2 Il0t6tt6n fttr I rranaaaUauDaa a oapaila. No. 4. Dar Harr iit

meiD Hirta. No. «. Dw Barr lal nala Uch«. Op. *». Partllar

und Stimmen UfI.tl.

Drei 4st. LIedW nir gaai. Owr in Praita ra üafaa. Na. 4.

HaaiaiiabakH. t.taiKn» •.WIMM. Op. M. PwtMar aai
MiBiB>en I. M.

Psalm 126: WVnn der Hfrr. Molatla fttr gam. Cbor a capatla.

Op 1«. Partitur u»»l Stimmen < I*.

Zwei 48t. Lieder für ^rm Chor No. t. tmWalda. t. Anf der

Alp. Op. It neu: Partitur und Stimmen . . ... Jl t. —.

ZWIÄ 4ti Lieder ntr gem. Cbor No. I. MIKItMl. 1. Im

pUnMBMraM. Op. •« (aoa). Part «. «iaMMB . . .«t. —

.

•rtto. /Mtfwiiifer'i*! >aeb-

IMI] Soeben erschien in meinem Verlane ;

(SeiMe fenlMlt.) 9mm et eUMtaei^
fiir

Pianoforte
(eiMOetofenpeungei)

compoaMVM

Friedrioh BanmfeldATa

Blnialas
Na. 4. Uii»lwi»w klopn ^tM.

(Le mari-hnnil <li' sab!« a fuut. — üandmun kaOOhL)
Ha. 1. ttr Itorcb Ut gekoniiCB tJU.

(Le relour de» cifiognes. — Iba Morlt bM OOOM.)
No. I. Atta Bitea

(Vieille roioe. — Old raia.)

Hfc«. Wmiim
(Vendaan. — Vlalaga.)

' • aflr' wP •»

Jl D.&O.

No. s. Kr jap «flslv
'Le ieune OIT

No 8. Die tpieldeta
iTaUiii'Ti- .3 "luiiqaa. — Maiialwi.)

No 7. Ickaidaide laue Jl o.s«.

iCoucber dn ioleil. — SatUag aaa.)

No t ertummslnlklnc 4I9J>»,
:Le conie de grandmaakan. — Oraadaal» Ma.}

Von demM^lben Compeniülen »racblaaaa feMiai

:

Op 70 IralTi Polka ''ii'tiKnie A t ma. .#4,ta.
Op. 77. GkuaM d'UMir k t m« uri.M.
Op. gg. iNtoMMtaft. Maaarfca k I ma Ji I.M.
Ob. II*. iMÜMiMfc MacblgaiaBg k t aw. . . . .#!,«•.
Op. m. U lilifc. Vaiia «l«|wn b 1 1. .«M*.
Op.44«. UftMITHiHKiMhaMtoathrilLilm «««aM.

JL]

[«•«! Neue theoretisch-praktische

ClAFler-Sclivle
fQr den

Elementar -Unterricht
mit aOO kleinem Uebi

Sal. Burckhardt

JRreto 3 Mark,
Leipzig. Tail^WlCLFeUJDn!'»

Fonu. •.'•e. r —
eine Beila^ tob Steingriber Vertag, Loipilg.

Vdrkfer : J. Siatar^BiMlmMiu) in Leipti« und Wiatarlliiir. — OnMk tm Irillkepr* Blrtal ia Leipsig.
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^its^^SSt Allgemeine g^g^^fS

Musikalische Zeitung.
T«iwlm»aahtr ledMtaar: MaäMk Gtarymdw.

Leipiig, 17. September 1879. Nr. 38. XIV. Jdiipiig.

lakalt : Itt di« Lahr« voo dem RiafloM dM lUtarldla, MM 4tm •ia BlufoitruPMol vcrf.rtifl M, auf d«a Tod dcMwIbcn »Im FtbalT Büw
.xperiiD«ntal. Uolanuchaof. — Scbefftol't rflV—Bttof von nckingcn« and dl« vanehiadeMO Coinpo«iUoD«a MiMr LM*r. —
Bi'^prpchunK ni?u(<r W'ffrko (JoMf Glto*t>.ch«r , FdnlLi.d.r Op. 1. Heubcrger, FUlif Ll«der Op. S; Carl Schon

, NeooßcHiig«;
I r.in; v. Holslt-in, Lkeder Up. S9 . — Anzeigen und Beurlbeiluageo Kur Piaaoforto la twei Uiliid«n (Ernst Pcrabo, Scberto Op. I;

lv«r holtrr, Bagatellen Op 1 , ilrinricii Henkel , Zwei leicht« Sonatineo Op. « ; lobtrl KaUw , Zwal Parepbrataa QlMr baUtMa
Lieder]). — Berichte iKupenhagen .

— NacbnchtaD und Bemerkongeo (KraMkMl'V Oftr aflatafltk 4ar MMata lMAMglHl>
|.(Ubrt. BOdaCkar'a Varia Itooen üp. m . — B«rtebU(uat.o. — Anteiner.

Aufforderung zur Subscription.
Mit nächster Nummer schliesst das dritte Quartal der Allgemeinen Musikalischen Zeitung.

Ich enache die geehrten Abonnenten, die nicht schon auf den ganien Jahrgang abonniit haben, ihn
Büleilnigan anfdM vierte Quartal nchtMitig anheben an rnürn. J.

lit die Lehre Ton dem Rinflnea dea Kateriala,

den Ton desaelben eine Fabel T

£ioa axparimantale Cnlarjucbang
«M COManralar Dr> f«a r

'

Wk liwa « B. •Um PM. i
_

taBSP diisdlift wlitf , iit dl§ voa dsn Staflnss dis MslsHsls,

aas welcham ain Blasinslniinent verfertigt itt, «of den Tob
desaelben. lo Wahrheit schwingen aber nicht die Holt- und
Mes.sin^w!tnde einer CUrinelle oder Trumpete, soriJ'.Ti} einzig

und allein die darin ein(;f>.<irhlos.'iCDe Luflsdule ; und drei ^snz

gleich gebaute Flöten, von denen die eine aus .'«Uber , die an-

dara ans Kryttallgla.i, die dritte aiu Holz ist. ^eben genau dcn-

•Slksa Tod, den gleichen Timbre. Das ist eine aufunuro-
«tVssliobea altastisobaa GasatsaD barnbaod«,
doreli Jsdsa Tarsaeli sn ervstsaad« Tbalsaeb*.
ker 41* «s ahlaflktarilags kala« Dlaoasalan
*«fer gab«* tallta. Dms «• aadara« OrtedM, ah dam
4ar TooqaaHiM das eine Material den andam vonailibaB tai,

nnlerliegt kaioen Zweifel, triBl aber nicht unsere Tbesis. Eine

Flöte au.i Grenadllle- oder Ebenhol; iiherlrifTt unstreitig diirrh

ihre Süssere Schönheit und Solidität eine Klöle au» Buchübauni.

welches ordiotr aussieht und leicht spaltet. Fär Hllilannusiken

wBblt mao dar Billigkeit wegen «ern Buchsbsumholz oder im

lalaraasa dar Daaarhanigkeit Mt-talL Auf der Londoner Aus-
lallaog sahaa wir FUMaa und Clanoetten von Krystallgias und
Trompetaa aas daai Marlaicbtefl, sehr tbauren Aluminium —

< Tanlia «der

F
aaf 41a BdfldMa, 4to flsMabsll, dia Se-

Tloamt Awolwas d«r-

Noch Cbladai glaaMa ni Aabag «aasMi labTiaaderis

ein wenig aa «aiaa aebwaeba Raaooaas der Blerh o.kr Holz-

wand des Blaehinstrumentes« — und selbst Tlieoh^ld Böhm
wolllo .iiifaniis seine Flolen r: ir .in-- Silbt-r * crfrrtigeD , TOn

welciiem koatapieiigeo Vorortbeil er jedoch baid abltaa.

nMBMltaaMki
XIV.

.iljer h.iiilm nnc'.i bei Mu.sikern und -Mu-silfrcuiidoti der Aber-

Kljiihe .111 den nilscheidenden Einlluss di-s Materiale» auf den

Ton eines Bla.sm>lrumeole6. Nach dem gegenwärtigen Stande

der Akoslik (welche in diesem Punkte dem Pariser lostrameoten-

8ax BMbr vardaaki all daa Gaiabrtoa) bat aocb dia
~ lataalniaMala la Bob- i

~

iWaiikolMr«

MaunaiMfi Abbreviatur.«

Dem mit der Natur Tartrauten wird ala solebar Orakal-

vprui h im Namen der Wiasenschafl wohl ein Lächeln abge-

winnen : Ja, ein einfacher Orgelbauer, dem die^ Phrase in die

Augen fiel, enigcgnele mir : Macben Sie nur euimiil eine Orgel-

Miiilur «US bOUaraeo Pfeifoa ood •lalleo 8«a ein« Mixlar aas

Meull daaabaa, «a kiaaahaM «ittir kda Wart«

Nr Aa Rratls aa «ad Ar sMi

ter einmal eine gewiaaa Autoritlt ammgea, so gelten seine

AnsfQhningen als wissenscbaltlicba Dogmen , die gilubig aus
laufend Kehlfn in Knl Vi ii Zeitschriften, Lehrbüchern wider-

li;illen Jeder« Individiiiiiu ihiit noch Überdies aus seinem eigenen

Geible Hiatiche* Frcuiddrlige Inii/u. die Theorie und H\ ( mlljc^o

bunt durcheinander werfend ; und so werden im NacDca der

Wissenschaft dem Praktiker Zumulbuagen gemacht, von denen

ar flborsaagl ist, daas lis sMiaasa aiflssoa , «aaa sia saaio-

htmafise.*)

*) leb habe als bayrischer Minlstcrisl-Commlsasr bei der ersten

Indualrie-Autalellunii in London natürlich die Bekanolsobaft de« h<--

ruhml'Mi Ol Kt'lljducrs .s.. li'.i:ir ton PauUnzelle gemacht und n<it liirn

über deulacb. und «ogliKbe Orgeln coaverMrt, Uber seine Mansur
Im VarglsMia laH dar englischen geaproeban. leb beoierfcla. daas
die dsatsakaa aad aa^tscben Mensereo, DaataalUeb Wr die tieiblaa

Bssaa der Oraal aabr vo« einander abweicbaa — dIa SUMgeo Pfei-

len In Deolaelklaod gawobnlich viel cD|ar nad voa daaaaaaa Winden
" U Ttflw.

-
I, aal
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S96 — 1879. Nr. 38. — AUgefMioe ZeiioDg. — 17. September. —
8» btlMn «fr in MimIh« in «iaer popuMria •riwang

fllMr Akustik gebSrt : Die Qaalilit der Heoschenslimme beruhe

lediglich »af den ObertÖaen, die mit dem Grundtooe mitklingen.

So könne man z. B. die Stimme des bekannten Barylonislen

unserer Oper, Kindermann, in aller ihrer Kraft wieder erhal-

len, wenn man zur Stimme irgend eines B.u\ioni>ien ili«>

Ob«rt6oe , welche bei Kindermann mitkUogen ,
hinzufügeo

wflrde.«

Voa Art and Zahl dar ObMlAM, die iMi KiodwoMiw'«

Bei allen solchen Behauptuiii^cn, die sich auf Erklärungen

von VorgÜngen im Gebiete lier natürlichen Erscbeioungen bc-

xieben, ist es vor rillpm n<4liiK, tu Nitur selbst die Frage

SO fteUen und zwar eine ganz bestimmt formulirte Frage.

Um hl dieser intereanoten Frage die Natur gelbst sprechen

m Immo, habe kb «ioa UKiama Oi«alpCiifa gawibll, die

riiexa das f (odar albar dam gk ouarar allan bohen SUm-
araDg) pb. Dar PfcUaaMrpar lnw law Ma lar MttkkMt
lt,t Cartlmalar Uuf, tat UoUa* an LMm iT.e mm brail

and S8,S mm tief; wir haben deshalb Im QMraafaaM ato V»-
rallelogramm von 1719,5 Quadrat-Millimelar Pllcfae. Du Hab
des Pfeifenkörpers IM I Declmeter dick

,
welche Dioka ancb

tttgleich , wie sich vuii selbst versiebt , die Breite de« natQr-

Uefaf n H.irlcs bildet.

Die Kerospalte [Stimmritze hat 4 mm OcITouog und cme

Braile von 4t MBi der Aufschnitt ist 1 7 mm hoch vom Rande

daa Toraehlap au garaoboal. J)ar Vnraghlag raiahl abar aooh

•.MBB ttw dia Kanflicba. Dar Ivmkitß M fSaan,

nte «M S,T Cultaaalar. Dia Bahnmg daa nwihnltaaiaa raldtt

abar Mch durch die Masse des Kernstückes hinauf, so dass der

eylindrische Theil des Pfeifenfusse» 58 mm betragt, bei einer

OeOnung im Lichten \oa 14 mm, welche also die Hinstriim-

rübre des Windes bilde). Die stanze Holzpfeife ist demnach

S<,9S Centimeler lang.

Ich Itan nun ein recUnguUres Pnsma machen , welches

ganan den Pfaifankdrper d. h. den inneren Pfeifenraum aus-

amja^imd flbtr diaaaa Frtaaia^ Arg Malal»tillaB. draiainaate

alea am Zinn, die xwaita ans Blei und die drilta aus Zink be-

stand. Die Zinopfeife hatte die gewöhnliche llatatldicke der

Principalpfeifen dieser Grösse , nümlich I mm. Die Dicke der

Bleipfeife musste etwas grtisser genommen werden, d,i hei der

Weichheit des Bleies der Knrfier sonst nicht in seiner Torrn zu

arfaalten gewesen wäre; sie betrug 4,3 mm. Die Zinkpfeife

bestand at» gewalztem Zinkbiecb von 0,5 mm Dicke.

Jada arfaieU ainaa Kaslanbart, wie Iba dar Voraoblaf und
dia Udsdieka baidanMapfttfan vooaalMtbadan; d«r«]^fr>

w U HB lang, «la bai daa BatapMlMi,
drai MataMiifctlbH In allan ibran anilOa-

• HolipMb ||aleh waraa.

Dia vier Pfeifen wurden nebeneinander aof eine Windlade

Dt, die HnU[)feifp. d;e Ziniipfcifc, dir Dh'i|ifpifi', dii" Zink-

phllb, und durch ein INston- Kasten-j Ueblise zur Ansprache

pbraoht. Die Höhe der Wsssei

des Windes angab, m»sä 6i mm.

gegen die weit mensurirlcn Basse, leb tagte : Kommen Sie einmalM mir, aad iUMta Iba zu der ürotseo Orgel von Williams und Hess
ihn den SaUasa hOraa. Haben Sic je einen solchen Basstoo «ebortf
Main. Man «absa aia liob elamal die DinMasioa diaaaa Saabassas
an. Sebalaa blieb einige Zeil acbwoigsam die PWfn batraeblaad
nnd sagte raach Ich mache künftig such solche weile Basse. Alter-

diegs nehmen Jic-n' «.liten Basse einen grossen Raum ein, der für

dia Kirchea-Org^ aMjfcrteas aalir ipariich sagsiisaia ist, daher

Dia BalapMfe airalaMa «(ebl tMtt dia mba rMMm «iBa
Orcbeslen , deaien 9 896 Vibralloneo machte. Die HoltpraUs

machte bei 10* R. und 5,6* Thauungspunkt 404,98 Schwin-
gUlJ^L'U.

Uer W issLTischjft zufolge muss man naturgemass scliliessen.

djss .iIIl- bis ins klcinslc I)ef.iil einander gleich geformten Pfei-

fen ebenfalls 404,98 Schwingungen machen werden. Allein

die Natur antwortete auf unsere Frage ganz anders.

Dia Zinnpfaifa naobla sor aalbaaZaUtW, diaBlaipfaifo

od db IbiliMli MHUMkymm* 4. h. dto StakpMk
war na aInaa «eUaa halbao Tm tfafur ria tfn BatapiMIb. Dia

Zinnpfallb arralebia aabara dia mba daa g uaaarar Wbaw
Orchester-Stimmung, d,is ,1 ti 89C Vibrationen. Sie war etwa

um Vj eines halben Tuiics und die Bleipfeife um ca. '/s eines

halben Tuues zu lief.

Da hier alle Umstände, unter welchen die vier Pfeifen ihren

Ton angaben, einander gleich, und nur das Material, aus wel-

chem die Pfeifen verfertigt wurden , verschieden war , so ist

natürlich die notbwendige Schlussfolge , daas das Tersehiedana

Maiarial, aoa walabani dia PMIm vartet%|i ararao, Onaoha
war f«Q daa varMMadaaan TanqnanlMliaa dar PfäfM la ta-
aiehnng aof ihre Hfthe und Tiefe.

Um nun die drei metallenen Pfeifen, die Zinnpfeife, die

Bleipfeife und die Zinkpfeife in die Kleiehn Tnnhoho mit der

Norraal-Holzpfeife 7u bringen, mussien von der Zinnpfeife

< cm. von der Bleiiifeife 3.8 oai, Toa dar SinIpMIla S,7Sflai

abgesctinitten werden.

Dass die Vibration der Pfeifenwünde als Ganzes beim Br-

löoea der Pfeifen an dar Emiedrigun« des Tones SobuM trtgt,

ieb aahr Mebt bawaiaaa. kh oanrlekalla s. B. dto

ao fest als aril||Heh ndt Tnabaadaa, nnd aln itint ba
Ttona flbar daa g der Pariaar Scale, naehdaoi aia MAaraMarf
der Pariser Srala .stand, um 6 Schwingungen, also um ein Vier-

theil eines halben Tones. Dabei war die Vibration der Pfeife

durch die Umwicklung so stark zu IVbiaa, ala «aaa flMa dto

freie Pfeife mit der Hand umfasst.

Man bichl hier den mächtigen Einfluss des Materials auf die

Vibrations-QuantilUI oder die Tonhöhe , von welcher man bia-

her keine Ahnung hatte. Uro diesen Einfluss noch aataobla-

daaar danotbnn, nabm ich aiaa Zinkpfeife Ton abaa
|

Diaanaion, aia «nr nnr na S llogar gerelban, nd i

sie mit einem iwailaB, dem anten in «einer Dimaniioa thn-
llchen, aber am t em weiteren PfeifenkOrper sos Zinkblech,

welcher also \on dem ei^enllichen Pfeifenkörper um i mm .ib-

stand ; unten w uen du- beiden Körper durch einen w.isser-

dichlen Buden jusZinlv tnil einauder verbunden. Der Zuis< hen-

rauro von I cm Weile zwischen den beiden Pfeifen konnte mit

irgend einer beliabi(eo Substanz aosgefüllt werden . um an

glaicfaaam dia Pfaifanwaad bia auf I am au verdicken. Dar
PfeifaaUtrper koaato aaMrlleb daa Anflubaitu

bamb bta aar Bbma daa Kamaa

Ende dot LaMnos, also 70'/4 mm über dem Kerne dnrch einen

borizoOldanZlnkbodeo wasserdicht mit der inneren oderUaupt-

pfeife verbunden. Diese doppelle rectanguUre PfeMa attaMa
nun tiefer als die einfache von gleicher Lünge.

Die freie einfache Zinkpfeife war nm 0,77 eines halben

Tones buber als das /i» der Noraulscals ; die doppelle war da-
gegen nur mehr 0,48 eines halben Toaea über /U. BeimfVaaa
garMb dia iMsara Pfaib laiawba. M^MranbOwa Vttm«toaoa.

lanfiara mit Wasser gedllll. Der Ton war anfangs stark ; mit

dem HOhersleigen des Wassers begann sich aber die Octave

des Gnindlones zugleieh ein^ .imengen und zuletzt rasch wech-
selnd zu erscheinen, und ais das Wasser 9,4 cm im Zwisobaa-

uiyiii^LLi üy Google
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tM«t riWieh g, woia |trad« dB Htm Wmm
i dw Wmmt ditMT 8WM tfliMM ud Oeirra

' asf den obersn Rand der Mark vibrireodeo Susse-

rM PMfe xn l«((8n , um die Octave ohne ihren Grundton er-

«cbeinen zu lissL-n. Sowie das Wasser io dem Zwischenräume

höber stieg , erüchien der Grundton wieder rein , aber in sol-

elier Fülle, wie ihn die cinrache Pfeife nie gab. Ich g088 nun
80 lange Wucer zu, bi« der Wasserstand über 30 cm von dem
Boden des luweren Prismu gerecbaet, oder der SotMreo Pfeife

•rraiiotat batU; ud boo begann die Daypitortaw ntt dam
OwiilBM ifc imtwlDd «to bai darantaaCiata««m«wMiMa,

jdtaSsii'^s ^i!i'*iiiii!w7rTTy^
*
Tm

****

Waaaar maohta dia DopfMtocUTa hald wiadar dem Groodione
PlaU, dar wiedar Mhr kftlUg araebian ; aliain dar Groodtoa
war nun utii naheza eiMB fealbn TM » 9)919 alMl IMHteo

To^e^. büher geworden.

Der if^wischenrauin, Jeu das Wab.ser füllle, wurde iiiiii niil

Gyp<brei aiugefüllt. Üa sich der Gyps wasserbindend und er-

starrend arbiut, so konnta dia Tonhöhe wlbrend des Brstar-

raos nictrt BaoMMan werden , iodeaaao noch , aha die Pfeife

(aas arfcaiiat war, hatte der Too a«ch oiebt dia TonUka einer

Die Doftpelpfeife sUninte nach dem Briuütett nra eine Vi-

bration höher als das git aoserer Scala , das ä za 870 Vibra-

tionen genommen. Die mit Gyp> .-iutgenillle Do(i[icl[)feife war
dennoch um 0,8.'>6 eines halben Idne-- hober geworden, al*

die mit Wasser «e'ullle Doppclpfeife, umi 1,77 eine« halben

Tooes höher »in die freie Üoppel-Ziakpfeife. Dagegen war der

Ton der Doppelpfeife mit der Wasserwand voll und rein

kÜBieod, der Too der Gypawaad ist ai^ar uad acdig sawnrdan

;

I» iwidM IlMt dar

dh raf Qnillllt aoiObl.

Das Material des Pfeifenkörpers verändert aho den Ton
Dkbt allein in seiner Hoho und Tiefe . •sondern e.s Uodert >len

Ton auch bedeutend in »einer Qualiiüi. Der Ton der aus W.is-

ser bestehenden Pfeifonwaud mit den so leicht verscbiebbaren

Molecülen des Wassens giebt einen ungemein runden, vollen

Ton, die Gypswand dagegen einen m.tlten. magern, trockenen

Ton ohne allen Sang.

Baiga «oUen Britallaa baue denoach die Doppaipfaifa aietat

ffliaM; tit i*»r um o,S3 «hat hiftaa Tfl

hmm aopr die Gypswand neeb toMMr «Im büiluian Haiii-

CMH.
Dieser mSchtig« Eiolluiia des Maleriali , das dia vibrireode

LofUIute natürlich als vlbrirende Luftsäule möglich macht, der
grosse EinOuss dieser L'mhiilluDK erkl'.<rt uns. was bisher durch
keine Hypothese auch nur mit cmii^' r W.nhr!>cheinlichkeit zu

erfcttren war. Ich will hier nur die gewaltige Toomacbt und

den Klang der Tbierstimnen und Menscbensilmmen berühren,

«iiM Tonmacht, die aicb dnreb ItaiM biriier «eraoehta maoba-
Yorricbtnag aoob mr aaalband arwlBbaii Haas.

Ich Hesa nu flyHodriaeba Pfeifen Ton damaelben Inhalte

daa Qaertchnitlaa nlndleb in t7<9,S qmm arca aofertiisen. im
Uebrigen aber ganz von denselhi-n Dimensionen, wie die ri'< lan-

gulüre , da al>er, um eine Fliiche des Labiumü erli.illun zu

können, das (lache Labiun. der evlindriscben Pfeife eine Cliurde

diaaaa Kraiaea bilden muss4e, so war daa LaUnm und der Anf-

imm aoMr. t»aa im Ton

Wenn ich die Breite des Labiums unserer Nonnal-Holzpfeife

um i mm verengte, so sank der Ton um 0. < nf, eines h.ilben

Tooes, und man könnte nun scbliessen, dass auch die cyhndri-

ichv FTeifc lu demselben Verhältnisse deshalb tiefer »timmen

werde als die Holz- oder rectanguUre Zlokpfeife. Allein der

lehrt, data die cylindrische Ifeife allen Erwartnngen

ato m Bolapfaife. w
aiaiHB9,Bl9 9iMthdb«TgM»iaHr all ibrlaj

IMB üaialM MapMI «4 im 9,999 alM
bSbar ala Aa qnadrattieha VwpMii.

Nun wurden cylindrische Pfeifen au* Blei und Zink nach

denselben Dimensionen, gleich der cybndriechen Zionpfeire,

gemacht diese siinaH» Im AUaaa ilaiob boah adt dar efliiiii

sehen Zinopfeife.

Wir lernen hieraus noch ferner, welchen Hmnu»» »ogar

die Form des Materials , aas welchem die Pfeife geformt iat,

anf dia Tonhöbe ausübt. In cylindrischen Pfeifen ist der Tta
bai glaiober Dimeoäon ia Beang auf aaio« Höbe and Tiafa Im^
mar danalba. Dar QuaraobBiit daa Cyitedan iat niaaüeh ••
Iraia. Iii abMa Kraiae lla|Ba HHMiah alle TbaÜB das

dorch einen Badins nach demOmktaiaa bin findet seinen Gegen-
satz durch den Gegendruck fan Radios von der entgegeogesetz-

len Seile aus; eine ciiiseilige Eiuwirkung der «ibrireoden Luft-

säule auf den Cylinder isl deshalb nicht mijglich. Bei einem

Prisma --inil die \ erhlillniss« ganz ander». Hier ist der Quer-

schnitt ein Hechteck und eine elastische Gegenwirkung beim

Sloas gegen einander entgegenstehender paralleler Winde findet

hitobatana in den Diagonalen der vier Ecken des Recblaclis«

sutt. Dia Ftteba dar eiaaa Saite des Rechtecks wird i

Ofoetonadl

Winde stSraad aaf dia Vibrationen der LutlataU ato.

Die Tonhöhe isl hier deabalb immer im Allgemeinen eine in-
S8m(iien|.eset7le firösse, aus der Vibration des Lufl|irism;is und

der Tr,iiisver*«lschw ingungen der Wände des recUiiiguliireo

Pfeifenkörpers bestehend. Auch bei dicken Seitenflächen macht
sich das Mitschwingen der Seitenwinde noch immer bemerk-
b«r ; denn obgleich die Winde der Holzpfeife 4 Decimeier dick

sind, ao macht sich die Elasliciiit dleaer Uolzflüchen noch im-
mer bemerklMr; denn die Holzpfeife stimmt noch immer tiefer

ala dia «j^odriaeha Ffaila «m

Auch dia Ober S cm dicken GypswSode
mer nicht Widerslandsffibigkeit genug m Hinaiehl anf abl*
csliudrisclic Pfeife . denn auch die Gypspfeife von gleicbas

Dimeu>>iuueu erreicht die Tonhöhe der Zinnpfeife nicht, wie

wir berciu erlüulcrt haben.

Wenn das Verhältnis.-, der Schwingungen dieser Winde des

Pfeifeokörpers zu den Scliw mgungen der Luftsäule ein groaaes

isl, wirkt die Vibration der Winde auf die Schwingungen dar
Luft&Sule blos llBmd md Terlangsamend ein, wie wir dies an

WM aiM

WlDdadaal
nor, ao «liftt der Btaflnaa dar aeh«taga*dan Wind« ao atBrand

auf die Schwingungen der Luftsiule, dass nicht selten die Eol-

.^tehang eines klaren musikalischen Tones verhindert wird.

Wir sehen dies an der tiefsten Pfeife, der sogenannten 3Sfüssi-

gen un.serer grössten Orgeln leider nur lu oft bestätigt. Es

existiren wenig 31-Fnss lange Pfeifen, welche ihren JtFu^'^-

Too klar nad healiimt angaben. Vogter aagt: er habe faat nie

ag»
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PMIt, dM fibw 16 rbeinlSndiKh« Fast UOIm balle,

Ton , aUU desMO aar ita |

and S^Poh dasa sMt. A«k ich b«be frähw nie von

dM SfRMgeii Pftifen eiMr Orgd «Imii wirklich klaren, ent-

!icb!»d«Den 31-FuMlon gebörl. Walker lo I.uliwl^^bu^K war

der ersle , der bei der Münchener Induslne-Ausstolliirif; ein

Stfüsnces C .iti<gfsi>>iu li.iiie, deM«o Too mit 'deinen Aiiquoi-

aul 1000 Scbrilte EallanMUig rooi Glupalaste »choo

r DrfilMrM Mimrfolge

frtal*TM dM- nmai%— PMIm Im omtm Oipla vM n
«diWMlia dSna« Wind« baaittl, dtaaalb«« atoo, wie Toglar äch
MHdrflekt . nur {if^iirirend sind. WalLer baut«.- seine PrciriMi

•yliDdrisrh aus ^larLi'tn Holl und überzog sie dirhl luil Zinri

Die 3tfüs«iRen Pfeif-'n ;ius Ziiiii. wie sie i. B. in der berülimlr-n

Orgel zu Weingarten tu Schwaben, In den Ecktbüreo der Ürgel

•leben, die aus der Front hervorragen, besitzen vor Allem ein

viel lu •chwaobea Oberiabiwn, als das» sich hier el

deoerToaWMwittato, wen anob dieHWIn«»!

•• tm Dsrahamer to

Lesern ist gletehfalls viel zu dOnn, und der ber^lbinte Schwei-

terOrgelbeuer Haas bitte, bei der Umwandiang der allen Orgel

in die gegenwärtige gros'<.irt]i;c neue,

msseeen sur Ansprache zu bringen.

Beheffel's Trompeter ron SAckingen" und die

TCnobiedenen Composltionen seiner Lieder.

Viele haben sich schon an diese wundervollen Gedirlile ge-

wagt und es hegen mir selbe von C. G. P. G r H d e n r , (j

Henscbel, Hugo Brückler, H. Riedel und endlich

1. Metidorf vor. Zwar noch manche andere, über die icb

dMT lieber schweige , da schade um Jedes cetehriebeae Wort
«Ire.

Aloe Herr twlmu OiMeeer 1 DfaflulHiittHiiBMI
leodMUMMT In naOHiraraigeiwMeMo. Um
M Mr am Titelblatt ; mit Rerzen«wonne and

fugeadlosl M der Componist nicht daran gegangen und das
V e r I .1 n g (» n d r e Gedichte unbedingt — lliiitclaiii^

eines ljc«:i!i|eii Mannes wiirde knapp ausreichen, um die

Musik zu diesen Liedern lu schreiben. — Wenn man aber be-
dächtig und ruhig zu Werke geht

,
begreift maa die Freude

nicht, >da»8 er kein Schreiber werde, ud diMe
Fiwd« aprndetl am Jeder Zeile der Oedklile.

AmkMiMW aoeb Vh. Tl aNaie tebrelt Iota eae dem
Tliereti tai Oeasea koomil es eiaem vor , als wenn Jemand
Amt verfnme Jugend TrObMl blase ; bei Gott , das ist keine
Jung W ern c r - Sti mm II II g uml rs iliut uns I nid nm die Tietc

Mühe, die der begable Velerao »ich gegeben.

• > iinnsci.el: enehtaMi bei Starack to Mto (IBr

Barytonstinimej

.

Gute Mu«ik und viel Fleias, doch auch hier wird man nicht

froh; — lam Singen gut geeebriehen, abor eine Snobl ver-

nlhiWIi III hliilhiii iMil III liiitihl wto. iiti An Wiipi «ibi

- twel tat Uede eo menlbebr-
Pbctoren.

Wet in dem Opus an kräftigen Liedern ist, klingt aas Robe,

was trüb und scbmerzlich klingen soll, klingt— öde, I

weilig , obwohl maa mU der Faotar zufrieden sein

Z«^ der Mhr prtUMho leaMeiM atowehMl
ntb.*]

HugoBraeklor: 0».* bol UmI te UMl> Op.tM
Hoffarih in Dreeden.

Op. t. Fünf GesiiiKi- für Baryton.stiiiiiiie, wundervolle, tief-

empfundene Lieder, die man nicht genug ciiipfelilen kann, eines

schöner wie das .imlere, man kann jedes fur d.is beste hallen ;

wer eine Barytonslimme besitzt , findet zugleich Gelegenheit,

dieselbe iiufs beste entfalten zu können.

Op.a. New Oeiinge. «.Heft: »Zwei OeeleseMar-
B*relb«'*«. leeMjlM
hB Mrilt aber nicht m Im
Mbmm Gesinge, doob ettae äta%«tfi«n ttamtm n etpfcWwi.

— t.Heft: »Gesänge Jung Werner's' für Baryton

Man sieht dann ein Streben sicli selhsl zu uberLielen. was lo

ge\M>-er ÜPZieliunK schadet. ri;iiiiluh die Ilegleilung iiber-

wuchert den Ge&ang förmlich in roancbem der Lieder. Aus-

nahmen davon macbeo: No. i. Maiennacht, No. 3. Am Klip-

No. 5. 0 Rdmerin, woiebe aieh den Op. I

Die Wahrheit de« I

M llnppiread a»i «to
,

Mer Zug giebt den i

so dasa wir für Terbreilnog der

Unserige beilragen möchten.

H. Uiedel Lieder Jung Werner's um! M.irgaretha's.

Schwer wird es einem, auf die friilicr besproclienen Werke
diese überhaupt vorzunehmen.

Werner, ein lyrischer Tenor, jantmcrt und (lötet in

sdnlicben Weisen — vielfach oft Gchurtes wieder ;

Will Iba dinhai» aitbto Beehtebe« ud ia Bifir A
eMMmiie toetoaiMiMMeDMtt: >Lla4laf-
tig h«lt die HaienBaebta, ein Lied, weiches woU eb
erster Oeaang Werner's besser passle. Bs wtre traurig, wolMe
ich ins Iii l.iil ^.elipii, welches takt- und stellenweisi^ wohl an-

genehm berührt, iilier in der Auffassung nichts biclet, wa» der

Rede werlh wäre .Viii jii^prei tieiiJsli?n ist noch ein Gesang

Margaretha'« »Jetzt zieht er bioausi, doch ist selbst dieser

so «eraiiaeeil, dass nur jene griiaseren Kreise daran Gescbmaofc

eratobe lob eicbt die Ebre habe nMcb n
»tohard Mati4arffj Op.31. ItlMwJa^

Wemet's, t Helte. Op. st. Werner's Ueder aus WeMilaad.
Merkwüfilig ist e* , daw jeder die ."'arhe aiKK-rs anpackt.

So auch Herr .MetzdurlT; ihm erM:hieu dieselbe nicht schlicht,

siiiidern er Hess sich zu einer sehr anspruchsvollen Arbeit \er-

leiiea. Das CJavier sowohl als der Singer müsean der fieslea

zwei sein, wenn sie da> Oaaaat wli eMi'a4m CiafiMilll Mätt,
bewlltigeo wollen.

Op. 31 Hefi I eothxit. mit ABiaihaae ««a Na« A afra«
Maolca«, iaaler eebreolnraraneallffcaMOiMaia: aawr-
daai 1« Ia dea awiHaa eiae UaberrehlbeK Aer Miimmililraag
bemerkbar und eine Vorliebe für cbromaliscbe Ginge, ein fori-

wSbrendes Alteriren der Accorde , welches unnöthig aufregt

und so eine ('iifiilie er/eiii;!, ilie den Teilen ganz entgegen
Kteht. Dasselbe gilt ^oui !. Und 3. Heft, und nehmen wir

No. 6 «Die Raben uiiddicLerchentimS. Heft noch aus.

Dag viele Gule , welches ia den Uedem steclM , weidea
Wenige herausfladen, weil es ebea aaler eo rnmplirtflaai aal
vielem gaattibigea Droa und Draa vargnbea ial. Maa iat atoa

*j Der gestrenge Herr Kritiker wird den Werth einer
liehen Compmition, die »ich gol singao llsit. aiclMrIlcb nichfunler»
chitizen, um vt weniK<'r. d« jr'itt grosse Mengen i«e Helsa en daa
Tag kommen, von denen memiind sagen
ncnl sie eigentbcb gcacliricbeo siod. A. i

G



MI — fftit. Mr. 18. — — M. September. — G02

I ; alMWmnag «or Jmmt
iroKO lebtlitt

I Wag« so gabao,

«ich MbrankMilM, maaialM nacb Last und KOonao dar loipi-

ratioD fO uolerwaiian uad dia ruhige Klarheit der gereiftao

Anichtuung nicht gebührend zu aLlitcn, .selbsi tu vempot-

leo. Nun — jeder wird früher oder .'ipater klug und irSgt dann

geduldig die Folgen der Jugend-.ünden und Irrungen, 4to dir

OafliraUketakail mit aagabftrao, aU gedmcfcta Warka.

long neuer

[Von Ad. WalL)

Jaaaf fiiaabacker, Haf Ueder. Op. 3. Wien, Gutmann.

In deotelben |$iebt sich eine ernste mit den neuesten Schaf-

fmtM gut vertraute Küostleraaiar kaad, jedoch aungalt es

FHache der Erflodung , dia gandt tat Liede von grftssler

NadiwMdigkail tat, da Um- dto IM IMn taii

No. l.4fMvtai
UM dtaaan bto nrllMto daalMaa IM,
ein Stückchen Durchführung, vuI^;o transponiren in recht on-

verwandle Tonarten sowohl für Sünger wie für Begleiter, un-

interessant. Der Scbluss verrinnt aoniulhig in Sand No. X ist

nicht erwlbnenawertb. No. 3. Frfiiillng»-Tod, ein zwaialrophi-

gas traarigea KlagaMeiabw, italll IM, ObiroU Mltor io dv
Plinainiii( wta:

, o UUta, UMrt ihr—M bang, durch alle Haina

Oadicbia nicht variwirao; da« «torta zialia ich daa Obrigan,

troll aInes zu ausgedehnten Sehluaaaa well ror, ea lat ainCach,

»anglich und «ut aufKcf.issl und licisHt < Traurige Wege, eine

Kircbbofs-Stiiacoang*. Vom letxlen sei nur kurz gasagl, es ist

r, fäaf Lieder. Op. 5. Wien, Buchholz d Diebel.

Maaer VollblutmuMker erfreut in seinen GaaSngan dorcli

Wahrbail das Ausdrackcs, ist sich aber Obar eteviart»

s. B. i« Na. I »An maiaar Thür, da blBhandar
Zweigt, Oadiebt aoadaan iRaltanftt^r« von Wolf, wiro
.'inf riih.gere FortlBhlVIlg anpassender — es gehl dasplbsl

iliimUi Ii fin Moduliren an, in dir /weiten ll;ilfle des l.iedes,

tfai' 111.111 iiIiiLrlnli niiUcii III! T^l^l.l[l 'u-ti \ers«trl sieht; ein

aehr bedenlklicber Casus. — Die Bildung »einer Melodien ist keck

zum Anfang, aber gezwungen im Weiterführen. Für kleinen

Kreta aind dta fiaehao aaiBfahla«awami vnd wiid anehar atoh

Cari ScMb. Ncaa

Wien, Tb. B«tti§.

Ate Vorbild In dar FaM dtoala Hm SdinnMnn's Franen-
lifbr und Leben : das wSre ja ganz Bchda, wmii wir mit dieser

iiuvseren Komi bt<i einem Opus genug hSllen, aber \\n Wullen

iDehr. Es ein junges, zartas Talent ohne vielen Sturm und
Drang , aber auch ohne jene noch höhere GeklSrlbeit . dia

man bei solchen Unternehmen vorauaaelzt. Als Cykitts ist das

Opus werthlos; einzelne Gedichte: No. I. >Es moaa ein

Wunderbar» sein« und das lalzte *So komm«, aind anaprucha-

toM PatdUanaa i abar MBag» dtaat wir

Jungen Musiker den Rath, köonig lieber waoiger ia «1

aber mit mehr Aufopferung seines Könnens zu geben.

Ihm r. lilitil» IMirrasWolfs aBilUuftBjiPi. Op. 19.

Laipiig, B. W. hllndb>

Goti sei Dank, wieder einmal Lieder zum Singen und niebl

zum Kriliüiren. Was er gab, er schöpfte es aus vollem Herzen.

Die Lieder, drei Hefte bei E.W. InizM^^b in Leipzig erschienen,

aind friaoh, fibermütbig, krSflig, andere traurig und klagend,

wie ea die Situation erfordert, leicht spiel- und singbar und

vgO Melodien meist im Voikitoaa. Baioodars zu empfehlen sind

Waaderlied, Dea Papataa SehlQaaal, Rotbhaarig
tat aaiD SebltaelaU, Willakaoi, Haaold'a Warba-
iiad, OeailtiaiaiHd WslfraSebatadelied.

nnd B«arth6iliuigeii.

Hr naneferto ta zwai Hladan.

Knst Penba. Schern für das Pianofort«. Op. f.

t uT. Lai{Mi& Breitkopf iumI Hirtel.

Ab BwaHaa Werk Immerhin annehmbar. Ao
liclies steckt nicht darin aber was es zu sa^hat, aagt ea

schon recht fliesaeod und damit wollen wir uns einstweilen zu-

frieden gehen. Dem Inhalt entsprechend hätte e» übrigens

etwaa kürzer anebOaa dilrfaa. Ea tiaat aicb ztemlicb bequem

Irer laltrr. lagatellea dir das Piaitofort«. Op. I.

Jl 8,30. OOenbat^ a. M., Job. Aikb«.

Uingoo, ata rühilaa äa *aa ahwai Aaälaiar bar,

wir aaa ihnen die NattanatHU daa Tartaaaera oliM

können. Auch an Ih-vj-s Opus I legen wir keinen .strengen

Maasastab , denn wa» dem Einen recht, ist dem Andern billig.

Wir beschränken uns darauf, dem Verfasser den wohlgemein-

ten Rath zu geben : er möge in Zukunft darauf bedacht sein,

immer Frisches, Kerniges zu liefern und vor allem Verblaialea

aioh aorglUljg bfiten. Einigaa Aaiiebaada Magt ia daa Sliakaa,

aber aa kamnrt nicht so racbtar Geitaat.

rigkeiten haben wir nicht gefondeo.

ilMkcL Iwd
baCaariarapiel. Op.M.
Job. Andr^.

Zwei frauadiicbe und für

Pr. ur l,M. OMaah a. V.,

brauchbar«

labert irller. Zwei Paia^rasea tllx r Ix liebte Lieder.

No. 1 Gradener, C. G. P., Op. 4i No. 6 .Abendnahe«

Pr. 1 ,ä 50 3Sl; No. i: Herrn. Levi, Op. 2 No.6 »Der

l^aittwrJ JimmAiStuLuu''^'
''''^

An Saloomuaik dar Art, i« wdebar aaeb diaoa Liad-ftra-

phrasen gehören , pflegt man höhere kdnatlerteehe Anforde*

rungen nicht ^lelli'ii- Wir be>clir'.inki'n uns Icshalh darauf,

die beiden Stücke anzuzeigen, ihnen Spieler zu wünschen und

in sind.

lYdA.

Googl
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«•tat
CB*k-

JkL Ml. aattdain «. d. UU. arWrtM frir fetor

cbOneo Thcd* oder vlelmabr To« ichtt—

a

TlwU M*Ut«iMl«B, wotelbtt derBMUlmer nad
r«»»Mtol4MDamraTrebelli and Bniqvltl
Vtlohvrl ttarllM). Jaqniaot (VIoUdUI) mA C*««a (I1M»>

MMürJnwMwMlM IWm Boflivln. SalbitwnmdMek bO-
,4iaJadMAb«l4,M 4nI, «w ö«. fIN 1

dl*s«Ultok«(M*,

Mbtl.
iM| ttntamiVMMin (S*

«ad Uta «r M NM«, md «• Bowiiritl.

dareb den
OptnaritD, ia

, «aa dl« Arian lalaaffl, ila ato CatoMtandagHia gliaiaa

<rtMa dta

data 9^ hal «lata dar gatan flaHaa dar

n llaaplaatkaala, amaar den laeMaabaa
Vacrtgao, wobl d—Waka tknAmtg, Aaadraek and BtepH atad.*)

aaota Abaod giabt dia biregl« Cot

Cooeart in UalaiO |8cbwadaa) und morgao i

Im bieaigan CaalnoUiMlar TOrabacbtadan.

Elaa bakannle icbwadlaeba Sängerin, Louiia Pyck {la« Finn-

land (ebdrtig), dia in der lalilco Saltoa in London mil Beifall aufge-

treten 1*1, gedenkt binnen Kunem ein Concert hier tu geben. In

daniMlben werden wir eine andere Schwedin, Fctulalo Katar
(Vlolinialin) lu boren bekommen. Dieselbe hat naiitaa Wlaaapi ikra

AoibllduDg haoptsttcblich in DeutKblend erhallen.

Die Saison morte ist also )et<l gani lebendig und sie wird es um
n mehr «raidaa, als der dlniscbe Pianist FrU Htrtvigson (In

London wakakadt aicb Jelil hier aufbtll und aller Wahrscbelolicb-

keil nach vor aalner Abreise vor die OelTentlichkeit treten wird.

Im königlichen Theater wird •Rigoletio«, und fwar in deulacber

Sprache, binnen einigen Tagen tur AufTUbrung gelangen; lunillige

tmsUnde beben diese Aufführung verxOgert. Ein langes Leben wird

wohl diesem weniger glücklichen Producte der Verdi'schen

nicht propbexeieo können

In Betreff auf Thesler- und Opernwesen «ei n<Kh hiniuRefugl,

dass der oben genannte Op<Tn*inj!Pr, C Bchrenü, soetjen, laut Nii< ti-

richten aus London, von MelplnMn an(a|lrt worden ist. In der ila-

lienlscben Oper in Naw Tafk aihnlwla« nd mar iWekrtHg alt

dar Elelka Ger«ii>r.

•) 6enci(tio Icwr »erden sich Mclieicht erinnern . d»«s ich In

dlaiaf Eeiii'ii^ Nr Uleioer Reihe sUiTrr oiIit fr\lhrriT Violinvpicler

adaebt bak>o, deren Namen Ibeilweise verschollen sind; es seien

dÜMar Uala Baak dia Mama r»d*r ud B. Woin I

« Aiataakaaf• Ofar „latariah dar Uwa" ia lutbirg aif.

gaftfcrt.) Eduard Kratschmer'a tweita, für uns noch neue Oper
äaiarteb dar Lttwa« log aaa (I. daa*. mil abraavolian Erfolg* ttbar

dia Bdbna daa Sladl-naalan. Ma raaral in mbl|M> vad kUhtar
PrUfuog vor dem nobekannten Werke stehenden Zuhörer wurden
allmalig lebendiger und warmer; der Beifall mehrte sich mit jedem
Acic, nach dem drillen »chwrill rr machticrr nn , die Anweaendcn
MTl.iiiKten den Coniponislen lu s"hL'ri In im Ict/rcn Kalleii des \nr-

haiigs befand Sich das Usus in sehr animirterätlmmung, es rief mebr-
imU den natikaliaebaa Haidaa daa Tafaa, an Ibn lUr aaloa aebtHi*

Tbat so daakan. Dia mit dar foHlaolMdaa AaOkkrgai aawacbaoada

Aela aMkraadra ktaailarlMkaa Badaatnof daaWaikaa, daa Ia aalaaaa

Anfange brell und schwer anhebt und auch an ElnlBmlgkeit des
Charakters und Klanges leidet. Diese wird später beseitigt durch
grosser« Mannitifaltlgkett des buhnlichen Lebens und eine Rrfalligere

und glttnicndiTc TonUrbuog mit manchen urspruD^lichen, cmer ab-

gescbloMeDco ladIviduallUI angeborendeo Zügen, nach denen man
' ' ' '

rr acbon aahnta , deren anDingliches Nichtvoiliaadaaaala

*«a ainaoi babneogewaltlgen Hanne gegen aata Wiaaaa
t WiHan abhängigen Sohne dar Jalstatit ateM aekwer an-

raebnaa darf. Wie dem auch sei, Edaard Krelaebaiar gab in seiner

neuesten Oper roanniiifache »icdcrholtc Beweise von »einem Berufe

eines drsmslischfn l'U^djiT'* urnl er vMii..]e sk' NU'l>:'icht ]n noch
eminenterer Weite geliefert haben , wenn ihm ein »or^laltiger ge-

gliedertes, in den Charskterzeichnungen der elnielnen Gestalten fer-

ligere* Textbuch mit scbwungbaflarar OicUon nr VarfOfOBf §t-

KOnaie fUr aia Theataralttek «altig l

grosse Dichler-Componiit uaaarer Taga raiH alrabaame, ebrgelilfe

Gemüther tur Nachahmung . unter diese »teilte sich auch Eduard
KrcL*chmer, der winen 'Hi-KiriLh don Lij»i-n. nls ^(ln iKantes, un-
beschrsnklcs ICigenlhum in Wort und Ton der Welt ubergeben wollla.

Er hat mit noch ungeübter Hand and ala ain Halbaingawaiblar ia dta
schweren Künala der Taebnik daa Draaaa Baaeblanawwihaa adar
doch Vielversprechendes galalatet, inm Nachtheil gereichte ihm daa
Uebergewlcbl der musikaliacbcn Fibigkeilen und Absicbtlichkeilen,

durrli %veIcho die Poesie lur dienenden Msjid . 'zur HerbeiscbalTerin

ein>^ N\ ri- in.il .'"1 i'iif nmaierials fUr den Aulltau wirksamer btthn-

lichcr Muüikgebildc nach vorhandenen und erprobten Mualem be-

«tlmml wurde. Diese erklsrliche und verzeihliche Binseltigkeit Ter-

leitete xu losem GefUge der Uandlung; aia stellte nicht diaBadiagnng
alaar tMfaaaa DafebaikaMaai daa klalatliebaa SioBaa and aalkak
ve« dar adHttra Chataktariaft dar ataaataaa ngaiaa daa Dnaaa
ond «00 aiaar logiaoben Wecbaelwirkaag daraalben anleralnaader.

Bertthran wir in dem Folgenden in änigen Satien daa Boch dar
Oper. Kaiser Friedrich Bsrbsrosfui liegt mit seinen deutschen Heer-
hiiufru VLir Rom; die ersten Scenen ilellen dar, wie die beisiegte

Stadl sich ihm lu Kussan wirft. Das Buch giebt als Zelt kon und
bendig dia Mitte de* lt. JakrkaaderU an, und wabnebainiick tat

dar gmsaa Slagealag daa 4t. Jani I i iS gemeint, womit frailleb nicht

dia tat alarlaa Ael« aicb volltleheode Belebnung Uelnriclu des LOwen
ailtdaai Banoglham Beiern übereinstimmt, die schon ttst vordem
Römenoge erfolgte. Der wahrhafte geschichtliche Henof; hat sich

wirklich an diesem denkwürdigen Tage aussczeichnet und es ist an-
gebracht. da«> ihm der Kaiser , wie r* in iif»r Dficr geschieht, vor

dem ganzen Ileerc dankt. Vrr i!i"^cn EhnTi l•^7.^hll der lleriog als

llebegluhender Troubadour den WadeogeoosMO die Geschichte dea

Seklalara; ar ialaiiiflaBakaak.alaaiaipka taafald «aa dar i

heiss verahrlaa OaWla. In die rauaebenden Klinge der Siageahaad«
tritt der boaa (waraatt) Aatoc, ein stummer Bettler ein, dam dl« all-

bewnlliKende Majestät de« Kaisers pKilzlich die Sprache wiedergiebt.

IVr li.'lil.T «iril jfdt zum Hropliclfn di-t / ilunr:: er »teilt «ich «uf
deutsch-patrioiisclien Standpunkt, terwfi'<l dem Kaiser die ilalieoi-

chen Ge>Uste. weissagt ihm den Lntergang im Kreunuge und seine

VeriMnnoog als Zukunfla-Einheiisgespenst in den KylAiaaier, ans
dar ika aaek laapaa Jabrbunderiaa aia maekUaar aardlaekar Aar
erleatn wfrd, aafor deiaen Flltlfmi deolacba Biahail ond Praikalt
ersiehen werden Diese Berofongen an den modernen dentaehen Pa-
tnotisiriu« wiederholen sich mehrmals bei paasender Gelegenbeil

;

itic ehren den Dichter, fugen sifh ober nicht in eine Zeil, welche
Ihri^n Rauich Uberwundr.i un l mit N lu'hlernheit , (ast ni L Verstim-

mung die staatlichen Zusttnd« betrachtet. Dar im gaaaan Bucha mit
hausnlarllabar r
des groaai

und doch »o'woblmalneoden Weissager; erachtet nicht den heiligen

WahMinn de* Propheten und bcBebll die Vertagung dea Beleidigers

der Miijc.*iat. Astoc wird we(!8i'trieben, um nie wieder In der Hand-
lui>; zu ers<:helnen . er war nur Buhnenbebelf zu einer musikalischen
und dramatischen Episode l>er junge Heinrich der i'Owe, ebenso
beiublUtig in der i>olitili wie in der Liebe, protestirt gegen die Aus-
treibung de* Bettler-Sehers, dessen Anticblen er thellt und welche
er rilckaiebtaloa, wie ar ariakNak tai Laban war, vor daai Balaar
wlederboll, dar den wakTkaMdiakaadaB Raiebinimaa «ar Qartekl
zu stellen befiehlt und Ihm das Scbwart abfordart. — Dar «welle Act
vei>ritt den Zuschauer in die Burg Halnrioba daa LOwaa.aro dessen
trautes Gemahl Clementina wie eine zweite heilige Elisaiseih als

Tnislerin der Armen haust. Ihr stillei Sinnen und Sehnen unter-
bricht Heinrich's Wairengefihrta Konrad von Wettin, welcher als

Pilfar ia die Burg eindringt, um der Haraogin die Kunde von dea
Oattaa Pahagtaaebaft and aäocllehar Varortbailnog u bringna. IMa
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larle Fnu f«s->l liclilifiuiiulhi);eti tntsthluss , zum bcdrangtea
G«heblea lu dna^en uod den Kaiier durcb die Macht Ihrer SchOa-
hM Md UrtlhlihiH wm wrtötiw. Ate ito Malleh ia dw Daaktl-
keit aalt Konrad MlMieht. wird il«m itt tiilri(unl«ii Irinc»rd,

der «•rwlUwel«B Scbwtgerln nod der anb«fri«digt«ii Rivalin um dl«
Lieb« Heinricb's, bemerkt ; die BO«e freut eieh der vermeiolen Cn-
treoe der f!«ha«ütrn Bevonugten »od ntfl der Scheideoden freudige

Recbescbreie na' b. Wahrend de* ginico zweileo Actes Riebt »ie

ihrem H«»se Autdrucli, aber »t«t» für sich, in eloMinerScbieicherei,
ohne in Berilbniog mit Jemanden tu Irelen oder gleiaserische Worte,
wie BglaaliiM oder Ortrad, nlt der Nebenboblerio ta lautobeD.mm rifor M Mdtr «ad btaibl Mt tarn Mai» 4m Predael «iner

fcaglMiPdaB diuntitelMa AotorMtan; dar MHHtor war «Mil ver-
mOgend, ihr Leben elntubaaobea. Im driUen Acta sehen wir den
Kaieer in aeiaem Zelle vor dem belagerten Ancona; es erfüllen Ihn
»enlinifnlale nedanlien aU RUckerionerung in die fatale Prophe-
leiurir! Da tont tniitor dor Scoac ein deutactii ^, L'ii.jtriodsamee Rheio-
lied, da* des weicbgesiimmlen Kaisers Herz lief rubrlj er gabielet

4mLMniM wtrMM. Bi afUtagl dir iwtita Tan. Dtm Bahaa
aleh die besleftea and bacaadiglen Aaeonesen , am dem Kalter mit
lisilicbem Geprtage, Tani oad Gesoheoken Ihre l'nterwurflgkeil tu
beiaageD, Drr jonge Singer wird aofgefordcrl nn^IimaU in die Sai-

lea in greifen, und der geruhrl" iiji>L'r \;'rs)jt ictA ihiu i'iii.' l.iiaden-

baweiaUDg, welch« von Clemeniina ^dcnn dieso i»t der Üangerj an-
fMOOimea wird . um dio kalaerllcbe Veraelhang für den Gallen lu
•niafca. Der begnadigte Helaricb tcbwOrl den Kalter oeoe Treue

:

voa Ibm begehrt die nicht erkannte GatUo eio SUkck das Talismans-
Scblelers vom Helme , den sie um die Seilea der Harfe schlingt.

Hier «sre da« hr roi»clitH Drama und die Liebeegeachieble «Igenllich

am KinU' . diMin Noji.ts sifiii iU-r Kiii-Ncbleleroog der weiblichen
Heldcnlhnt vor dem K:>i>er cnl»:>-Brri aber ei isl noch ein vierter Act
zur Eotlarvang der InlrigoaDtin iini^i fiip'. K.mm'i l<rsucht In die-

sem das t^ar In dem frieden ihrer Burg; er bringt vaterlicb« Oeain-

aaaflea mit oad ttnUttäaOmimi U»lalalwn«H 4im Haraog-
Iham Balcrn. Ia 4aa tato^obal lohnlt ti^wiaiJ «IIa asMIlaa
ttae der Anklage von drr tntreoe der GalllD , weldie diese aaf der

Walle mit Hülle deü Z< ii^<:n Konrad von WeUlo widerlegen kunote.

aber sie zieht es vor, <lii' Ui'slUritc ta spielen und von drr .«<'rnp lu

allao, um mit i'.^!r ]iarU: m den .\rineii , ilfin M bli-iMt-Brui bsluclt

ao, den Heim aul dem Haupte wieder oinuilreteo, das RheiBlied

artadaaMaa «MldaMtdaafaanlH
|]){JJ|j[^Yto baaSiMTfiSH

gard ist vorher schon in aller Stille von der Sceoe gewichen.
Aus dem mitgetbeillen Sceaarium wird leicht ersichlbar, dass

•ier Dichlor eine Masse dramttisch-roosikallscher Momente inrln-

ander gereiht hal. Ihre Herstellung erfolK>'' mmsli'H« n.il );r(is>em

Geschick, mit erkeaobarem Streben nach der Tide, oil mit »chlagcn-

der dramaUacber Krall, atets mit glänzender Tonfarbung, wofllr alle

Mittel der varfDibarea Werkieoge aagespennl werden. Der geistige

Werth aad die OraprttniMchkeil sieben nicht uhersll auf gleicher

Hobe ; sie «raelMlnan Je naeb der aas den Situationen tu bolendeo
BegriüliTung , nach der das geistige SchalTen jeden Augenblick in-

nuireriili'ii Mi-iuiiung, nach der Prilclsion der Cooceptlon des in'-

dsniient und der aus diesen sich ergebenden Gcstallung. Erfreulich

isl die Zunahme des Gedankenschalzea und der Durcharbeitung mit

Jedem neuen Act«, deren dritter und vlarlar schonen, weiten Kluas,

ariiafcMcliaMalairäagaB oad maaaliaa Oriflaata aal»aHaa. Darante
Act naebt ileh Ia moslkallschar «ad aoiMielMr AaoMrlMibaK ao^
(lllig von Wagner'scben Mustera abblngig; die MdodlenfUhrnng,
die harmooiache Grundlage data mit Ihraa OBVorberfeseheneo und
oA nicht logisch mutivirt^n Wechseln, der rhythmische Oiing , das
Colorit der InstrumrriBii n fuhren unwillktlrlicb auf l.' iii'n^nn lu-

rllok, der ObertMopl auch m der ZasammanseUaag des dramatischen

Irftt. 1laaidM8aaaaMiMi«riiawurta,liraiDaaMB«aaararZaH
«ehwer venneidlicha Aufgeben In den GeitI eines Andern für unsem
Componisten keine onabweisbere Nothweodigkelt ist , zeigen die

spateren Acte. al>er sie scheinen auch dnnothun, daw nirhi das 8l>-

lolnt Heroische da» Ufliauuug-fi.'ld li-:'. vürhiindi-iifii n>ii (n-n Talentes

tat, das hier nur in die Fut»tapfeo eines Vorgängers tritt, sondern
daa Lyriaeäa. NaWa aad SaatlnMatole In dar Dramatik , weleben In

«tiiaalnan Oealngea ein ao llabaatwUrdlger, aelbsitodiger Auedruok
artrd. nicht minder auch In deo Choren, die alle charakleriallaek

aad stimmungsvoll geralbao sind und nur unter dem einzigen Vor-
wurfe eines Uebermastses de« Guten leiden Ks gifld ihrer im iwei-
Icn Aulzuge eine lange. den Fortgang der lian l cn^: hcninii DdL Huilio

,

offen geatanden erlebt man daran nur die I reuden «ioer Liedertafel

aad dUaa Freuden wiederholen sich, alio auch die Silllallade im
B, daraa gedebntaate der vierte Act eolbill, desaae graaae Ko-

wabren. Diese und andere od recht ftlblbar werdende Lungen muas
der Componlst, wie sehr ibm aocb Jade Note ans Herz gewachsen
sein m»%, den atreicbeodea BolbHala daa KapaUmeister* und Re*
glaseura ualarwarfea. Je scbaellar dia Haadluog vorwärts eilt. Ja
edranglir 4ia aalkalltchaa Sebonbeilao an einander »ich reiben,
desto Ithaaamigar wltd das Werk, and es giebt dann aud) für dea
Zuschauer nur geringe Zeit das Buch krill!,cb zu zerlegen und Uber
seine mOglichä and^^re ix^stAltiin^ nachzud^Miki^n-

Der Compuni»! txfaufsichtiglo die IcUteo Proben vor der Auf-
fttbruDg. Unter »einer Anleitung und unter der sicheren Führung des
scboa früher In Leipzig mit derselben Oper betraut geweseoeo Herrn
Kapellaaialar•a«iar falaafia die Opar SB alaarAelUbraai, waleba
dea kttnallarlaebaa Akaioblan daa CompoBittaB gawiia «atapraebaa
hat, durch deren guten Verlauf anch das sehr zahlreich verummelte
Puhllkucn auf die zahlreichen musikalischen Schönheiten d>>'< Wirket
aufmerksam and dafür theilnebmend wurde. Herr Winkolmann
blieb in seiner Darstellung dem in der Vorlage Ihm zanHohst als Lieb-

haber and demaaelial als Ualdao ttbergabaaen Ueinrich dem LOwea
>Snll«r diälM in Accente, i

Mr dIa abaauhl «ad dia Ergüsse
Liebe. Eine ritterliche Haltung und gefilltige Lebendigkeit unter»
ittitzleo die durch die Getangskunsl barvorgebrecblen guten Ein-
drücke Herr K a ge I war nirhl der heldenhaöe, gro«e Kaiser Both-
barl il' ; iifi,-hii:htt' , eher fjii biederer Mnrin i^'iiletti Hiiuüe

,
den

nur seilen der Zorn oder die geiatige Widerslandssucbt aus dem Ge-
leite bringt. Diana Rabe der Erscheinung spiegelte «ich ab Ia dar
AooeatloalgkaU daa Blagars, der seine so machtigen MiUel aiebl aar
kraflvollea BMMibalMhaa Verklarung des grotaen dealscben Kaiiara

anfwendele. FIraa Saebar war eioe liebliche , die Dntchuld ihraa
Frsuencharakters angenehm darlegende Clementina; ihr wichtiges

und enl>cheidendes Lied klang freuDdlicb und in herzlicher F.nif.i Ii-

heil , freilich würde die dramatische Wichtigkeit des Geunges mit

grosserer Stimmkraft klarer geworden sein. Die bOee Irmengard det
Fräulein Bor«e litt In dar Oaiatalluag anler der Sehwieri^eit dar
balbvoUaadataa OaHallai^ dar Ftfar. «ia ta da wBiWUfca«
Monelegaa das iwaltaa iMaa Ia flnaai AlMaaata aHar HMiFMaag
tu bedeutsamer Entwiekelaag enlbebrl. Ala andlicb Im Seblaasaela
durch das Erscheinen der Clemenitoa mit Harfe, Schleier und Hein
und durch das Absingen des Liedes die Anklage hinfsllig wird, darf
<lie lrnieii^.Mr 1 iiirbt reuevolle Bewegung und B«»lünung verralhen,

sondern nur Befremdung Uber das unerwartale, ihr im leUtenAugen-

atobTmngMbanr«^ tTSa&MigaBdl
aber er iTann wenigstens durch die gehobene drohende Faust der
l nver«,oho!ichen wirkungsvoll worden. HerrKrUckl heile in seinem
Konrad von Wellin nur dii» Pflichten eines Erzählers und Vermitllers
iiiM-rnoniinen

,
der uai kere kijiisl er erfUllle sie auf das gewissen-

bafleste, Herr U u ra sprach und sang die praptkaliacben Worte dea
Bettlera ia iraaiar Klarbeti , mit heiligeai Bifsr aad bralleo, groasaa
Aceenlaa. Dar Bindraek der Braebeioang dea Kaiaara aad das pMti-
liebe Haraaalirecbea der Sprache können scharfer geseicbnet werden.
Chore und Orchester erfüllten in vollkommenem Masate die nicht
geringen Ansprüche der Composition Die Inacenirung duirh Herrn
Hui k erwie-, ?>i':li z\s »•

: ke utsp reciiend . SOWOl-.l die Kiuzehieli
,

all

die kleineren (iruppcii und die grnxscn Masten agirten lebendig und
mit Verfitandniss der Situationen. iHamb. Nachr. vom II. Sept.)

» (BMeckefl TtrUttoaeB Op. 8 ) Km jüngerer eifrig strebender
Componist, Ll'Ui^ H u d e r k e r in MiKiibury, ^;nb vor kurlrm im
Verlage von J. Hieter-Biedermann ein sehr beachtenswcrthes Ciavier-

werk heraoa: Varlatloaaa abaraia daataabes Lied [Op. S).

Das einfache uod edle Thaaoa daa Warina ist wohl geeignet ala

OniDdlage vialgealaltiger Vertnderaagen Ia Besiebuna auf tbeow-
tische Bearbattang, rhythmischen Wechsel und melodische Umge-
staltungen. Jede Variation halt den In den erslen Takten angedeo-
ti'1,'11 »"ibvti^ehen uikI moiikalitchen Grundzug getreulich bis un Ihr

Ende fest, jednch nii-lit in steifer Bebarrllc'ikeil in jeder Kinzolheil,

vieUiiebr mit ni,irif iieii kleinen geschmackvollen, aus dem Miine iIas

Ganzen sieb mouvirenden Abweichungen, wie sie Im Zuge der mo-
daraaa VartaliaBia Kaaa> lligaa. Ma MMa« laafa d(
braliat aSeb aaeb darMaadlaac daaTbaaaata I

ten, manche iolerestante Spedaliiat I

bis tu grosser Steigerung der i

dea Oraadgadaakana aaperiMM.

lallr.MlBi.nf S.I«v.«.liaMaMlltaaB: Maaa.
gw«I.ttv.a. aad S.Bv.«.IMiiMta«fla(iM:
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t""j N^flMpedrmiflreiie BAIInuig. Neuer verii« «oo

^ «r» Mieter-Biedermann in Leipzig uod Wiatarthnr.

ON ATE
Da BMiM dleMtlidira aod •oden>«itt|aa ÜMttWlMbM Ob-

ItogMikeMeii BMia« Zeil gauUcli •ojflUleii , mM« nlr «MMclkb.
4m AMprlChen, «elcli« Auch ZaMBdiiDf veo (edrackiea nnd
haadMhrinUolMn CompotltloM« beboh BeurtheilDD« oder Bmpreh-

taaf MileD« der Herren Aotorrn und Verleger «n mich Kemacht
INTden, euch nur theil«ei>« gerrclil zu »enlrn Dcsvhalt) >clio ich

flrieh genotblgl, die Anaabme eller Seodaageo beielciiiMleo laheUs
Uoforl zu verweifiern, reip. 4IHIMM 4kM Bl^MlHknfbl

'

fla foti lu remiuirea.

•var, 4n ». September i 179.

Horkapellmeister Dr. TOM Bftl«W.

[letj Soeben crscliicruii m tneiuem VerU({e:

per

Firangois Behr.
Oeov. Itf . Pu 4m rtea. [Caprtoe «legaat)

Omv. »m. Ub Mir tM i ritKtM. (seriMda llallaM^
Oaav. •»!. PuacaM. (Plelianlerte maeioala) . . .

Oa«T. M4. AD* TalM. (Valta briUaato)

D« nttaM aalaar a

MM.
dMeia

. .# «. 10.

. .jr 4. 10.

. jr 4. »0.

awla •

44 Bahn 1.

Drei neue Lieder
im)

Begleitung des Planoforte
conpcoirl von

Franz Abt
Op. 52S.

No. <. Wms Smialeb Hafew Pr. so ^
No. t. LIrtwWMi - SO -

N». I. 0 Mr nrikk - -

Ltipilf. CM,

lerstimmigen Männerchor
componlrl von

Louis Bödecker.
Op.14.

Ifo. 4. Abendlied .Sieb, der Tag, er (;ehl zur NelfO* eas S.J
«. Perülnr 10 ^. SUmmeD k 4« j».

Ifo.t. WMamrfs lOaM In Mal iah aakaMas aaWaa aaa JM. <

ParWarmj^. Baiiaaa > «« ^.
Mb. i» Bpikirt 4Mal daa BMbar in ItaBdae vm CtH 4Mil>

PaiWarM^. Www

t

H ^.

Laipzig und winiartbar. J. Bleter-BtedemMiu.

Orgel
von

Op. 28.

Prall S«#.

i>4«] Caaeertdlrectloaea. Orehetterreralaaa alcete.
iea wir du In uuereai TerU^« eraehieaea« Werk t

Feierliche Scene und Harsch
far grossoB Oroheeter

compooirt von

ISIDOR lii:i9S.
Pmtitur Jl f. —

.

te 4a
ia Cola I

4. DIaaaMi wardaa «fr mit lanhaadow TroaMaalwIrbal, ottt

m«chtit!en PoMitnen- und Tuheofloeien empfangeD. Herr Profeeeor
Uiilor Seiss lic» namlicb zu Beginn »einen Ke^^tmartch eufruhreo,
den er kurjlich (orn|irnirt hal .Mil dem Namen FesUnanch be-
zeichnet WB-.i da« OrcheslL'r'.tuck allerdinga nicht biareicheod genan,
aa ial vielmehr ein lilcioes ürama , eine Halbe voa Tonbildara ron
«anaMadaaaoMtiB Beaaaa mit «orwtafoadaaa ManebeharaMar. Daa
•UtakM gaaehMM aad gawaadl aaagenhrt nad emlela i

(all von Sellen der Zuhörer.
1. Zu Eingang des CoDoer4a brachte Prof. Uidor Salat

eeiaeale Coroponitlnn .Kelerliche Seena uad Marech fttr Orebealer«
oator eigener Lcilung lu Gebor, ein Mualkatttck, welche«, wann
auch etwa« «*(tnen*cb angekränkelt und nicht frei von Bizarrerieo,
doch vermöge »einer gediegenen geiilrelcheii hiirtur und »einer bi il-

laot oolorlrten OrcheBiriniDg die Beachtung der Coocert-UirecUoDea

t. Die Zohoreracbaft war4a gWch durch da» erale I

In eine Art von FeatoUmmuog vanaiat. Herr Prof. Isidor Seiia I

eine •Feierliche Scene und Manch, componirt. Daa SlUck kaoi n-
erM bei der Breuer-Keier in der niu'<ikJ>liM'h>-:i iit-sellicbafl zur Auf-
Ittbrang und hatte >ich durl so groaaeo üelalleoa zu erfreuen . des*
allBaaain dar Wunscb rege wurde, daaaalbe mit grOaMreo Mitteln,

aarwakba aa aaeb berechnet war, m boraa. Oabardie» lit die Coa-
paritioa ta weitbvoU, on aU bloataa OatagaahaMMiaekaalaftKtadar
ta varaebwlndaa. Da» Sttcli i»t gau Im GaMa dar WaaiaW gadacM
und mit den gllnzendeo Mitteln, Uber welche die bestige Orcheater-
l«< htiik K^'l'irlet, ausgeführt. Ks weht durch die ganze Compositlon
ein feslliche» Gefühl. Wenn auch nicht immer neu und »lellenweiaa
an den .Meialer« erinnernd, nl Seisj doi-h vl<-u nnbrl. intereeaaut
und nie •geittreich langwellig«. Gleich dem Wagner'acbeo «Kaiaar-
Manaha hai 4ta OaalpMiliaa halaafMUanaBa Parm aad ertahalal
ahaa uttataiadaa HwyiaaiBi atawa aataMaht Immaibla habaa wir
in diaaer effectvollen Compoiitloa ein BIbek gewoaaaa

,

fettllchen Gelegenbeilen mit Wirkung verwandt wcrdaa
Wenn uns wieder einmal hohe Ottte beehrten, halten wir Dicbl
oOlhiK , zu einer JüKd-Ouveriare zu greifen, ui uili her die RUdea
den Besoch mit Gebell begruwen. Gegen den Sclllu!l'^ bekommt daa
Stück durch da» Wirbeln der Trommeln einen miliimrix hen An-
•trich. HerrSeiaa, bereit« bei aeincm Eracheioen wann britrüsal,

warda aalar anl>allei>den BeifalUbeteugungen gerufrn

Partitar genwAMtaS.*^*
4« ImM bfallmUtan dla

Berlin.

VaHaf dl

r: J. ta i ditpilg tmdt

Iii. —
BMaltaLilpi^.
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lahall; Ist di« L«bre voo dem EiofluM dM MateritU, «lu dem eto BlMto»UuiiMOt_veff*rUft Ul, tut den Toa deeeelben »lae FabelT Ktne

SiKinSSlaliH
HaiM VM BrMm
(Torte*l»nl>cfa*

'

Aufforderung zur Snbscription.
Mit dieser Nummer schliesst das dritte Quartal der Allgemeinen Musikalischen Zeitting.

Ic^ ersuche die geehrten Abonnenten, die nicht adion auf den gHUHn Jahr^ug abonnirt haben« flna
str-n,],,;,,..! Hilf (?n.; v-rr'r Quartal rechtzeitig aufjr''1'<^n v-n wollm J. Rieter-Biedermam.

U dfoLehn
na ttm ein Blaainatniinent TexlMtgt Iii«

dM Ton dMMUiea «Im IMialt
Bisa aiparimenlal« Uatarsaehaag

(rv»u>r Dr.

(FortMUaa(.)

1.

Wir bauen ea bis jeUl sooMiM ovr mit dun eiDen Thaila

dar SehwiAguo^ dca Malariato tm thm, aua welchem dar

Miiiit, dar «« Aakat 4m OiatlbMMt htr ba-
r« wadia Haflan aaf daa Taa aad dto TaabOba aaa

aicb aiebt verlndert hat.

War Je eine (Soeoda Orgelpfeir» , «ie mag eine Holl- oder

MeUDpfeife sein, berührt bat, wird sich wohl Rrionern,

wie krältig die tonendeo PreireDkört>er vibnren , ;iUern Von

dieaem Zitlero io cylindrUcben PfoifoQ bUogt iiidesscn riicl)!

owobl die Höhe des Tonea, als vielmehr die Qualität dea

Tonea , die Tonfarbe ab. Abi Vogler gehraiicfale hier einen

aebr ebaraklwitliaebea Auadroek, wnnn er aact : Die Pfeiteo

««• Wiada gifMcki werden. lUa bnuMbt di« Or|«i-

aWUtiamaa barihrw. Waaa bat aiaar Oi«al dte

fHnttnlpftllia B. . la ito PMMa iir ttaÜHaa HMMat bai-

bar «aneUt w«rdeo aad aiaaadar aa aaba ykonimen find, ao

•nUtebl aogleicb ein bBohal «tOreod«« 8ebnarr«a der Iteeoden

Pfeife , welche in ihren Schwingungeo die nlchsle Pfeife be-

rührt. M«n kann sich durch die Hand sogar von der (Jualitüt

ile.s Tones, dfii eine Pfeife giubt. über^t-u^en, [lir Hol^pfeife

«ibrirt am wemgittea, ihr Toti lol deabaXb «lumpf. die Zink-

pMi» vibrirt am bcfligüU>ti , ihr To« IM d«lbalb der .sturksle

ttod güntendfle. Auch die Pfeif« ans dam nnalaatiacben Blei

vibrirt beim TOosa «abr badaulaad. Wir babeo aonil d«D oa-
wldarapcaablkbaa lawait, da» daa Malarial. aaa

nwfacabödal IM,aapr aardiaQaaaMli daa T«Ma
liallate hat , waa mu bis Jatal gtr niobt ähnle. Allein ancb

dl« QuaJtUlt da« Taaaa iai Ja aaob dar l««;baAMh«il de« M»-
leriaies so venabMaa, diai ar aaab aiaaa aioblaanrikaliaabaa

Obre «ufnill.

Der Ton dar HaiivMli M biftt|| abar ataavT; dar Taa
XIV.

der Zinnpfeif« d«sataa aaa UiataadaMa. va

BI«ipMf« kitfUiar ala dar dar Halspfeife, aber niobt «o IUas«nd

wie der der ZlnnpMIti. Der Ton dar Zialipf«ife ist fr<aob«r,

kftfüBer als der der Holzpfeife, «bwaiaBBabiad, aMtaa«aib>
kliogend wie der der Zinnpfeife.

W'M iiCH~h weitDrv Beweise aus deai Leben selbül Über

den KiDnuüfi des Malenais auf den Ton der Pfeifen anführen.

In der Orgel in der St. MichaeisbofUrclM lu MOnohaa, dia

vor etwa andertbatt» Jabrboadert von d«ai

Oi««lbaD«r Pueba ia DoaaowSrIb «rbaol,

T«6lar

ein« Labi«)pMlb. dto da
tonea beaittt.

Als der bekannte Professor an der Würzburger Dnirersitit,

Schljpfer und Dirinenlder .Musiliscliiile iti Würiburg, Dr. JOiCph

Fruhlich * in der MicljiicUSiofkirclio zu München einem (igurir-

ten Uocharote beiwohnte , bemerkte er nach dem Bode de«

GoUcadieiHte« d«m damaligen Organiatea dieeer Klrebe,

BU: Hören Sie, Ihr PaeoUial eniloekl 1

Umtbm reiseodea Ton.« Bit Uieb«lt«

bracht«, er s«lb«t, d«r OifMdM» aad «II Dun d«r Boonhw ga-

weaen, den er gespielt. PrOblieli war beikanatlldi ein aebr fein

gebildeler Musiker , in seinen Anfonlerungen an die Musiker

lind ihrcu luuMknliscliei) Vorlrap «ehr hUuf»(< hyperkrilisch und
überhaupt :insser>.l scbwer tu befriedifieri [)»«• ««io Drth«U

eher zu streng als zu mild gewe&un, dies lag in d«r Nitor d««

philosophischen Manne«.

Dar Boardaa, der wirUiob «io«B

•) Joeeph FrOblieh, ProlMaor der AeMbetlk und Pädagogik aa
dar Vnlveraiiat Wttnbsrg. el« rbenao eoamsalolinetor ,

grundlleher

Coaipeoiat, ala Makliseber Meeikcr, ein Ueiar Theercilker, b«ll« da«
Maaflt-IntUlnt I« «gnborg ala eine eltfeDeine Laodeieebal« ge-
grttadel und neben mehreren aslbeüaebeD Schriften ein omfaaaeodea
Werk: »Allgemeine Mualliaelbode« geKbrlebeo, welcbei das ganze
Müet der Muatk bebeadett «ad naterMdaraB eine backet wertli-
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ebaad aMhahint, W aia ang oieiiMirirtM FliMaawerk: du
rBnUosiirlUfewto <: l,S; dto v«rd«r*Mto.

uwi dao A<tMuM M|l, mm PkhltalMte.

Die AüBwhaiuMbe vcriiUI aich zur BreHa wie S : f,83. Die

Seileawinde »ind elwas diloner als die Wlade an der RScIc-

seile. Da» Hol/, der ITeife ist so trockea, »pröde, das8 man den

Ton der Pfeife sclioii beim kräftigen Berühren derselben er-

ritlti. Allein ein« neu« Pfeift!, genau tucU derselben DitDen->iion

gemacbl, giebt den (gewöhnlichen Flöleoloo desBourdons; und

nie iai fiberbaupl eine hölzerne Labialatimoie coottrulrt worden,

iToBMidaa deeFagolUeftaiMrtlilUe. Isitl

r, « elad «neMdaeMe iae BoImi
I iagoU-Ton der Pfeife teranlaaataii.

ün den Btoflnaa des Maierials , aus welcliem die moiika-

liKflipn Iii>lruinente vurfeiiii;! *verdcn, noch kisrer darzulbun,

haha ich mich zu Insirumenten gewendet, bei welchen der Ton
durch % ibnronito elastiaelM PUlM tMTW^pkfWhl «M, I. B.

zu den Trompeten.

Der Ton wird bei der Trompete durch denjenigen Tbeil

von dem DoratoMar Jaa MundstacfcM bültoU «M; Üal

den Znngenweiten derOitel dagegen wird der To« darek eine

»ihrirende, an ihrem oberen Ende befe-iiit;!? p!.Tstische Mes.<iing-

platle ^ Zunge) hervorncbrachl , welche eii! weder in ihren

SchwiojSungen durrli 'nifs h lagen an die hall)( \ liininst he llolil-

kehle, an welrhe der obere Theil der schwingenden l'laite oder

Zunge befe«ii((i isi, uder durob die ungehinderte Schwingung

der Zunie ia und dordi oiiM neiangullra Oaihniig, welcfae

Uh Kaaa mm iwal IVompalaa anfcrtigaa, waMn da* elof»-

<;lrirhene C unsere« Orchesters gabeo , die eine von dQnnem,
dio ,<ndere von dickem Messingblech. Die Dicke des einen be-

trug nämlich 0,51 oim, die Dirke des andern 0,85 mm. Die

Trompeten waren 14,31 Decimeler lang. Der untere Schall-

trichter hatte eine Weite von 9,81 cm, die obere cylindri^cho

Rtthre, wakbe das Mundstuck aufnahm, hatte 1 0,8 nua Uurch-
I Trompete *od gleichem Inhalt liesa ich aus Blei

In aaiMr Dkke H BMD. Ba
»«ft«tTr

pete sonst nicbt Stabe« geUMa«
handeln gewesen wire.

Ich gos«) nun in den Sch.iillrichttfr der Hcsstngirompele

flüssig gemachten Gyps und erhielt so nach dem Krstarreu de»

Gypses einen ganz ^nn-mon Ab^u5,s der inneren Form des

Schalltrichters. Der obere cyiindrische Theil der Trompete

wurde durch ein Eisenstempelcbeo reprtiaamirt, welcbes mit

den Gypaabswa dea SohalttrialMM«

H iaii BM «Im PynaM« «m 0|p« fkan« , welche

I In thrar Baria tf ,SS eai Seile, und am obem verjüngten

Ende, welches das Mundstück aufzunehmen hjllo . nur 9 cm
Seite besass. Die Pyramide war (0,'J Deciiueler hoch, und

man hatte also in ciiier suliden Gyp'^niiihse eiii' I ri;'ii:|ii U ii-

btthlung, welche der aus Messing in allen ibreo Iheiien und

TerhSItnissen gleich kam.

Peroer iiess ich Aber diese« Kern drei Trompeten au«

Nppe maelMo. Die eine war von SrnnWenddielm, dintwalln

««• I VsBM» WandiMok«. din dritte «Mi I mm Wanddiake.

Ml legte Aa aoaba BlMe Trompeten anf al« elwaa geneig-

les Gestell« und Hess sie nun von einem unserer gewandtesten

Trompeter anblasen. Wir hörten hier siebenmal dasselbe ein-

gestrichene c mit immer denselben ObertÖnen ; aber weli.h ein

ünlerachied unter der Klangfarbe der Töne ! Den klingendsten

Tom §A dto Dram^al« ana %,»9mm

einen meritlich diiaaer klingenden Ton die Trompete ana

«,ga mm diokaB Maaainglilaaii. Dar To« dor BtailromiMte war
aterk , aber mmpt; dar Ta« iar

^

piern und erregte allReraeines GelSrhler;

Trompetenton c mit allen >einen Ubertönen,

Da bei Trumiielen der eigentliche Ton in $«inen Anfangen

mittelst der Lippen , der volle Trompelenton aber erst durch
VerachmeUung des Lippentones mit der Luft.«Hule in der
Trompete gabtldl wird, ao nabm ioli dte BflipCi der Tromiml«,
wie aie aieh in naaNBOigai« Bnda«, dto dta «

t

klingend auageMMol aoglMll, «nd eailwnd al

Trompeten ; der BKolg war abe« deraenie, ala wenn ein Tram-
(ictiT diis InstriKiieiil millelsl .seines Mundstücke^ nnsehViiCa

lulle. Auch un.spre l aKUtl«, Oboen sind au-, den Mu-ellan,

Sackpfeifen and .^rh.ilmeien hervorgegangen, Man hil li ii^ n mi-

lich, wenn man mit dem Munde blies und nicht, wie bei der

Snckpft'ife , mittelst eines Geblüseschlaucbes das Instrument

anbiiea. die Mnodaiaeha ana swei oder einer fibriranden elasti-

aie nicht dirael in den Mund,

d«rinel«4
MundslOek auslief, wie man unsere ISngeren oder kürzeren

Blockflöten anzublasen gewöhnt war. Man Iiess zuletzt den

über das Mundstück gestürzten Becher »c^, n.ihm das eigent-

liche Rohr selbst in den Mund und hatte somit ein vollkom-

menes Mittel , mittelst des gewöhnlichen Drucket« der Lippen

den Ton lu modificiren und ihn ganz in seine Gewalt zu be-

kommen.
Job. Gbr. Daaner in NBmbeiB woUto

«ThJabriiMMtorta «in kiBWgafM iHtoomart ä
und nabm deibaib dm BUtM VOD
und slecltte daa ünndaHak db«el in den Mond. IMe Keble bei

Trompeten wild hloflg nndi ana hancm Holz gemacht, die

Zunge aber am Meatiog. In den Mund genommen rostete die

Zunge sehr rasch und hinierliess dazu im Munde einen ekel-

haften Kupfergeschmadi. Deoner verauoble deshalb zuerst

Piecbbein, spSter aber fand er in dem aogannanlan spaniaeiie«

Kobra*] (an fannnnt, wnU SiMie da««
kamen), aoawnlabOTt
ein Oiber liegendee und
die er nun Blitter nannte.

Auch hier hUngt die Qualiliit des Tones zum Thril von der

Slruetur dieses Blattes ab. Ist es iii jung, von gniiilirlier K.irbe,

so wird der Ton der Clarinclto dumpf und stumpf , i^t es zu

all, so giebt es einen dünnen, schreienden Ton. Jeder Clarinelt-

virtuose weiss nur allzu gut , wie sehr sein Ton von der rieb»

tiga« QnalMl daa BlaUea abhg^. Der Ton dar CiannaU«,

Inder mlMlnwLiindarlliBiBkwlImmi amngebi
riibrt «OBd«i AirtMUasw das BiallM MTdaa Baad daa Köpfte

her, wie bei de« Zonganerertten der Orgal mM aalbehlagenden

Zuiipen Macht man <)en Clarineilkopf mit einer durchachl.ipen-

deii Ziuif;o, s<i hat die ClariiR-lle ihren charakteristischen Klaii(;

verloren. .Sie hat bekanntlich il.is Kikeiilluindiche , dafs heim

sogenannten Teberblasen nicht die Oclave, sondern die Quinte

und Ten am leichtesten anspricht. Dies rührt von dem Bewe-
gtiogageaeue her, nach weiobem Jede an einem Ende leate,

am andern Bnd« IM« lianlaab« tnca, LalMnI« «te. aebwingl

und atab deabalb am Ditflrilehalen in drei «nd vier ThoBe
ibaBt. Aneb dto Trompeten gdmn aabr vanahmUab die Qni«t

nnd Terz , wenn sie such rein gestimmt sind , In Folge elasli-

aeber Tbeilung des Blattes ; deabalb bXngt auoh die Intonation

bei Clailnalte« vao dar StHwn nad dar Art dl

•} Ba ist ein Stttck des graeslen Graihalntes (ScbilO, ia de«
Mmplan Mdennmes (Aqulkde, iairien)

^9 OMMI
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wdM Moli dir VHliMidha Draok 4ir UpfiM nMtrMt, wm
boi dem onrertaiwllabaii Stande der Knidien bei den Trom-
peleo oiefat der FaR M; dazu komtni noch der durch die Lip-

pen vertnderliche freiscIiwiriKenrffl Theil lii-s Ulallp^ Nimnil

CMO den hohen Tbeil de* Kopfoc in den Mund, so k*Qo man

7Md7fc*rvorbrin8Mi tMMi «tlMr In 4m Umä phmtx,
giebt er s. B. • aa< mtUlihwtffUk M UppM t»>

br»chl, du e.

Wir l(Omineo nun zu einer auden-n ne)i.i>i(iUing
,
welch«

•kh mit einem specielten Theite der praitli»clien MkuiJc b»-
•ehiftigt, nSmlicb dem, da» all« PlSten gleich i(lhl(M, i. h.

dimlh» Qaalüftt daa Toooa bMiliaa, ai« aOga« «u if|aaii

wMmm UMwiri» mhi«^ arin. Diaaa Batanpli^ kHagt

aahr tnmitrVg Ii wmmt phikwophiaeh IwafapalltBdaa «iptri-

—HllwdM Wl, MD w mabr, ato a<|aiiUialw OMMtaliaebe

Pmia dkaaa Fnt» Kl«« «MehMNi tot atoto Mahl «ni-

aehaiden wird.

Ich will liit>r mc-inc Erfahrungen ganz bei Seite setzen und
mich .ivif fiiip A'.iioritäl berufen, gegen welche »chwerllch weder
ein thcoreiisrlMT noch pnlilischer wirltlicher Musil(er einen

Einwand machen wird. Ich meine hier den Flötenvirtuosen

und Umgestalter unserer FI5len , dea im Auslände weit molir

rOMMa fS»äaM'M£n
*** '* *"'<j^ tokanMao und ba-

*1 Böhm, langjährige ZIaida anaarar Hefka|Mlle, glag im Jebra
IMI aber Perle aeeh London nnd trat dort In Cnncrri«n auf. U«n
bewanderte sein Spiel, al>er den Scliluvi der Kritik hilJele der alle

Rffmin — «n GrOs»e des Tonei h»t noch in'in UdlKl itn-.<-rn NichoUoii
ctililIiI Bt>hiii inactito st'tir ttJiM die Be kn[iriNctj.3fl NirUoUon's und
nDtertucbt« aeioa Klolc. Wober dorgroMo Ton NichulMi»'» »lammUe,

«ma Ibaa laiaialaB ABgeobiick« Uar. Ma MOMcber der Nichol-

aaiMbaa VMa fraraa so groae, daaa ilaallalidla Finger de* ootoe-

aalaa NIcHoImr deeken konnten ; unaetaai Mba) biteben die Finder

la dao Grimocbcrn alediea. Bs war ein FartiebriU NicboUoa'« oder
aeines Flaienfabrikaolen Rudfill . ti»<i i>r die Grifflöcher ao groas

machte, dass der »chw»chlichf Ton der o lin (• die wirklich dadurch
Mark und FleiMh erhielt. Weiler aber er«lrpckte fticii der Fort-

aehrilt oiehl. Nieboleon halle auf seiner FlOte nur twel falaaSoalaa,

die elaa wer Mtmitcb in c, die andere in f, alle eoderea waren ehaa
A—eh— hlaeb uad aft aahr bartadiatead «iledi. BahnbaaaUla
den Wink vad aNObta aalaa OriVMeher aa groae ali ntOgHch, ao daae
mea die FlOte an der Stelle dea Griffloches als ab|i<>M:hnltt<-n hrlmrh-
len konnte. IM gewohnheben Flöten lieftt namlich dss ijrifTloch weil

ttber der Stelle, an welcher die Flute den Ton dei üriffltM-he* ni'bvn

wurde, wenn man «icli d-i-. KluKniuhr «U Bbgeschnillen denken
würde; denn die Luftsäule unter dem engen Griffloch« schwiiigl

aacb liMBar IbattwalM mit der vibfttaadaa abaiaa LalMale . wio

dtaa t. B. bei aaaawn Eingangs baaabfiabaaea reelaagalarea Orgel-

pMfen der Fall war. Bahn aludtrie naa die Natur der schwiBgeodea
Luftaaule, liesa nicht nach, bis er die FlOte so conslmirt halte, das»

sie In allen Timürli'ti i«inr reine lemperlrle Scnla (jab, und lo^le so

den Grund, u;^ kuriTi v al^^^ Bla?iinsli unu'tile mil CirifTiOchern ru >itn-

kommenen iuu<iLali»cben tnntruraealen lu machen. In welcher
Weiaa Bobm lu dieaen epochemachenden durcbgreifendeo Verbe»-

eeraogen aetnea loalrumenies und aller ««rwendten Innramente ge-

laagla, habe ich in neiaen Berichlaii Bbac dia laalkalliabaa Inatru-

aata bei der alIceBMinea Indaabto-ABiaMlaag la taadon tist

aad dar eUgeaMinen Indoatrie-Auaatellang ia Mttneben weilJauflg

aaeeloeitder geaetitfi. Aber ilohni hat «elhst In zwei höchst inler-

ecsanlen Scbriflen, die erste, bei Scholl in Maini erschienen; »Ceber

den FtOteobeu und des«i-ii iit ui".«- VerljeA>rr>in)(, IMSU, In der zwei-

ten : »IM« Flöte und daa Flolenapiel ia akualiacbar, lechnkacher und
arflallaebar BaatahaB». atH «wtUMa» hi Mlaibn baUJM— dIa

wllaMadigrte Brkigniag ttbarCnaairaaMea aalaar naia* atll Aagite
der Maeea- and ZahlentartHHaleae aocnhriich gegeben.

Böhm kam mit aatear aafiaohaBhaaa Flöte «114 aaeh Paria.

Dar birBhaMa flilaaaplaiar Hawa, daaMla aial t« Jabra aU. warf,

•H AaMabar iacNM itor dM ladaWila-diwaliBaai aiiar

valker ta Uadaa laa Jahia «IM «oa da» atlablmlaUaap-
Coromissar der 4aalaabaa laWiaialaa mglaeaaaaa. BarMa IMI,
S. ««1—»8«

Bericht der BeurthnUin^'.. i:>>inmission bei der Kllgemcineo

dealaehea Indnatrie-Aiuatellaog in Hanchaa im Jahre 4 St«. Mttn-

•haaldM»B.««4-«4«.

ei4

dar taaaal dla««ibMl «raiddieto, aebwlBdalalMlg erabryaaala
Fl&te dar matten aealimeutalea Werlher-Siegwarl'aohen Zeit,

das unglückllcbale Orchesterinstrumeot, In ein kiKfliges, mnsi-

k.ilisch vollkomnifnes Iii>lniineiit iimgewjindelt hat, dereiner

der grö»^ten Virtuosen seiner Zeit in den twanxiger Jahren

dieses Jahrhundertsl war und in Bezu^ auf «ealaaTOllaa aiagaa-

daa Vortrag unübertroffen da stand, desaen FtötenoompaailioiMn

labt, wie BewÖhBlieb, ans einer Paaaaceakelte «on loebr oder

wgolgar halibraahaDdar Malor baHahia. dar laobaiaabaa Par-

tiikait oad tadHIdMMM briMd aiaaa lodMdaaaw aapyaaal,

aaabdaai er Böhm gebort, aaiaa alle Flaie aogleieh bei BaMa aad
aatamabm aacbmats daa Stadlnm der BObm'ecitea Fktta, die aan die
narrtehall In ganz Frankreich errungen bat. Daa Cooaerretoriom
setzte tat? eine Commi»>lrin su<< .'^nvarl, Prony, Dulong zur Unter-
»ucliiing der oeu' :i lli iun »< l.< ii i :uii- zuummen, der noch die Coni-
positeure Anber und Faer tiei^ifuehün wurden. Die Flöte wurd<> clar-

nuf Hfl CoiMervatorium eingeführt, und nnch zwei Jahren burlr in.in

in ganz Franluaich keine andere FlOte mehr aia die BOhm'acbe. i>a*-

aälSa «ar bi iMted darML
Da» abaawin» Oaida-CbrtH bal KBalg LaalaPbBIpp, Oatdaa~

nach Vertreibnag Leiala niilipp'a pwMieaifl — ein aosgesaicb-
neter Flötenspieler, hatte natttriicb dea Fehler der alten FiOten aar
lltu .•iclir ^rlublt und im groieen Tone Nicholsoo's einen l>edeule»-

den KorlMrhritl gefunden, allein nur zwei der Scalen Nicholaon'a
waren, wie schon bemerkt, rein. Der Obrist war deshalb entzückt,

aia ar aan Böhm'« neue in allen Tonarien vollkoinmen reine FUlte

bona. Ir lleaa aogleieh eine Floie milden Tonlochem Böhm s baaea

;

ailala ar «alila daa alle GriOhytlaai alcbl ladaia aad ataebla aaa
lahlraicha Veraneha, am mit dam allaa Oriikyalaaia dIa 4 t Toa-
tocher der neuen FlOte tu beherrschen. BOhm tochle Ihm anfalle
mögliche Weise die Unmöglichkeit seine« Strebens , seinen Zweck
milder dem Flötenspieler tu lielHilr »lebenden Zahl der Finger tu

erreiclien, so klar als mOglicli lu iiiii'. tu n . allein cmt Art .Vlonocuanio

hielt den aonat ao geiatreiobca, nutihemeliscb gebildeten Mann an

demngea aMbt. Bgbai BMebla Iba di« etaablagt abnaan Bia
nach Mttadiea; ich stelle Ihnen einea meiner baaien Arbeiter zu
Gebote.* Obriat Gordoo kam wirklich aaeh Uttnehen, blieb drei llo-

nale bei Böhm — Modelle wurden ununterbrochen gemacht und
wieder verworfen, wovon ich selbst Augenzeuxe wiir; allein Gordnu
sab aich immer weiter von aeloem Ziele entfernt, je langer er Ver-

aaeba aMehla. Znlattt warf er vcnweifeind seine Floto in den
Gaabnaa aad aoli imtanig gaatorbea aain. Uaaa Obriat Gordon liie

aad da aia Milartadar dar iabnt'aebaa PMMa aafagabaa wird, iai

nach dam »baa Oaaagtaa ala Irttbam.
Das Jahr «8(6 ftlhrte endlieh die umfassendste Umbildung der

Bühm'scben Flute hervor. Bisher hatte Böhm im Durchschnitte noch
die »eil aUrr /i-it hirr Übliche sfnirnnritil,- Bohrung benutzt — der
inneff Riiuni (liT Huli', ihre Hotilii:i- •mihIicIi, war unten am »oge-
oeaoleo Fua* am engsten, oben am sogeueoDten l^oplalUcke aca wei-
tailatk BaidtaaarBabiwiaaHptaabaa abamaaerm Böhm Ma Mal-
alaa aalaralaa aad dIa bdebilaa ObarMoa aaah aiehl laat. Br MalHa
also Unleriuehnngen aber die einzelnen Verhaltalna dar Lallsaalen-
Abschnitta zu den eracheinendeo Tonen en ond Ihad, daaa gerade
das umgekebrle Verblltalss in den Tlieilen der sogenannten Boh-
rung Js> richtigste sei Br baute nun M-ino Kloie cylindrisch und
zog den oberen Tbeil dea aogeoauaten koplstucken his tutu Stopael

Imater ntabr and mehr zuaammea und zwar in einer Curve, deren
Sehaahal I« ihren KrttmarnngaverhlltniMaa iwiechen einer Parabel
aad Hyparbal ataadaa. INaoa aaaa nola, dto bat dar Leadaaar
ladniirle-Aalalaliang 4aS4 and dar Pariaar AuMtaUaag tran 4tgg dia
gmste goldene l'rei»medailte erhielt, bat den Sieg der BOhm'schen
Flüle uher alle anderen iu Frankreich vollkommen begründet, liiler

Anderem heiMi es in dem Berichlcfl Snn Allcssc J le prince Na-
poleon « termine sa XVIII Vinte par la 17)' "^ Cl.i.»' :riil>ririi||on dea
ittslrumen« da unaiqoojj^Si^b^Fraace ijuioMupajocooteslabiiemeat

yJl ladailarim^aiwarraat, aa aaralt h Bavilra a«ae aaa laatramaM
baaalaa bois. Dans eeii» claue rFlranger n'svalt qo'un tenl nom
qrti pal oppoMir ii In Franee. mais cc nom esl uoc a u to rite et une
•aissancr Niius voulonü parierde Mr. Böhm de Munich, Artleia,

Uieenli'nr. f.il ricant, Mr Duhm a purte loules les p^riios de soD aft
h ia plus haute perri>ctioo , il a donn« son nom k un sysieroe nouveea
applique t la Dille. II a envoye t l'expoailion doux modales, l'oo en
mätal, l'autre en thois

, qui lui oot valu la grande medallle d'hon-
neur. «/*. 87

fj Viaile de aon Allaaaa Impariale le Prince Napoieou ans
iiadaMa aallaaMi fil aa( pito part b faipaaMaa da (BM.

— ivn. Mr. »>. — äagmaim MaalkaliBdie Zail—t. — 14. Sepleahar. —
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— 1879. Mr. 39. — — «1«

aiitoDM d«m TirlooMD, wl« Mflh dm tNMtonlM
«cht mutikaliicba Gebfld« rar AtnfilbruiNt darbi«(»n der, «in

eberiMi «uigeteichneler Verhanilpr, rincn «rossen Theil seines

Lebens uud Wirkens ilem .SUnlium sf iiies Iiistrumr-ntes und der

Phncipien . auf wekln' es k^^*"'" «erden inussle
,

widtoete,

baute vorzüglich zwei Arten von Klöien, genau von derselben

Contlruclion, aber ans verKchiedenero MiterUle, aui Holz und

Pf Ttm tat iWlM—«BiMln tim gibir Mm
dm «M diM To« dar IIoMMm, itm lUk tmmmr dar «Im
Klrtiisi jp nach spinem inneren Oefühle (3r die Holz09le , der

auHpre für die Silbfrllöle fnlMhleden lial. Der Ton der Melall-

flolp lüt brillant. IhijUciiJ, lidl. in Jen oberen Tmien elier noch

r(>va.<i scharf, der der Holzflule dnge^en mild, so dass es nicht

einmal eine« masikaliwben Ohres bedarf, um deo gewalligen

UiiUnclii*d swiacbtn einer Holzflöte und MeiaUflfiU, alU ia

dar—lban Pom gabaul, auf der Stell« zu b«(Mrl«ft.

aOtoSilbafflSi* «irdJadaaMIsi
i fhrar tdaaerl baikltac

TSDe vorzOglich zum Spielen in lebr groiiea BiouMn geeignet.

Da lie aber gerade wegen ihrer ungeoMin leicblen Anapracbe

selir Ii7inli^ überblaaeo wird, wodurch der Klan^ der Töne hart

und schreiend wird, j» Isönnen ihre Vnriüge nur bei einem

sehr (iUlen Aosttze und sorgCilligen Ton^tudiuni zur Gellung

konmeD. Aus diesem Gründe werden auch UolzflMen nach

teinem System« gsmacfal, welch« d«m Anaatia dar

ipamaoQiaao DVfvnBp wvraas<e

Böhm b.il selb<!( bis jelzt beinahe über vierhundert e- odar
auch A'Kloten verferiigi. wovon die ifiKie aus Holz, nSmIieh

aus Grenad III- oder .luch dem sogenmnleii Cocosholze , die

andere nua Silber bestand. Fabriken nach Böhm'a System be-

finden «ich in England, Frankreicli, Amerika. Der berühmte

rHWal D^TH ia Park la«|a. wie aehoa baaMriU, aobaid BBbm
• rWa 1«M «fiaUMi. alla aalaa imw M Saile

ba^ akar ar zog di« hWiawa dar aaa-
aflbariMa fHHatar. San Jtaaar gatt (I83i) waidaa kalaa ao-
ileren FKiien in Frankreich verfertigt und geblasen als solche

rijch Hijliin's System. Dasselbe findet in Eiijdaiid ••lalt. In

Anienka i>l das i"'l< iteu>^tiel ausserordeiit ti icn S^'liwunpe.

Ktwa die liiilfle der Bllser bedient sich der Flöten nach Bohm's

System. Obwohl sieb Fabriken nach Bfthm's System in Ame-
rOta ba&odaa, kann doch allen BaalaOuataa /kaust Oaoflga fa-
lalaM «acdaa« die fortwiteaad vaa Aoarika aaa aa fläa fa-
hataa. da dia aebtoa aad oomeiaArbatt aalaar PMMa
tan kaiaar Mtrik arraMit woiilao tat. B9Wa miaa
Ia aOen TbeUea der Welt, sogar in Aoitralien geblasen. **]

Anfangs hat Böhm auch Flöten too Neusilber gemacht ; der

Ton der «ilbernen Floicn isi aber schöner und am schönsten

ist der Ton von Klinten au» Mes.sing, TOO welchen er indessen

nur wenige für specielle Zwecke gefertigt hat. Die neuesten

merkwürdigen Verbeeaarungen daa Tonaa seiner Hetallflöte hat

Böhm dadurch bewirkt, daat er dar Malallflöt« eioeo Eopf von

Hals lab, oad dia Oarva, Ia <

*) Cocoeholz, dichtes schwsrzbrennes Bols von Amerinnom
Kbeno* ans Weatladleo ; OreoadUlbols too Brya Bbenus D. C ins
Caba.

**! Von all dem vlerslglahrigen Wirken des llanoea, vod all die-
sen Tfealaacbao waiai ODser« dealMbe Mosikteaeblobl« so «M wie
•iobls: denn daee BAbas, wie es ble und da beiasi, a4«l|« Verbeese

I an darfWa aafsbfuht, darin thelh «rata sabr (

I daa flalaa, dl« «tn^ZosBia« sa <

ordenllirh gewonnen, ohne das GISnzend« de« Slrt.ilUone» 7ii

verlieren. Ks bedarf hier ftar keines musikalischen Ohre», um
den rnterMThied zwischen Holzflölen oder den verschiedenen

Melaiiriölea und der SUberfIdle mit einem Kopf aus Greoadyi-

holz zu bemerken.

Wir keaaawa aaa ao aia«r i

dl« SltanaiiitsTerWnakM abar
anverSndert bleiben. Gewiss ist. da» der EinfluM der Art daa

Blasens stets unverkennbar bleibt; denn die beste FlOt« ver-

liert duri'h lefierLiliisen an lekbter Ansprache und durah
schlechten Ansatz am b«UeB, reiaaa Uaag darTtoe, aoarla

umgekehrt Aaapraeba aad Taa bat riaM|p

gntan Ansati gewinnen.«

Ich will hier meine Brbhniaeaa paaMMM I

Taus«nde Ton FlOlen In Hlndaa fahabt , Hunderte selbst

baut und geblasen hat, unb«dingl«a Tertranen schenken.

Ganz dieselben V>rh.11tnisse finden bei der Geige sLitl. Die

Geige gewinnt durch fortgeseUles reines Spiel an Icichier An-
sprache und reinem bellen Tone, und verliert beide Eigenschaf-

laa wieder, wenn sie ia die Uaad eiaea Oa«ia(eweiblea fertlb.

Sur BaCoim nsMrar SottOMhiilt

Ich h.ilie gerade Gclefienheit , ällera

Musikal. Zeitung zu studiren, und biebei dfiogle aMl
lieh der SchlQsselfrag e , m einigen Artikeln des Ji

1870 abgehandelt, folgender Gedankettgaog mir auf.

Ist es nicbt wahrhaft za beklagen , dass wir , die wir

in der Haai bMlaa, diaaa aa alafaeha Saeba uns wieder

ichlüpfen laaaaat Wir iabaa fai daai Wahn«, jede Slie

müsse ihren eigenen Schlüssel habaa, abaahon wir bereiis bis

zu zwei Schlüsseln sie verringert haben, und doch kann nur

der eine Schlüssel der wahre »ein , der deo ersten Too c cor-

recl schreibt. Nua schreibt aber der Violin-, Alt- und Bass-

scblSasei Je e I n e oorrocl, wihreod ein oorrsettr Scbläasel di«

drei e dar drei obigan SchlOse«! gleich oorrect aflbraibt. ob-

Maalatdi
M nicht das erste e daa daa VlolinscfalOssel«; . das zweite

das dae All- and das dritte das des BaaaaehliisseLsT kann aber

nicht der Sopran sich des ersten c bedienen , wie sich der Alt

des zweiten e bedient" Wenn aber das dritte e dem Hess ge-

hurt, so rnuss auch dss erst« und zweite ihm gehören. Und
wenn daa sweit« « den Alt i
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dfHI» iba tMnu. Jeda der

4»

n—7b
halb w«hr Daa v»trU e ist

l Mr J«dM d«r drei Schluwel , soo-sl aber stimmen
I« nicht überein — scheinbar. — Woher kommt das? In

JeUigM NolaaacbriA prtMoUreB äcb <U* dreierlei e

Biebei «eben wir, warum der duliier« AlleoblOMel daroli die

I fftnlitDgt w«te kMrtih «MBirfB tevtarte

sla der Form n.ifl

m, U m im

md 8«ch!«la der Farm n.trh ebenso.

Wir iMkenaeo ans eeit gersumer Zeil banpMcIliab su deo

M iwelie, Tierte,

MdMto nodi 4m MUt and fSoHe c correspondlren mii«.sieti,

die aof du BtaMBgUehMe xeigen , dass wir eigentlich Ii c i n e

ScbIfiMcl mehr haben, denn der B<iM>scblüaM< schreibt da.-i

(weite, drille, vierte <•, wie der Violinschlüssel das vierte,

fBofte, sech-Oe e schreibt, laut Neu^hrifi.

Terfolgea wir nun unser« bcliannten vier fiehlöwel , so
wir Soden, ditss drei davon identisch Min mfdiBi Mir

> fir SofHM nsd Tmor d«r TiolinaoUilwi

Lrri-^-rjM f 1 J J . ^
4 4 4 !

'

S •

B—B «—

.

Iii <iiesem Kampfe bleiben für unsere vier Stimmen zwei

Scblussel Sieger, nlmlich der VioliOKhliiss«! für Sopran und
T«aor, der Allachlfiasel fflr Alt und Bms.

Bei dto vierten Tone, den BelbtOM /, wendet «cli aber
~ Hau, d.Jt. der Stiel. Inden 4i«dr«i TSm /f • daa

dto tntnmfgm im
Ii den aaaaohlOaael sich wandeln. Alle drai SchlOasel lösen

i «lao tatanaeMig ab. ao daaa unaara NeoachhA niobia ao-
I M, «Ii iMkMnMla«MMrt i

hendea Scfahiasela, die aooacb eine Art ÜehataMiaa ftMlOhrw;

lieiner.
'

Analog ist es der PaH in da« hMm mtimmBUmmm. Bar
Tenor bedia«« aith abMM «i» dwSipMi dirMiM SahMaal
Yiolia MdiH»Mv«lMO«toMMbr, «to dar Ikn aicb dea-
selban Bghllüali kadbat wto dar Ah, abenfall* eine Oct^ve
liefar. U diaa abar M «iaa Pii%a dar dirooMiiscben ScaU,
die da« NMaoalUI <

r
ti

Nur »U9 der vorstellenden chromaliscben Schrill, die Jeden
Ton a priori sein bestimmtes Zeieben giebt, eoUkllat Mk tft
wahre, logisch«, einracba OniveraalaoUaaah'rifl ahaa
Seblüaaal nad Vanaiehau^. Dlai« baidaa HaaMhta aliar a»
wBaaabiMNMihaa OalyMialaaUaMhi lll ; Saklllaaaf nud
Tortal«kMiae MnMi, fallaa dareb dl« MöRiich-
kail, da« watbllallan BalbtOB a-^correct schrei-
ben zu lonnen, denn die ["nmönHichkeil, die beidun llalh-

lüne; e-f und h-c in unserer jetü^en Schrift wirtlich rorrect
schreiben zu können, verschuldet alk-in die Nolhwendigkeit der
Schlüfsel und Vorzeichnung. Stall aiso die allen Scbifisael xu
rebabilitirea , sollten wir ans bestrebe«, die letoten Cooa»-
qoanxen aus unseren drei idaatiiebaa SeUttMab i« liakaa^ da
na ausserdem alle VorxeichnMigao aiipait Miifcn alkdi«,

VanMakaa wir aiaanl aaaara «lar aoMfatatan abrwflf^
dlpa^ind aik! aa kniwruna gakUnal, todaai wir die C^cala
Mkiaikan, aa «ardaa wir faden, wo die Einfachheit und Logik
karraebt, nnd wo dia Oawohnheil und das Voruriheil. Wir
werden aber finden, daas diese C-Scsis sich nur aus rhu<Mii
Solicuia, d.is den Nolenstiel verweribat, oorrect darataliea
tilgst, da'is die Diatonik al»o nur ato Tkal darCkNUlik lal,

wie es die NenacbriA bexeugt.

NaMekriri:

ni.

IV.

*

V
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DfeM NeoMbfHk Miglm ttiniohit, tris ilab i

Clioriilimmen I—IV mit Ausschlass Her eing«kUnimert«n Noten

oliDe SchHis>ol in den gewohnten fünf Linien bewegen. Die

römischen ZilT<-rn sogar, die sUill der vier

könolen, sind noch einigeituuaen Luxas.

3 4 5« 7

-1—3—*—&—

«

und also niclil allein die ubliclien Sclilii>sel ifpr vier SiuKslim-

men, sondern alle Sohlii^scl \\ fKf'iileri iijusscn
,

--o da^iS der

Conirabassdas ersle, zweite, dritte c, und das Piccolo das fünfte,

•MhMe, siebente e haben könnte, ja niü.vile.

Wir Marfta Mlbet lir das Pfaoo wcBigar Uälbtialaa uiid

•iU

Abgeeeben von Zeit und Arbeit zur Krlernung von lünf

Schlüsseln und der ewigen Reflexion : »welcher Schlüssel »olil

*orgeteic)inel sei«, wire die Neuschrift zugleirh eine Verkör-

perung der N«adnMnr, deren seehe Obartailen identisch sind

mit daa mcIh «Diendon Zableo vwamwr obigen Neueebrift.

, md ÜMMlavIatar dcekm rieh.

fflbninf «teer rtttoMÜm
Verli'irperiing in der olikommen adSquaten chromatischen

Neutliiviatiir nacli sich ziehen kSnnle, — mögen auch beide bei

ilem 7,ilifri roii-jr\ itNctia^ . der von jeher in Miisikerkrei'-i'n

Uerr»cbt, in uaserem Zeitalter des Dampfes, der Telegraphte

nnd des T«la|ilMM* — MCh MufeoadMl« «if tUk «artoo

Die innige Verwandtschaft der Alt- und Tenorxtimme be-

koiiM Jwloeh adiM die gleietaa Schrift ia OMmin Niebt-

HhHtanlt

m 1

i
-s-

Wir habwalao dl« Wahl, das vierte e, in welehem Alt und

«Oü jahar tai dar Schrift einig und fast idamiaeli waren —
I dMk« anm trtalaT«oorpaftiaa im AUaohlOaaal vor I Jab-— ala daa mt eiwOeM«« Uaftra dea 8oprM, odar da« «n
Octave hShere dea Baaa sa b«lraobtaa. 0*d tat Mil dl»

daa all , AH-!

sehnte Vereinfachung?

Au« unserer Deduction aber isi sa eraeheo, daaa

übrig gebliebenen bcblOatel

sind.

im Ornnda

Naehdaa laut« Sopran «ad laaBbai gMobar BahfUI swai

Nichtsebiassel aolar • die geoaae inlatyralalioa der SbUelMa
Schlüssel unter y Bind , wSbrend t ala dl« identlaeiie Schrift für

Alt iinii lenor zu bezeichnen wiire. Die correcle SrliriTl für

<len weiblichen Haiblon e-f und h-c in der Ur- iinJ Muster-

scflla c hat also »II diese \MililllKilif<on Consequenzcn im Cle-

folge. Eine musikalische Fasigraphie ist somit von selbst ge-

gebea, wie unsere neun Zahlzeichen eine wlobe (9r die

Malhaaalik acbttfas. Dort haban wir S X 4 nathwaodig, und

ia dar Malkaawllk aartXt. MaMolalMabaraar 8M-
vaittalarii riaar SaU. Wla f fialali gaaehriebeo wird, ob aa

IM odar 1400 beielehael, aoiataiich e gleich geechrietwn, ob
es das erste oder d»s siebente e bezeichnet, vermöge »einer

Slelliinp im Sysleni. Die wohlIhSligen Folgen aber /eigen Rieb

Ziimi'i^l in der I.rliri^ Norii Intervall, indem eine grosse oder

kleine Ter/, i. B. nicht gleich, wie in jetziger Schrift, sondern

verschieden geschrieben werden muss ; hieraui aber schon

•rgisbl aich dar Wagbll ailar Vonaiohaung , und di« Note
latdIogaoatiolBtarpratlon dor Zwöiraaht marar
musikaliscbao Atoaiplilw , wwio Wir allMnaa mOaaoo , ia dor

allein jede ToaMMho gedoibl. Aliar Siratt w«g«a Orthographla

hört auf, denn «a giebl keine mehr; und waa glaioh

klingt, kann, darf und soll auch gleich geschrieben werden.

15 5

' . «

I

Wie die so eiur.ii lio .ir:ilii^ctie Z,«lil die nimische Ziffer ver-

drüngte, die nur noch ausnahmsweise uns Dienste Inslet; wie

die meisten Culturvölker fast nur allein der Latelnschrifl in

Druck und Schrift aiob bodia«oo, gWebfiol ob doa aehroibondo
Walk lai f aa wlri

daa Wort oinaa Lotbatix bawabrh«!toa : dl« Maaik aal ein nnbo-
wussles Zahlen des menschlichen Geistes : ich aber in.tc4ie blos

den bescheidenen Zu.salz : von l— 12, — Wenn aber die

Musik unsere zweite Muttersprache genannt werden kann mit

Fug und Hecht, so niiiss sie auch von jedem Kinde, das bis tl

zShIen gelernt, gelesen und geschrieben werden können,

wie die eigene Mutterspracba , vorauagaaalsl , daa Kiad bab«
Gehör. — Sonach iai maara Toaichrift aiao braaaaaNia fn$ß
dorFIdatosik,

Jeder Voranch abar, nnaare fflnf Linien oder unsere so

plastische Note zn «ngebea, wie «s die einseitige ZitTerschrift

Ihul, oder mehr als fünf Linien anzuwenden, um eine solche

noabweiebare einfache Tonacbrift lu sobaffan, dQrfle voo vom-

Digitized by Google



6SI — 1879. Nr. 89. — e Zeiting. — tl. SeptanlMr. —

I ktakl« 8tlHk0 flir die

Jagewl ftr dnt FtnMfbrM. Op. 16. ffr. uTS.SO.
1 pip^ig. Brcilkopf unr! ll.irtel.

Die Au^itjiigesrtiiider der «eclu Siäcke siod bescbriebeii

niil: Biinde-Kub , Bs aebMil und GrowniQUcrcben erzüblt,

Di« BraoMr SladlmuaikantM, Yoa SoiwMwiilcbao, Oer gesiie-

feil« Katar , Trauar om d«a Ptpagei. Dar VerCuMr irifll mit

dwlUhmM «MiteM 4m Ni«ri «Mig odw alchl aal dan

Kopt. W«n ibaften^ te Halt SptaialMna M im Oabar-

Mlliat Bs wird naehcerada übartriaba« aad oA ktodiaeb

•dar gaaubol so Hsrktscbrsiersi. War um GoUacwillan willart

bai der •Traiion <k-o P>ipagci heraus? Und m^icben sich die

8 Takt» Keliffioso in der Milte des Sliicku» nicht mehr als komisch T

War da«! eine Wort »Trauer» nicht genug? Und "E- >rl\ne\\ unil

Grossmüttercben ertJtblt« — wer Lacht? Statt »h<-r xcstii-fi-lti-

Ksler« bllt« ebeo so gut gesellt werden können >\Vic der Mup>

da« Mond aobaiUa «to. ale. Laaaa OMoa doob, waoos obo«

TiMl

bMracbM liod dIeSlIekdbM hrwahhar flir Aotlnier mi warn

Theil gans hObaeb , ohne bervorrsgrad reizvoll zu sein. Im

Einzelnen (ahll laweileo der fetoa Schliff, aoeb bat sieb die

oder aadaM kMw gi——Üalltih« hworwalhtll

ISBS Tea Br*Bsart raaUsir fUr das Pianofort«. Op. 6.

Pr. uT 9,^0. Leipiig, Breitkopf und Härtel.

Bio siaaiiwh uaarqiiidüiebaa «hwiarisa» Vlilaoaaoatiick

Hm dM*t Ot», wtm mm Mk Mb mIm pqiMilM Har-

teariMlM brt. IllMflildtgt «M mn flr tttot Mtlt durch

nichts, oder etwa doch dtirrti ilifii.ikiige Hauptmotiv (S. I,

Takt 15, 16, 17'!, das Doch dazu siarli an Wagner erionert.

DerKliMclini pluinl.i^irt man sich In di-r DämmorUdK wolil iiKd

auf dem Kliigel zurecht, ohne cü Kondorilch genau lu nehmen,

pflegt es aber nicht aufiuscbreiben oder gar drucken xu lassen.

Bi« ae Mo gdiUdatar Muaikar wie Herr x. Bronwrt aottt« wlh-
ita. Br kMB BaMMW MdMlrM. Mfc.

üt iigribsu - ZritssK- Oru.m fdr ilio Gesammtinl«re8sen

d«r Orgelbaukunst. Unter Mitwirkung hervorragcDder

Orgalbnnpewter Deutschlands begründet und heraiu-

tßmbm VM Dr. 1. itütr. Berliii, Wolf ftmr V«ri»g.

iniM ?lefM|ilr: Apifl bii Jnoi 4«ft. Pr. S 41.

In 71 Folioseiten liegt uns hier das erste Quartal einer

neuen Kachieilung vor, welche sicfaerlich einem weitverbrei-

teten Bedärfnisw einspricht und bei guter Leitung von Nutzen

»ein k»nn. Bine rege Betheihgung der Orgelmeisler , der

baiiencien wie der spielenden, ist erstem Krforderni'is , wenn

ais solches Blatt gedeihen soll. Bisher waren dies« Kreise im

siemlieh Itts^ig , denn der deutsche musikalische

und apiell fleisaig, ab«r aa bill

toag liest, «o weiss er gew9haHeb aBaa biaaer and
besiündig, nämlich mit dem Munde; er i^t hi^rhei n.ich seiner

Meinung oft witzig und immer grundge>cbeut. Nur mit der

Feder will nn la gehen, dann wird er weitscbweiOg und lang-

weilig, und dies macht ihn schreibscbeu. Die Engllinder wis-

üt'ii i's besser au/ufanjjcn ; da schreibt jeder wie er spricht,

und Maoeber belehn und belustigt in einem Journal seine Facb-

genoaaen, der in der Schule nur sehr noIhdOrfUg mit der

GraooMlik Im BaiM gakMHMQ iiL ladiaaarHiMi
aa odt dar Moaa Oigifcau g«Miiiig (Biilgaaa raefeft gut I

zu sein , weil eine anaabolicho Zahl von Milarbeitam dabei

thätig ist. Die eigentliche Klippe , welche diesem Joomal ge-

nilirluli werden Lir.n ^ nit /u sein, das-i es darauf ausgeht,

den Ijp^pnslaiid coinnifn h U rUwas lu stark auszubeuten. D»-
inil h.in^t .lurh zn.s.irunit>n . il.iss das eigentlich Wissenschaft-

liche zu leicht und zu oberllachlicb behandelt wird. Einer

•Geschichte der Orgel und der Orgeibaukuost von dea anMa
Anttogeo bis tnr höchsten VoUendnog , von O. Wangaaa—
walebar S. 71 nachgerähmt wird, daaa aia ein« MngiM

'

ehong von gl Mtal Bta ioltlMa Wa*k, Mb
ist, wofOr ar ea ausgiebt , möiale ihn 31 SaMaa li^
tigen. Dies nur als Beispiel. Im Uebrigeo Tardiaiit

mit scIiiMieii inslr^ll llsrri Abbildungen versehene Zailuog

weiteren kreisen aogvIegeoUich emplohleu aa werdao.

• fIMMiMIMllBBHiDMMMMMRl Iii
I Dana, die i

besDcble, wird ein Fest geecbildert, welches der Oooveroear von
Ssinsrkand zu Ehren des auf einer lospeclioosreise beflndlichen
OoneraU Abramov ^iiti Dii' Ein|.'rli>irneo betbeillgteo sich zahlreich.
Al.i.T J'Ti lli cnfr.Mi il.jr ni,itintiinii' Janiachen Gaslo von einer Kesi-
lu'likuil Khirri da. Linherwaadclu und die ConverMlIoo nicht zu
entsprechen ; flir sie begann das sigeotlichc Fest erst, als die landes-

üblichen Productioaeo der Ttnser Ihren Anfang aabmea. Die gsnsa
Versammlnng scharte sieh gan ia atasoi iaeem Hofe Air llaMfeM,
wo im Xrelie am einen greaiaD yraeblvollea Teppich atto laillaeba
Masikanleo am Boden saaaen, zwei von ihnen mit FlOlea, die acht
anderen mit verschiedenartigen Tamburins versehen. Auf ein ge-
geboiir« Zolrhi'n Sogen *ie alle zugleich an, ihre Instramente zu be-
urliriifii, war uiirauglich, eine Melodie hemiiitiuhürrn m die« es

doch, all bemühte sich jeder, möglichst lange tortgeselii deaselbaa
Tb« hermfluhriagso. Indessen tratea zwei Minwr Bit Caatomailaa
in dea Hlodao aar den Teppich , bewegten sieh langaam und IWar-
llch auf «InandarailiaMawieder einige Schritt« zurttck and wieder-
holten dieses geiMiaaaa ^tor> und nuckwsrtsschrellen wohl eine

VIertelsluode Isng. Bs wsr nur dir KinleltuiiR iii dem eigentlichen

Tanze, der von den Bslschis, dfn turLi^'-tanisihen Tsnzerkniben,
«u«^efUhrt wurde .Sechs schone «Is Madchen verkleidete Knaben
traten au( den Teppich , die kleinsten, etwa sechs- bis achtjährig,

sprangen nur lo einem bestimmten Takte herum ; die grOsaeren drsh-

dabai ikra lang Mar dae
schwenkten sie hin und her. Nsebdem der eintbrmige Tsnz eine
gute halbe siuiidi- )(ed»uert hatte, wurden die Knsben von Jongleurs
abgeläsl, die runde Melsllplstlen auf .><(()ckcn balancirten, nicht l)«a-

ser und nicht schlechter al« die Akrolmtrn un^r-rtT Juhniuii kn Dia

eiogeiMrenen Zoschaner schienen entzückt zu sein von diesen kunst-
leiaiaagea, die deeh (Kr aarepUaoha Aagaa weder daaeh Orada
aock dnreli Ahweoheelaag aiiahaad wams. Daa bei weMem lalar-

aesanlesle ftlr die Iii lawda« Wif dia BaatiartHnm dia siifnim t lainia
ood begeisterten Pubtilnuaa, «Mar da« manch ela eharaklervolles
(ie^ichl der Vorm-hineren, manche fJrupp» de» im Hintergründe «ich

ilr.iiif imiiIl'ii Iii i.'iiifiij'.lriiiijlL'D Vulkcs dciu Pinsel eines Mülers drii

Willkommensten Vorwurf bitte liefsm koaoea,« (MligeUteilt im
im gd.N
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Neue Musikalien.
«riag rmUnettlpopfJbBBrtel Ii L«lpti(.

Baeh, Seb., Drei TllHmUlH. Ptti-Violia« mit ClaviaitagM-
luM amogiri von Angssk Sarao. No. I. AbmU. ^ ». lt.

Iia.t. B4ic. 4.M. lla.t. Oiar. ^t. «.
CtartMBl»lM*iililäMlkaMdarOpar«ABafeiiNi; Baafbaitang

lUr d*t Fite- 10 vier Hindsn von Joh. N Cavillo. Jl t. f>.

ladel, e. F., Dttl lautai nach InatruroenUI-Coaeerteo fUr PfU>.

13 Vcell. bearbeitet yoD Au R 1. 1 n<i n f r Nu ( (itnotl, Ji i. i9.

N«), t. Dmoil. ^ ». — , No : H !i.r .i' i 5ii

Lackii»r, Praox, Op. ite. Tlu OaUifa (ur äopraa, Alt. Tenor ua4
Bim. (Gediebl«aus>ltolUlariadaimaflMM>««iJMMIlllB.)
Heft II. Psrtttnr ond »ImoM« Jl$. —

.

0*. ««f. tHkt flaalait Ar *lar Pr*oeo»timineo. Partllar and
Mmsaa J t. U.

atart, W. HurUm Ar 1 VtaNMa, TMa nd TMaMalL
Arrang für da« pn«. tUf BH»a wa BrMtl MaaMSB.
No. a. Bdur. Jl t. so.

Sakarwaaka, Pklllpp, Op. i«. Drat luaraita fir Pianororte.

No.4. BnMtl. ur4.7S. No.t. Ddur. Jli.M. llt.t.BdBr. uTt.U.
SflnkaH, Rnu, Obl «. Mmiw tu iwWUt w tUt jttBJaa.

Arraac. für daa n». za acht Riadaa «aa Carl Barabard.
N«. 4. Oaaoll. jrs. — . No.t. B dar. No. l.Odar..«!.—

.

SakoMU, Bab., Triiaaral au» doo Kiaderac«a«o. Pttr ktelaea

Orehpuler iH<.rn. 1 Violinen, Vidi», Vrllo., Baft«o) arraogtri TOn
J (I ti Ii r r Im' 1- « I 1 : Ii Lui u Simjmen .# i 15-

WaralBC, Harfeart n Imprcmpt« für Ja» POe. Jl i. 5*.

Chopin's Werk«.
Iritltti iarekftiehene OeiaaattBtCftfeik

Bnii<laia«flral>«».
Band II. ttl4an f. das Pne. No. 1t—ti. Op ti. No. I^t. «tS.n.
Baad XL ffc ttMaftrt«* littwiaili ti

lia.S.BMMlaiarna.aa«TaaU. Op. «k SaMl. i#t. M.
EliiK«Iaaa4rAt>«*

Band II. Itad« (Ur daa Pfte. No. 41. Op. 15. No4. Aidur. it J^.

No 4 4. Op. IS. No. <. Fmoll. ii Jfl. No. 4t. Op M. No. I. Fdur.
SO 3». So. 4 6. Op. lt. No. 4. Amoll «5 J^. No. 4 7. Op. 15. No.S.
Emoll. «0.«. No. 48. Op.M. No.t.aantoll. a*^. No.4*. Op.U.
No. 7. Cis moti. 4t No. ••. Op. M. Ma. 1. Daadw. M M.
Ho. tt. Op. tt. Mo. 9. Oaadw. >• JT- lia.ll.Op.aft.lla.fa.
~Mli.a«^. llawlB.OB.as. lia.Tl. AmU. Mb. M.

I Ma IfV» 4ta CBIII» ^V^ä

«r ma. aa« VeaO. Op. M. «aea. Jft. n.

Monrft Werke.
IriUsak iprakf»aakasa AaaaBataaafakc

Baad No. 4—41. 4«.

No. 4. Cdnr C jr 4. tt. No. t. Ddur C t«A Ma. t. Bdar C
tt ». No. 4 0 dur C »0 3f. No. 5. Bdar C tt », Ma. «.

Odur*/«-}:«^ Nn 7 A''.»rCt«.» No. 8. F dur ^fel
No. 9. Cdur (.#110 Nd (» Bdur V4 75

Barle XV. Datl tld Trio >or sin-u hin*lrum«nt«.

Ma. 4. Oao (ttr VioUoa und VMa. Odar. M Mo. *. Oao (kr

VtaNaaaadVMa. BAm M^.

Volksausgabe Breitkopf & Hirtel.

17 Br4»tkoTpn, CelithSfiOAtea sad Ttrittloaen für Pfie. u. Vioiin«

I' ,•rl^..^«'rl, i Bande. Jt k —
4tl. LarUinc Dadlaa. Clavierauatu« oboe Tait. A 1. —

.

AotaoKS l>ct«b«r a> <

racbl für «He Under:

Tran Aventiwr«.
Ouvertüre

aoa

XTranas von Kolflitein*

Albert Dietrkh.
Partitur

fr.4urM4ra.
Oi akMlarallai

lit, IMa,

er
TOD

Albert Dietridi.

Pr. Sjrs«:^.

Laipki« and Wiatartkar. J. Bietw-BMemuuuk.

(Daaei to firaiaa Styl

'Op.l«. JIt \t.

114 5j

J.B.]
tarn CanearlTOitrag Ar dia 4

KrUbar eracbienen:

J.B.UIaaa. Uriattot.fHMtaMBaa Okml ttPH*. t>bar

ala Witbillid aaaJa» «l»" lafcifcaailti l , Mr 41a Offal.^^ 4t.

ollardaai. kW «879.

[I4<J Soebeo ertchlen in unserem Verlage:

Valentin's Qebet
Einlage in die Oper

MMargarethe"

Otu CrouuodL
POr liefe Stimma

Barila.

- - l,B«u

JBcL B€*e A Q. Book,
•aiillafcaMar-Maalkbaadlaai.

CompoültioneB
Franf

«OD

lois Behr.
jri.M.Op. ttS. Tkn. Talat

Op. 336. Edelwein und
PiaDoforie. 4, SO.

Op. 337. La F^6 KUX
pour ri.ino .<5' ( ,

.';n,

DitMC präfhltg mugtitattttm Sali»i' nnipoMliiinm ^trhnm
nek M Mehttr%Mvt AircA Mtioäietireichthum hrtonda-s <m«.

Laipiii. TariiBvaaCLr.KAHllT,
I

-

Variagar : J. Bialar BiailanaaBa in Lai|nig und Wiataitbar. — Druck von Breitkopf d Hirtel in Leipiig.

II Kallrtft Qaimnwi ». — BadiaWai
~
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Musikalische Zeitung.
TenutwofOielMr Sedielav: Madridi Ghrymder.

Leipzig, 1. October 1879. Nr. 40. XIV. Jahrgang.

Inhall: l«t di« L«hr« von dem BiaDoM des MaUrltlt, tu* dem «in BUtinslrumt^nt ver(erti(t au(dea Ton detMiben ein« Febelf Bio«

•xparineDUIe OatorsDobiiog. (SchloM.i — Zar Reform unterer Notenschrill. II. Zar chrtNoaliietiM Nauaobrill. — Aoiaifl»«

BOd lMrlk«U«M«o (P*r MlOQWVbor IP. IMeltiM-, SmIi* G«aon Op. M ; Rudolf 8chw«Ma, Aebl LMar Op. 14]. Fllr OaTterm
nlwaiiiM Ii. Ii<wwlui,lilliteiil>>«>•€ Op»*^. — towIgT.

dM Ibterials,

Bl—iTutroment verfertigt ist, auf

Ton deieelben eine Fabelf

Bll rlnanlale Cnter»uchaa§

fSBkTMt.)

Die.sc Thalsaclicn lassen sicli aus uiisrrcn bisher üblichen

Tbeorien mchl crtllircn. Wir müssen hier »uf die Theilaabme

der BewegunK <1>t Muleruli? des Holte» an der Vibration der

LolWlale telbst ittnickseben , wohin uns die Experimente, die

«fr blikar an dM Oifllpliifen angerührt haben
,
gleicbralU

«nrUanfiMhliah TMmlNa. D«r Toq gsni gieicb gebsaier

oiobt sowohl an

ml« des Tones sagenomiDM.
Beinabe vor einem halben Jahrhiinderli- . n}imlich vor

49 Jahr«n, habe ich in mehreren Aufslilzen * inline l'pber-

leugUDg und KrfahrunK durcbzuruhrt'ii vitsui hl . il.i^s der

•igeailichsle musikalische Ton unterer mu»ikali»clien In$tru-

nto «oe viel lUMnmengeseUtere Bewe^ngoerscbeinoog

Hl, ala Bu damalfl and a«Mh bUbm gtaalMe. Damli gtaubl«

I alle uaikalisohaaTda* lattnaWaaHBiafTnaa-
MMi wai lati-

tUt lube Ml b«-

mmmm JeiM physlscb« Bfsdkelaiuig, daa wsa wir

(oMiaiksHsciMn InstrumenUl-) Ton oenneo, «einer eigenllicbea

Wesenheit narli auf Vibrationen des tönenden Körpers selbst

beruhe, wahrend die relative Ilüho oder Tiefe des Tones natür-

lich von der 7.:ihl di>r l.ongiludinal' oder Transversal -Scbwift-

ptagpa abiiaiiBe. Fectaaer bat diaaa maiae Autebt ia aaiMm

arer

ente —
ItaUniung —

baMli«et) die Rypolbaaa.

Wenn Angeiica Cslalaol Tom Kai des Hafens von Porta-

iith ri,irh dem eine engli.<<chc Meile \f>ro Ufer enlfemtea

lr«laiit»scbiff, auf welchem sie Her Konig Georg ron Eng-

•) «daa« eiaer Tbeorte der Aaelabarte.
'MM «.m.— MahHgmi aiaet

and
«•M a. a «.

laod erwartete , in der Milte ihrer Fahrt das eo

N'aüaaallia4 »OedaaTa tba Uaii anaUmmla. daas die Radarar

Geaaog tm 1

mit gleiobar Ibcfel aad BaiMt gMit ward,
Grund t Ihre LaftrSbre ist die eines Jadaa gel fabOdalan Wei-
bes gewesen , Ihr Kehlkopf war nicht gi Baaer als der unserer

.Sehecboer, die ihr an Macht der Stimme sehr nahe Vim. Es

war die ribrirende LufUüule nicht einmal halb so lang als dia

Orgel-Prindpslpfeife, welche das d aagiabl, aod nicht rial vo«

lUDHDaHDBr y wm naB BW iMi Bavr TiaiaB VBaana« aiai*

ker Stimme findet. Die Obertone in dem ä unserer ScbedUMT
waren dieselben , wie sie sich bei jedem gut gebauten wai^
lekaa Slimmorgane finden , wann sie das d mit vollar

singaD. Man varBOCba nnd bOda dia Lultröhra

Waibas feaaa aaeb , was siek aiwli in Uinsicbt i

SO

führaol

bindern ans Kantaehok odar Jadaai baliabigan alaatiaobaa Ma-
teriale , nun stfllpa Sdullatflcka voo allen inOglieheo Forman
darüber, benulie die grti&.stindgli.'he WiQdsp»r>niin^'. Was
wird man dadurch eriielen? Eiae lächerliche Wirkung im Ver-

^alcka mit aioer schönen Meuscbeiutimme.

Waaa dar Utwa, daa Kopf j^aa die Brda gaeaigt, aale Qa-
brüU araHtiniB mm, «MadMadhBidabaktaaddlaTMafa
dar WMa
Wir ka

Man versacbe und bilde auf mechanischem Wega eine der dea

Löwen Ihnliche Kehle , versehe sie mit allen erdenklich vibri-

renden Plauen. Wa.i wird der Krfi)l|i: .sein?

Uia uoaachahmlicbe Macht und Kraft der Mi>n.Kbenslimme

liegt in der ela.stiscben Usbüllung der Luftröhre und ihrer Ver-

bindung mit den eiasiiscben Lungen , denn dia Hant-Muskein
des lebenden Körpers sind eigantlich in Wa
und daakalb aitanlkamlMi ilrtiiBki Hnhalaaian — kl i

Umb
Thiimhwi—

I

pfaifa bagrfladaa daa Oeiatie i

Ich habe meine Hypothese durch lablreiche, auf die iiKninii:-

falligst« Weise motivirte Experimente uoterslützt [über ein

rudimentürea Telephon bebe ich schon vor 60 Jahren ge-

Bcbrieben) , alles zu einer Zeit , wo die akustische AutorMM
Savart den Ausspruch thal, der Bau unserer gegenwlrlipa
Tioiiaaa aat ate aitar Oaea, dar aiak klaa dank dia I
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erbalteo. Ich liSlie seit diaMtn hallMD Jahrhunderte geoog

MaUrial gefunden, um diese meine fräharm Aoiichtcn zu be-

riebtlgBD, lu erginzen und weiter lu befrSndan; allein io einer

taiiHferlftM Biobl Flau liir auatadabato ai|NciaaBlclla uad
nmhanUlaelia OnliwaBiaapa. daan irirda in fsfnwMIgar
Zeil dl« ArbaüakaaiofredMIoaatia^iriariaaavaraiiianlMl-
ban Jabrhaodarl wir.

Der Unterschieil /.w i-.clirii onjcrn 5L li!,i:;iii-lru[:i''ii',c .Ir-^iicn

Ton durch momeDtaucä HcUseo cuitlels des t- in^jf r!< , durch

Aatchlag mittels des Hammers etc. berrorgebracht wird, und

dam Streiobiottramenle, dessen Saite durch rasch auf einander

folgenda BiBmi, d. i. durch die PrioUoa des Oeigenbogeos in

Yibniiaa arhaMaa wird,

faprtfaslirBii » lit umi
gtolUcb entgangen.

Eine flache Tafel, Iclirlc Savarl
,

stall der küimllichen f-
Löcher mit ein paar vcrlicalen S<'hlil/pn viT-cin n < :iis|(re: he

dem Zwecice einer Resonanidecke besser, wts.^ensch^ruirher,

als die gegenwärtig gewölbte Resoaaasdecke unserer Violinen

B. f. Bai aiaaoi salolMa Zoitanda thaoraliiobar Antcbaauagaa

Im AUlBnriaoa kata <Mh> lllr iMtaw A»>

Savart banta aoeh wli%nch eine Geige »us izwei Brät-
le r n u n d v i u r B re 1 1 ch e n ^ — eine wahre Sar^rpeige, be-

zog sie und lud ?ur Probe Sarhversliin.lige der vcrschiedentlen

Anstcblen ein li!<' <i(';i;i' war ie in einem Nebenzimmer neiicn

einer Stainer-üeige gespieli. und «) gross war der demülhige

6laul>e an den Ausspruch der berühmten AutoritSt, das» in der

Thal dia BaUehaidaag dabia ausfloi, dia Savart'Mb« Sain<^
I liob Iii Hitan IaIiMbim kam aoa dec boohja«

la barIhMMi StafaMr« Bnt sadi abriiir Mit
tfMi dia ttailkaltMiban ttttror Ton (Ibrar TaiMflflbat

danlldan Glauben an die Autorität Savart's erhol' hatten, Qng

flNB an, die Sache iiSher zu belracbten und zuletzt über die

i||Boe Schwachheit zu lachen.

Der beräbmteGeigenfabrikaat Villaam« in Paris batia laiaa«

Rnf Tonflgiicfa dadoreb erlaa(l , da« ar die Ponn«« der aha«

^ daano^ kafla \

baa Straduarius, der nun zum ewigen Andenken unter

einem Olaatlon in Genua prangt Keine Geige aus irgend einer

Hand der gegenwärtigen Geigeiimarher kann je den allen ita-

lienischen Geigen von Gasparo di ."^olo angefangen bis zu Jo-

seph Guarnerius herauf, also vom Jahre I r,oo bi'« l'iO, an die

Seite gestellt werden. Woher kommt das? Die besten Saiten

finden sich auch auf allen Geigen unserer besten Geigenmacher.

Dad dooMcb wnrda «rat «or ataigaa Jbbraa «te Mndaarina In

Hrb bei einir Analion oai SOM Praafcan ai wetben.

Weit enlfprnt, daHsdie Wfsseaschatl für denBau dcrGcipen-

inslrumenle etwa« wirVlicli Krspric!»liches gelei<<lel h.Ute, hat sie

sieb bisher noch immer mit Versuchen zur tirklSrung der Vorzüge

der alten berühmten Gelgen abge<iu!!llt. Savart konnte »ich indcss

doch nicht enthalloa, in seinen letzten Arbeiten zu bekennen

:

oiaor Geige obao fowMbla Decke maagle alles OlinBooda,

DorebdrinRenda daa Tonao, alao, aaMebtig

, balnaba kamtadMa Idaon. Dcoka and
sngestrlchen oder angeschlagen, mäsaten nm einen gaozeo Too
differiren, was natiirMch bei jeder richtigen Geige der Fall sein

wird, da die Dfrle .ms Fichtenholz, der Hoden .ni'. Ahornholz

beoteht. Die Höhlung der Geigen müsste genau den Urundton

a Mliaben, wenn man sie an deny-LÖchem mittels eines RÖhr-

Bin laotmaianl , daa nnlar allen Verblllolaaen,

muss. »oll in seiner charakteristischen Wci^enheit durch den

Ton bestimmt werden, den die Höhlung des Instrumentes inorh

überdies tnil dea Hulda) aafebla^en giebt. Man ver^'hooe

naa mit allen BrUbraagan aoa daai phyaUtallscban Salon uad
goba I. B. ainan hiMinI dia Safan'Hdia Saiwaiga bi dia

Hand — da sali er aeio gros.sariige« Concert aun R.<-dar a|>ia-

len, da< uns einst so whr erfreut und in Staunen versetzt liat

!

Früher wurden die (leii;en in div i-irtiTilhi h Inl.'rid« ti Ton-
arien, aiis welchen ilie Cutiiposilioiieii (jeschr ••[•n « iri n, um-
gestimiiü. iirid di'_- siiininuuji der ,\i-cordc war |i-Ji--M),<1 in dar
ersten Notenzetio vor dem Schlüssel anite^elirn worden. *

Dieoe Praxis wurde Hingst aufge^elien , bis Paganmi . iO

•ainar GanfaMU iia bannuand, wieder in ihr suröckkebrie.

Br batoacMala diiaa DBHUnnHng aMa ah
dean ar bat nia aainn Oa%a vor iffaad ainaai

Er trat , wenn daa Orebasler eioinai bagoanen hafla , twiaehen

die Coulissen, versuchte da leise an semcm Ohre ein paar S.ii-

ten seines loslrumeotes und trat dann her.ms vor's Publikum.

Ka|ielliin'isler Guhr war es, der zuerst m Kr>.l;ninrn fjenelli

als bei l'.<ganuii°s Concert io Es-dur, einer ruiiart , die natür-

lieb bei einer ins g gestimmten Violine nur dumpf klingen kaiMi

von der tiefsten bis zur höchsten Lage so fein und kliugond er-

tönen hörte, als spiele Piiganini auf lanlar iHBaBriBiinen Sailen.

PlCaBlai balla aaiaa VigUna. dia, wann aan millols aiaea

Rbbiabaaa bi die IWblnns bhiahi Mtoa. wie nun woNla, daa y
oder e artttnen lie«s, um einen halben Ton hi«her. n'.itnüch ins

a* gestimmt, und darum klanf{ Alles und sang Alles m alten

Lagen, in den höchsten wie in den tiefsten

Die Wölbung der Geige bat den Zweck
,
gerade die regel-

ndasigen mecbaoiscben Beweguogsresultate einer schwingenden

PlalU onaaB|Ueh in ancban. waleba Baratt als das Wceea das

kneiaa wid allen den BiadMhMiataa, dia aan anf ainar dnreb
danTtoHobogen angestriebonan GlaaBebetbabarTOrbriogen kann.

Auch die Stellung der sogenannten ^-Löcher an der Brust und

ebenso ihre Form sind »on der grossten Wichtigkeit , sie sind

mit der Knrm der Gei^e den Verhiillnissen des Srhallsiiiegels,

der Decke etc. in dem innigsten Zu.sammenhange , und der

Versuch, sie durch ein paar verticale .Schlitze ersetzen zu wol-

len, «errfth eben, dns.s der Theoretiker nie eine Geige gespielt

haben innsste. Diey-Löcher sind nicM da, nm die Communl»
catton dar bngaaran Luft mit der inoaraa tn renniiteln. Schon
dnreb Ihre Awin shid awal alaandor gagenBbar stabanda 8WI-
ien ,

gleichsam Uppen der Decke frei gelegt , welche allein

IransTersal schwingen nnd auf den Klang des Tones den grösslen

Einlluss ausüben.

Von dem Grade der Wölbung der Decke hängt ein grosser

Theil des Charakters des Gpi^eiiti.iiiis ilv Die Gei'.;en von

Stainer sind am höchsten gewölbt und sie besitzen einen vollen,

aber lluicnartigen , sanfleo Ton. Die Geigen der Slrsdivarios

sind unter allen barübmlen Malioniaebaa Galgen am niedrigsten

gewftlbl und babaa daa brallaalan, briUinMan, waMbbi
(raiaodan Ton, aber aoab' daa MriuMi gubilhplagal. Daoora

grbirtan Coocertgelger badlanan sieh gagonwgHIg nor dar Gaiga
Ton Antonius Stradivarius, Ton welchem die besten, originell-

slen BUS dem Anfange des 18. Jahrhunderls bis gegen das erste

Viertel desselben slanimen.

Neben der Form der Decke ist die Natur des Holzes selbst

von der grdssten Wichtigkeit. Es muss bei dem geringsten

speciflscben Gewicht rollkommen gradfaserig sein ; die grSait-

*; Ich besitze eine Sammluag im Manuscript von Sonaten, Prä-
ludien. iVilmandc'ii, Coiicrileo, Sarabanden, Ciaconen, Variationen
aus dem Kode des 4 7 Jahrhunderts, componirt von dem tM-rtlhmten

Violinlileo Heinrich Ignat Kram v. Biber, dem Kurfürsten Maiimi-
llan von Bayern aewelbt, in welcher Sammlung die Violme <7maJ
„ . . .

. wird»

Digitized by Google



•29 — 487». Nr, 40. — — i. •M

«toMdkiTMhirikMaal, t-
IM» irtgRelMt gMobtSniiie« Stnetar M dcchaib tur

ErhaMmg 4w •r«ten BeJinfjuiiK uthtI i-^slioh . Diocn AnforJe-

rOBgeO 6>l<prichl uur das Kicliteutiuii- . :iiid nur FIchleutiolt das

onter deo günstigsten UmslüDden hpr.<nLi-\v.ichscn i»t. L'nsere

sSddeaUchen loslrumenlenroacher erkennen e» sogleich »o dem
im Walde bScKsten, voriOgllchen Oipfel oder der Spitie des

I nad DeoMa m HaMificbtenboli*). Du Holigswebe

iit da* nitatie, gleichrannigile. Du iMs-

«oOTHviltarMMMa. JtrXallt mMt. Wliiwddi Wieh-
•ens sireekea lidi die mndefl ZaBee n ilmMehl wmi oA sehr

latig gestreckte« Zellen , die lieb rn Bflodelii »eretalgen , den

MgMiannten Kas«rbündeln. Verdicken sich die WHnde dieser

Zelleo, dieser Faserbiindol, indem sich ivchichlenweiüe immer

mehr und mehr ZellenslolT »uf dem Inneniten der Zcllenwunde

ablagert , so entsteht ein verbirteles Faserbündel, du iat ein

HolibüDdel , aus wclobem oaMre Holziareln ziiuaMB|MiUl
liod, di« >a BeaonaDidceken verarbaiiei werden.

Dar Summ wlebal aber nur von Aussen, sich slljthriicb

I nrar to

Ml lom Herbst. Natürlich iat Im FrüUiog die Holxmaaae wel-

diar, carler ; enil Ketien den Herb«t wird das Holzgefüge feiner,

fcler, fiar;i^,'er. Von dem darauf sirh ansalzenden weich<m

Friililingstiolz lassen sich deshalb dies« Jahre*nnne leicht von

dem iibri(^.'n Theil des Holxes unter»ctipiilen , und sie sind es,

welche bei den Geigendecken als leicbl bemerkbare Läogsliniea

lo die Augen fallen ; denn der Stamm wird von dem Cmkreis«

Meb dem Mittelpunkte des Stammea oder, wie der tachniacb«

Auadruck lautet , nach dem Sple^l in Tafeln gesehniUaa , ao

ätm di* Bafbayahraaringrtwülan oDtn «iiiaadar tn liagia

kotNMB, wtoam da Mrf 4tm QowMkBitIa 4m 8iawMa Sliar-

•ioander liatand nodal umi um ihrar Zahl daa Altar des Baumes

arkennan kann. Dieae barvorrafiandea birleran Herbsijahres-

ringe vferden mm durch ^u• i:r^rn du' .iii-i^rren Jahresring-

platten gelefjenen sleu ilii litcrtii uml i,<>(ii"n die entgegen-

gesetzten Jahri'>rink;n lüinii-r li)(-ti>ri;r wi-nionden llolzbiindel-

ISngsfasern aiisgelüllt. Eh smd die^» ilolihiindelfasern , welche

sich mit einer forlgeselzten Reihe von in äusseret kleinen Zcil-

iaiarvallao aicb wiedaritolaiidaa Stauen parallel and durch ihre

TBpfalgafiwa aaUwSrti naiWadaa lagern ; und diaaar regel-

I iü aooh die

I, waleba bal Ibrlgaaiiuiwi l|pial«n

miitelst du Wufßm Jede neue Geige erleidet . Ist dia Oalga ao

gearbeitet, daaa dar Ton gleich anfangs an>pricht, wo ar noch

kratzend erscheint, und snnl zulclzt einige VN'ochcn unter

unausgesetztem Spiele ver^auxen , so sprü ht der Ton immer
srh« ii'r:^.'i'r an und verliert endlich »riii.'ii cigonthiimlichcn

feinen Klang. Bei fortgesetztem Spielen und bei einer regel-

mksaigen und gut gearbeiteten Geige wichst jedoch der Ton

«Mar fW'^anj an Klang , die Ampracha wird leicht klingend

•adM«M dar Too imoer beaaer , je liier dia Gciga wird,

I diaa* faialmliilga, inlanilha AaordaBBi dar Ungs-
fkaera du Holze« erhilt sich nur donlt forigaaatolaa Spielen.

L&sst man eine gute Geige eine langa Zoll ia ihraai laaten, so

niuiet ui.m .iit- Arispr.iche wieder beinahe ao aohwor, ala sie in

der zweiten Periode ihrer Entwicklung war. Es lodert sich

die Lage der Uolecüle beioahe eines jeden festen Körpers durch

aio« Reihe von raich aufeinander (ölenden, eine llin^ere Zeit

") ich habe diaaas sogaaaaou UaMläctiteoboii, das dao Corsl-

nolahlfeakaaalMi. Ia aiHawa liKiMI H ir diouaaltolliBbea
ladaraik

-

l|iHf.lM(

und mao weiw Ja , itm 4
wegen der forigesoMoA Mtow. dia fla btia Fariraiw i

Schienen erleiden, zuletzt statt der früheren faaerigen

kr^'siallinische Struciür annehmen, die dann sehr hSuflg dao
Drucli der .^i'h-.r.n \ i-ranlasst, eine Veränderung in der I.»Ke

der Kisenmoleciile, die weit grösser und durchgreifeodar ist,

als das Aneinanderdrängeo dar Zeiienmolecüla

dio fortiaaatata Raibaog daa OoigaalKisaoa.

hingt aook «a 8ehaahall oad SarMi daa Toaaa ab.
OaigaoinalraaMala iat « daaa «ar altaa aWUff, daa Ia

Wschsthnm regelmSssigsl entwickelte aiisznwShlen. Die Schmal-
beit der Jahresringe deutet auf eine regelmlUsige Entwicklung
des Stammes. Indessen sind die Jahresringe gegen die Achse

oder Milte des Stammes zu immer die »chmSlslen und werden
naliriiob breiler, wenn der Stamm an Umfang zunimmt.

Tannenholz ist dagegen immer grobjShrig, besitzt dazu noch

garioge ElatticiUil. Aua diotan Grüiiden wühlt kein eiasichls-

Oi* Oaigaa i. B.

irbeilel sind, vor

iMftaa Ttta aaeh das grobe Material . da* Or a« i

Docken wiblle. Seine Decken bestehen durchsolialMlah aw
Tannenholz de« ihm nahen Bayrischen Waldes.

U^- fiKCnllii he zu Gri^ceo allein braurlibare Fichtenholz

beisst im Handel Hesonaozholz. Es besitzt bei dem geringslao

specifiaehan Gewichte die grösste ElasticiUt und wichst, sowoR
bis jetzt die Erfahrung reicht, auf den Bargao Tyrala, Bayora*
und B&hmena und gabt von da dorah dia (aaaa Wak. AaobTII-
laama Ia Flui* haaanhla lalir hladfe du dorah lalaaB Oalpi^

du Parisora.

Je hr.hfr der Grund lis'Et . .luf ..iem liii' Hjselfichten wach-
sen, desto feiner und gleichfnrmiiier werden die Jahre-iringe. Im
Durrhschnilte lindel man die besten BXume in einer Höhe von
nicht unter 900 Meter : aber auch da ist es nur die nach Nord
oder höchstens nach Nordoat gerichlal« Seite, die guloa Reao-

aaasbala gialM. Dan mtmm aa alia BBuata aaio ; lai Daiah»

SBt iahraari^ boi 193 aun Halbaiaaaer du
adar tit Jabraariago bei tflg mm Halbmesaer des

Stammes nehmen. Wenn die Breite der Jahresringe in ."n Jah-

ren '
j mm wenig übersteigt, so erreichen die Jahresringe in

dao 300 Jahren zuletzt eine Breite von nahe 1,5 mm.
Die Geigenmacber legen die breiten allon Jabraaringa bluflg

auf die Baassaita, die schmalen auf dte 1

dook wihlt BMB ala dia allarMMMo.
AoBh dM Halarial. aaa wafciaai dia

iat, trigt aoiae lodiridaaliUll auf den aogeaaaaiOB
boden Aber und genau ebenso in den Fla

Stahl.saite hat e ne .m.lere Kl.int^r,irbi> ;ils rine I

diese wieder eine andere als eiuu lidrm>;iile.

Om nur ein Beispiel anzuführen, bezit lie irh mich .nuf die

sogenannte Zither , die gegenwürtig hinreichend Modeartikal

geworden ist, um meine Andeutungen zu verstehen. Daaara
IHber tiat droi, lataawBrtig triar dia Melodia IBbraada S*ilM

den Geigen r, y, il, a. Da-i liilrli^te a giebt eine Stahl.saite dem
Spieler zugewendet , der noch eine zweite ihr gleiche beigo-

geben ist
, gleichfalls io ä gestimmt ; dia oXcbat folgaada, daa

d, besieht aus Messiogdrahl, nod die foigenda y-SaMo aaa ala<r

abonpooMoao Subluila, dia liofata aua üborapooaaaar flaida.

Dar dBaaaaMaiada, dach Uiagaada Taa i

«••
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oioe fltanklMlslUche Tooeigeoscban die««s

wtrd daa obankleriMiHllM BlMlodeo Ton berrorbriogen, d«n

«Mar« StahWto gMil. Di* der VibraUoneo unt iamer
870 Min: •bardtoPteto daBMfM M MJidwaril*«iM
andere.

Die Aliquoitheile und die ObiTlöiio sind iialurlK-h >oii Ein-

fluss auf den Ton selbst oder »ie bilden den rnusikali&cbea Ton

(letbsl die Stimiogabel IIssl angeschlagen tuersi die Quinte

Mnd) ; «iMr di« «isMlUeiM QiMliai d« Toow bsdtagt dm
Ii wriekMi dwTcsfMUM«M, »M dM*Abt V««lw

kltogl M and fflr Mk MÜM— di* coortmlUBdia Tball« ttod

eü, die Schwingungen, dMHB ntolge nun auch nirhl mehr eine

Orgel 16- oder 3ifusstg. W«li Ihr Principal 16 oder 31 Schub

in der Höbe hat, sondern weil sie dem Ohrt> eine Trias hanno-

Dica, eioen barmoni*cbeo Dreiklaog von (6 oder 31 Fum trei^

oehman UhI.« Vogler bante sein gaozea Syslem der ToomU-
koost, Mia SiiaplificatioDMyileai den Orgelbcoes auf dieses

Prineip , wmb er such , durch die damaligen mechaniachen

ar tfMkt MUnUMM. bti

km« aof

hnge, consequent

Anforderungen ent»preebsod bafleitigt wordee kteomi.

Es sind bei dCDD eigentlich musikalischen Tone noch ver-

scbieileue andere mitwirkende UrsacliL-n mit in I^cchounK

lu ziehen, die das feine Ohr recht t;ul bcmeriti, die sich aber

auch, wie ich Grund tu hoffen habe, auf experimenialem Wege
is Ihrer Weaoobeit werden nachweisen lassen. Unsere Instru-

Hililwtlt hM dnrdi all* akuaUacha« Uat«wioli«iKao mH Ana-

ihMt dar mit •tahla laiiMMa

;

tat 300 Jabra* «arw, «ad Jt ftMMr aaa rit

SOOjübrigen MoaMr blldel, daato baaaar «ardaa ale, Ja M
Theorie hai die Pr.Tii<, wie wir gesehen, nur auf Irrwege ge-

fOhrt. Chladui » Eüphon reigte schon unter seinen ungelenken

Hlnden, dass es höchstt tis nn Spielzeug für Dilettanten >^eia

kOnoe, and sein Clavicylinder ist ei^^enllicb niemals recht in

dto Walt (akooMxtra.

DteSaala uaaorar BlechblasiostrnoMale ist umlangreicher

dw ist indessen nur doreb tahlloae aa^rische Ver-

I barfOf|arvliia wordMi Dann ww bai das ooDOidiachao

salil Warden muss , das kann nicht doreb unaata gagiawlr.
tige Theorie, sondern nur durch den Versuch enUeUadaa
werden. In dieser Branche bat übrigens der Böhme Oerven]^

weit mehr Wesentliches geleistet, als der franzosisirte Sax.

l'n'ere CljMere sind n.ich dem Vtir^anf;e Kngl.inds kräf-

tiger gebaut, haben dadurch an l-'ülle des Too«s gewonnen —
die Mechanik ist complicirter geworden ; aber mit allen diesen

?«iiad«nia«aa hal die «igeotiidie Akaalik aietala la iboa. Ifen

fOr Menebealer gebeolen

den gegenwirtig gebaoten

neuesten Lestwagen - Loromotiven mnrhie ^^icti dagegen einet

der neuesten Pianofortes von Broadwood an die S«ite stellen

lasten. Die praktische lii'^trnmenlalmusik wird erst wirklich

darcfa die Wissenschaft gefördert werden, wenn sich Virtuosen

mit der WLssenschafi befreunden, wie dies bei Böhm der Fall

«er nad ist ; sonst müssen wir uns sn dss Schillar'eohe Hatte

aUad www Oeoie oad Wiu vailbfeehl.

Waa Laabe nad DaaaartN ate i

Soglalob wird atieb tm (

Ma lUtllobkeit bewi«

gsoi gewiss mit vollem Bocbte in noaerer praktischen, eigeot»

Uebaa Maaik aavartadaflleb aiabaa Uaibaa— Je, die NIaaaaa

teriatlaeber werden.

Dies wird allerdings die Prexia orfl dar Theorie *erbondea
darcbführen : leuler he inrr es dazu eines langen, langen Zeit-

raumes. Will m,in Illingens durch Vcrgleichung eines neuen
InslrtliucnlOs luil einem der bereits iibliclien ein praktisches,

brauchbares HesulLat erhalten, so ist es nöthig, dasa man sich

nicht, wie gewOhnlicb , mit dem Spiele einiger Passagen be-
aat aleh dar Maialar ail dar BabaadtaM da* aeoaa te-

durefa- ai
trag daa KbiMMlava* erat daaa wird al6b dar Warib vad dia

SlellunK eines Instrumentes richtig begründen lassen
, den es

in der Reihe der wahren musikali.icbeu Insirunieniei einzu-

nehmen hat.

Die erste Aufgabe des parteilosen Beariheilers Ist auch hier

routatis mutandis wie fibereil : Man höre mit einem gebildeten

musikalischen Ohre , Ter|leiohe and sehe aieb ent aaeh dar
prakilaeben PrflbiBt wabar daan diaaa I

Zur Befom iuia«rer Noteaaohrift.

n.

tisch, sonach leine mehr wSren, beweist unser »«ingestrichenes«

(. c, das in den beiden Notensysterucn den Ausgangspunkt
bildet für beide Schlüssel, und sich aufw^rl'i bis /— eXCtaHa,
und abwtrts bis f iocIuaiTe — als identisch

r r r ^1^
i.

'r j^^-^f^
Ja.
^' ^it

Die icbtae Eintracht der beideo idenliaehen SchlBasd, die

ia derThat lenl «. keine aind, wie'wb* beraila hrOber b*>

Digitized by Google



' 1879. Mr. 40. — Zaitoag. — I.Oelober. — 6S4

«Ib, ->«M MV «ISaia g«M8rt

BMtorn «mtcM MliiiIhM m Umib. Ii dir
ImM 9>f ^i^M biMs ScMlnsl iMs Umä ta VMid « ito itod

ebeo keine, nur ein verachiedeoer Aufdruck denelben Octave.

Laut t. (t»hen beide nusein.indcr, die fri3here Einirachl ist

gestört; die Töne c d e f sinil vcrsrhipjpti hei i., nicht mehr
ideatlsch wie bei 3. Ebenso isi die «eiiere Tonreilie : f g a h c

in beiden Scblüs«eln wirklirti «prschieJen, d, i. falsch, wlb-
rend 3. durcbwe^ correci Ist. In iwei Oclaven, d. I. in tS

TSmb sind aar 7 (vorlKufig in e) correct geschrieben , laut I

.

oad I. , Jitnin iM adi» 19m laut 4. ftiteh fMebriabra.

f iMhl itok tut dtt Ml'
lerale durch die bSchsl onnMhtf Remmntne , die ons di«

Voneichnung bereitet. Dies Unrecht, dax wir durch l»nff« Jahr-

hunderte i!if'(>fn nweihlidiPH'^ H^ilbionp ?ii^>t>füi;l , kann nur ^t-

.«fibnl werden durch de^en eiidliclie •Emxncipslion« durch die

Scbrifl. Dia Polgen dieMr Incorrectheit aind ersichtlich laut a.,

wo btidn SeUOasel nur scheinbar idenUseb sind , wSbrend

iMrt h. in Ne«iacbrin sie es wirklich sind.

Wie 4tr AogHMcbcin leint, iai dieSobrift IBr viar Oatotrw

(«—«) wv iMt I. toBWilt MflMt
ittidUk* GHMihtR tick kl iwrtmlil

IM, antn tifutoat «bt« nur b«««M, itm baUe tn

ben Uebel Vrsniien, nlmtich an der OuDOglichkeit »den Halb-

too corrc4.'t s<;breiben zu können«. Anmrdem ist diese eia-

heilliche Neuichrifl ausser ihrer CoiTMlbait Umätllllkhar,
da sie weniger liülfslinien bedinf^t.

Nur die durch Correclheit de« ilalblons TermiltoliL- Correct-

hail aiMT Seato Uaat ana diaaa idaoUach aracbaiaan ond «war

r. <

J J i-^
^ f f :j

1
j

' II * 4 n 3 1 1

Nachdem laut a. die Darstellung d«r T-Scala la zweiler und

vierter Octave auf dem unteren Systeme des äbllchen

Schlflfeil identiicb ist mit 6., so ist die Bezeichnung eines

ein Ding der Contflglicbkeil geworden ; e. aber ist

I Sehlift riaa miarao SyaMa», 4. abar daran Tnaa-

baüt
«tolndl: SiiiaBr««'

I, *. i. dar Mnao Oalm ta iaa «bwr«, ii «•
fanfte Odm. BoBichM In der Dopp«locU*enaelirift natar «.

1—3 ideatiaeli mit I—B, und anter f. wlre die Sehrilt IBr

fünf Octaven.

Nachdem aber in fünf Octaven für ein einzelnes Instrument

[wie Clavierj jede höhere Octave iJentisch ist mit einer tiefe-

ren, so kann unser viertes Ausgao^-c als erster Ton laot g.

ebenso die unterste erste, als die fünfte bexaiobaaa, ond «Ir
biiteo voo) Cootrabaas {dar Arailicb ant bei « bagioot) Ua nm
Vtaatof 4. h> flir dia arMa wd
NMaMaMft filr all« 1

ond VaraMmoog.

!

Wir wiini. n wi !,;i.- l|ii:r^!iiiifü benäthigeo, seilen lu 8" unsere

Zuflucht nehni. ii i -, «.ci denn, der grössere Un)f«ng wie i. B.

das Cello bedinge i'iclir Hülfsllnien. So wSre, wie unter s, dl«s

die Schrift für Cello separat in einer Linie unabgebroebaa I

vielleicht gedrtngler oder in kleinerer Nolengaltung T Ja i

diese SchnA IBr CeOo Naaaa akib

HssasfhWssel vor

IQ nnlerscbeldea

. Cello.
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Wlbmd in derN«a«MA iodM Tter ffinsMioMDM dw AHM dMi BMt di« ^Mofaa Sobrift bwital, M hUtarn- aar riM
Oetove tiefer als der entere, iwide aber tiad doreh dea NolMh>
Kai ractiacirt. während ihre Scbiassel in der Allacbrift aa»-

•tnoder gchc'n.

W'iilircuil ia der Netischrifl der Tenor die gleiche Schrifl

hat mil dem Sopran, nur eine Ortave liefer und ebenfalls rocli-

Qcirt, gehen beide, dissonirend durch unsere Schlusselwirlh-

«cbaft, feiodlicb auseinander. Die wahren Dissonanten in der

MMlk tiad mhriich di« SdüfiMel I Gilt deno das »dkiid«H te-

fmtHnAfnimmMlkf ff kamtl d«M dMb die immm
OtfdtpoMI, Jm Sopran- , Alt- and TeaoraehliMi d«eh

^ n wnliMi, oaNTMi «inbattllabM Ideale einigeriDsasMn

nlher, obaelw derPiwIlun ; imI Mb« | nd ^ (ort*

bwtahl. Wir* « wMliah •namiet. hmn kdb tiad Mb
•benraiidaMo «ImrtiidiaM SeWaeiel n rebabülllrw . oder
aoUte ea nicht vieloMbr OMer eifrigütex Bestreben sein, za

aiimr elnbeitlicbeo Sobrift vonudriogenT WIre die Ein-
heil nicht einem Doppel^DMÜmai mmnt vier rMp. flinf

ScblüsMl ToriiuiebenT

Eine solche einheitliche Schrift, die durch Emancipation

des iweiblichen« llalbtoas erst wahrhaft correct werden kann,

die noch dazu alle Schlüssel and Vorzeichnuog unmöglich

oaecbt, iai jedoob in theoretiiober Ininhnaf bei Baatimmn^
MMVdto TM grfMM iiiti; dem ««(p Itaflte-

«na: wnlebar SebUlHal Torgmeiebaal aei. mit weg. Oder isi

dn elien h«in Hemomiaa, wenn ein KansijSnger an einer Motik-

•dwto drei Mira lang slrh mit ^i<>^ .'^rhliis.^eln »hrnühcn inu.s.s

(ob ObenH, weite ich nicht, uml oi> rnK h jei/t in Köln diese

»Sille« herrscht, ist mir ebenfaII^ nicht b-Amtii jI-^ uaorlüss-

iicb zur Kanstbildungi, wovon er drei über Bord wirft, sobald

da* Clavier ihm beweist, daas er mit zwei Schlüaaeln ebenso

«•H konuntT Nun «bor bnweiol onooro Nauaobrift, daae dioo

686

^>^H> oii— grtWMil MUllob b», 4mA oinn •Inhnlllinb*
Silirifl.

Die Nolonecbeo anaeirer Oiletunlen zunul liommt blos mf
Recbnnnt nnnorif jinigin Bttl«giaob«n Wolonacbrift.

«Mns iMailMhMb «It MMH» j«U|p mwiiltMl, nicbt eepi-

VW Imw md Vobor widnr OobMaiir bMbt. Önlogiaeb iol

rin nber nur deshalb, weil sie tbM Bbwpol don UblM
abreibt, wie den Ganzlon.

», J.
1 ^.

1

IV.
l TT , 1 t

m

f'fff <"! '
' iir

IT.

Der Frage : «wie denn die ganze Nütc lennllich gemacht

werden kSnae«, wdl ich gleich jetzt bege)<nen. Die Original-

lütiL' c d e g a h brauchen kein Zeichen ; dagegen erhXIt der

Ton / als Unteracbeidang von e den Stiel in der Mitte and
ebeaoo die (ünf obnawOiabin Ttan «1»^^, ft fw«

Wenn aber Jonaod fragt, wodureb dnaeiiVM des sich nntoi^

scheidon Iom», w kann ieb ibn nnr varwitoon nnf don Claftor-

meiator In Ralfbor, der aleb onglficknoh fühlt, da« or fBr eCr

and de* nur eine Taste bat. Vielleicht erRndet noch ein EdiMn
eine spielbare Claviatur mil 36 Tasten in einer Oclave für isolche

»Unglückliche , die jeden Violini.«len beneiden , der so genau
eis von de« unlersdieidea kann, obwohl uosere Gelehrten oichl

einig <iiiul, nb eil bdbor oiar iMfer agagrifcns wardaa Bm
als de*.

Eine römische Ziffer könnte den Scblätatel ersetzen, wenn
mui Hiebt A. T. B. wlUeo woUl«. wlbroad «in «i«nUfli>

udinr Aooofd MOb kntai« Imnc «mmIhmi Utenin, tea 4m
• d«« BatM MMr m, wird« dor Tenor abwaa bennon, all dar
Baaa, so wie dar All da« g d«a Sopran kennen wird*. Jdd«r
SSnger würde die Universalschrift mit Leichtigkeit erlemnn
und brauchte nicht sich auf cinon oder zwei Scblüaael za bn>
nobrSnken. Nur durch eine lUi' rsal NoKMCbim Wim «bl

wirklicher Fortschritt zu erzielen.

Wenn ein violinspielender .SSnger als Bnriioni.si naiver

Weiae mir gaaland, «r ktane deshalb im Gesangverein nur d«n
zweünn Taaor ballralan, weil er bloe den VioiinachlBaMl

kannn— an MSt dM genog. Ond wena 8. tSt Jahrg. IgTd
d. M. gil«g«aliieb «hier pUagogischoa PiraInnliBabe (gootolt

Ton der Red. dee Sehalbl. fOr die ProTlot Brandenburg) dar
Wortlaut dieser Preisfrage : Was kann die Schule tbuo, um di«

Ges.ingshist im Volke zu wecken und zu ffirdirn' — mit fol-

genden Wurten der Redaction bogleilet wird : "Die Frage würe
wohl am richtigsten so gcsiclll : Was k.inn die Schule Ihun,

um die aller Orten vorhandene Saogeslust zu einer edlen musi-
kalischen Bildaaf n vorwertbea T denn darauf kommt oa doeb
«igantliob an«— n» CMC nnaar AnteU wohl fanngma Ant-

— 1879. Nr. 40. — AUgeiMiM IhäkiitadM Zaitauw. — I. Oeiober. —
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— i» Ootobor. —
; tnte miiase eioa nlioBalle DnivtralacbfUI Mia.

MtafanOodUeli (Br j«dM SeMknabM. An%riM aaaMb toi

w— «rtr wiadarbolM m rtifäh— «mMmb dar Omu«-
aaltfrfelil Mbo« la dar Volkaiehala ofattgilM- Lahicaeamund
{«worden, fQr rtomitliebe lahmrimk». Um» CwdioaKrage
nicht vornchin iiiiii ;>b7iiweiiM| aoadwo vMwhf |a abafja
lieber zum Ausiritg zu briii|$eo.

SebOD Stuart Mill »agt . •Ohne da- Theoria vOQ dem, wa.s

arlhal, tu kenneo, latin der Mensch nur das vollbringen, was
laieM aatttttahreo und w».s blos Zeli und GedoJd verUost.

AMn Jeder groaee ForUchrttl dar Wtoaapachaft war von einer

aalaprechendaa TarbaaaaraBg dar Uplt» md dar Lagik ael-

Var-

KartaehriUes waren.« Weoa a« äbar aar daa wahrhaft prak-

ttoch sein kann , was Ibeorellaoh d. I. lo^ieh aof oanaulBes-

licher Grundlage ruht, so wird man sicher die dargelegte Neu-
scbnrt nicht unpraktisch noch unlogisch oenncn könnea.

Bit entfallen etwaige Hinwürfe (;Pf<«n sie von M-lbsl.

Der bereits erlebte Einwurf: uo^tere so reiche Literatur

I amgeechriebeD oder gar uingedruckt werden, kann nicht

Zu beklagen i« aa firaiUeb, daaa mU Aaf-

lirift ouB dao Nalaaalial, dar dort ia iiaaa-

la «pMla, «hdrtlanlM hal Mr— die

QvaHOtt. d. I. IBr daa Mihar aa aaaaaqaa«! TaraaefattBaiKtra

HaUrtoa. HU eben dem Recht« könnten «ich alle Qeographeo

gegen das eingeführte Decimalsyslem, wonach alles umgerechnet

werden musa, beklagen. Allein ^'TadL' für die Musik muM un-

ser Jetzt eben aufgegebenem l)u()Lt>':'imal.sy.stem neu gewonnen
werden. l'nsL'ro fünf riip siobf'n Linien in Verbindung mit

dem •abkürzenden» Stiel . der uns zwei OcUven ermöglichl,

I der einfachste Ansdnirk hn'fur.

Wir alratfaa aar iatoe das Wort aTbaariaa, am niebt Bbar

laa. »War kflaMaart aidi haatialap
«m dia Thaaclata Diaaa hBhalaah taa ini BahaMBaan !

ahatlenan gaat gWcUaataadan SlUa sprechen daalilob.

Wollte OMn lesen nnd schreiben lehren ohne Theorie , ohne

Hethode, m Tande rnan keine Worte des Unnaulbs Uber sijiche«

Oebabreo ; bei der Musik — wer künimeri sich da um die

Theorie?! — Uariiher Nielleicht ein andermal. Man beachte

nur das Intervall der Uci.tve ä ia der Neuschrift , gegenüber

aaaereu Scblüstieln.

Eine Schrift musa doch santcbat plaatiscb anschaulich
aala, eine Onaitlillehkall fa daa Sehlltoaala. Darum bedarf die

Maalbanhiila miilnhat einer moaikaliaobaa 8abraib-l*aaa-
ribal , DB wirfcliah Oeaieingut des gaaaaa Valkaa wardaa la
können. Wenn kaiaa andaraa Biowarfe etwa gegen diese eben

dargelegte Schrift erhoben werden kSnnen als der : »sie sei wohl

bo«ser als unsere jetzige mit ^ uu i ;> bespickte NotonMlinfi.

nur za einfach' — Worte etoee reaoouDirtea liannooieleh-

rrra, die ich schwärt aaf wate haallia —- dann kann ich be-

ruhigt sein. B. l. Fiaeaaf.

BarlahMiii«; ia Hr.Md|i.Mt I.llv.a. Heaa alatt

i: lalarpratln.

inig— and Beigth«»nimgia,

FOr MbiMrehar.

f. Miliar, tada tralag* Ar faraUaDOMao Mlonarohor.
Op. 20. Zwei HefU' .t (Pttrtitor VM eUanMO) S Jl.
Oflenbacb a. M., Job. Andr^.

Die sechs Gesänge sind einfach , ohne simpel zu .sein , sie

atad aatOftiob aalodiaeb, obao iaa Triviala ta tarftllaa. Aach

mit Aofhaiaag dar Tut« kana bmb Mi
ren. Oiea« aiobt aa vaiaehlaadaa Bgaaaohtllea
Oesaage eogpreblooawardi nad dia maaergeaangreralaa Uma
keinen PeblgrilT, wenn sie nach ihnen greifen. In No. 6 Takt 3

klingt der */4-Accord (B-dur) mit dem auf ihn folgenden Stamm-
accorde matt und drückt nicht aus, was hier ausgedrückt wer-
den soll. In No. 1 f^aJet sich eine Ibniiche Stelle : S. 6 lelater

schiriacL isl .ibur jiicli sie tiichl.

ladelf Sdteella. Acbt Lieder für vierstimmigen Manner-
chor. Op. M. (No. 8 »Bundeslied« mit Begleitung von
aecha WaldbAmara.] Partilwr tti>d Stimman Preii

ur 7,M. Latprig, BraUkapriifid BMal.
Bs ist Lebaa ia daa Liodam , auch kann uns hie und da

der gelungen« Worlaoadmek oder eine Uingere Partie inter-

essiren ; man kann ferner nicht sagen, dass die Texte falsch

aufgefasst seien , sowie da«« es dem Verfa.sser an Geschick
fehle — im Gaa^en aber haben die LicJi r einen erheblichen

Eindruck auf uns nicht berrorzubringen vermocht. Üer Com-
ponisi schreibt bluOg zu gesucht, abgerissea, phiaaenhaft und
beschüftigl aldt viel aiit Wortmalerei. Ob ar apoctaill darauf
ausgegaagaa IM; laeaaro BAwla so anlalae, aoil wadw h^afat

noch varaatal «ardaa, tardmhiig tat ahar aaiaa teiUge Modo-
latiea «ad dar all aiohl warfpr haatlga Waahaal vaa p und /.

Der BITeet mnss in der Sache Itegas, nicht ia Aauiaarlichkelleo,

an die sich nur anklammert, wer aoost niebia ainsuselzen hat.

JedenfalU wird der Verf,is>er dem Vorwurfe nicht entgehen,

dass er besonders sein und schreiben wollte. So will er, um
nur eine.Stelle lieraniuziehen, in No. t S. 3 im vorletzten

Takt den .wunder»auien Klang, ausdrücken und verHitlt auf

eine (jtierstindigkeit , die absolut nicht anzabfiren ist. Der
malten Stellen giebls In ziemlicher Menge ia d«a Uadora.
Einer Geschmacklosigkeit fflOiaea wir aeoh apaaiaM

dar Verw«

liade (Ho. •) vorkommt. Wir ^abtoa, Ober dia ]

men wlren wir tlngst hinaus. Torliafllg kOnnea wir den Ter-
fasser nicht unter die Sterne erster Grösse setzen, hoffen aber,

dass er sicii Mühe giebt, einen Platz unter ihnen zu erringen.

nfr eiivlgrn «fer Mndm.
8. Jadaaseha. lallrtaiaiik Ia »eck« Tanaai fUr das Piano-

(orte lu viar Hgoden. Op. 58. Pr. 3,50. La^paig,

Waa der CooipoBiit icfareibt, hat Flu.« und Geschick,

klingt gnt und hllt sieb fern von AbsoDderlirhkeilen , wie sie

uns häuÜK r.lK' ;is.: werden mit dem heimlichen

Wunsche, da.si. uuij su' {ur k> iii.i1 oder doch ausäergewöhnlich
iiilerosatil hallen mo««. Vorliofteuiie Stiirke hieleii gute solide

Mu.sil und wiesen die bpieler anzuregen und angenehm zu
uuierlialien Der Componisi ist ein routinirier Canoniker , «r
holpert und stolpert nicht in seinen Caaoae nnd wird nicht

hagweilig , und das reebnen wir ihm als Verdiaaal an. Wir
I, waloha la Baaiabafli an
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[Ml] (Zo beliehen durch jfde Barhhandlang 1

Die CtewuMÜieitalelire der Stmune
ta

Spiaohe und
nebtt einer

MBWrinag der Mittel zur

d«r SUmmorgaM
Ml

Von Dr. L. Mandl,
r itt „HjrUM 1« U Toii" u C>iu*mtorimB l*r Haitt n ^ui•. BttUr

Vom Varfi ' bMorst« doatMSho OrlglBataaagabo«

Allgemeine

Stürnnbildungslehre für Gesang und Red«
II MMooiMh -physiologischer BogrOndnog dtrgMtaHl fOB

G. Gottfried Weiss.
M Ii d*B Text eingedrackteo Holulicheo. gr. 8. geh. Preis 4 Jl.

H A YDN'S
IT' ^njBgrewählte

I • m » I • m
für das Pianoforte

et fii 'Hiii ivi;! Kingers.itz

«o» Carl Itoineeke,
MB K(L CooMmlaHu dar Mulk ra

I No. I—IP (leieht) tuT.
Bwdn Mo. II—n (fdiinf«) tuT.

epH. to itun BmmI ele«aot

Die SoMlao elnnln

:

1to.«.04w MJMNo.
- t. Cdur 50 - -

- I. Fitur 60 - - » Cilur iO -

- 4. Ddur *0 - - 1» Bdur ^0 -

- 5. Kdur ttt - - H. liin .ll "0 -

- Ddnr 4« • - <«. ('<)ur ko -

T. Cmoll S*.^No. 41. Ddar ««^
« Cluro. 40 - - 44.E«dur7(-

- 15 Esdur 50 -

- 4«.A«dor M -

•II« Minlkalleii

LBimo.
F.«.<8.

&F.KAHNT,

IMt] im II iml iiilei

Th. BOhm
Gompoeitionen berOhmter Meister

flb: VUtte und PiMotwte
fc I«. iHlMb Ifew IMIve aiMr laMls im r. H. IImmI.

^5 miige Augake SS
60 meLodische und fcrtschzeltende

Violin -Uebungen
In Form, von I>aetten

im d«B tiekea Paiitianea
als Baipatii rm Boiapieleo aar VioUn-Sobola twi

verfiMt von

O. Th. Horn.
5 H^U eotnplet in einem Bmd.

brocb. S netto.

Haftaktur.

[tii] für da« Pianoforte
TOB

Jul. Handrock.
Op.t4.Fdur. Op. 60. Bsdur. Op. ho Cüur Kjusi-Poloaatse).

•ffltft. uri.OO. .jft.st.

Op. 90. Bsdnr. Up. 9(.Adur.
.«•^.^aa.) .4r <,75. neu.)

LEIPZIG. C. F. KIHXT,
FttraU. 8.-8. Btoftnoattollaaliaadl—g.

Neuer Verlag »on

J. Jßieter-Biedemutmi in Leipzig und Wintertbor.

ntr

vierstimmigen Männerehor

ÜMis
Op. 14.

Nowl. ähnmH: •«ab, derTtg, ergaMsBrIMgaifeaiL
AoM. Partilsr ». «immeo k 4«A

Ne. fl. Wlderraf: >!>••« In Mal Ich Khaldaa MNaeMa M.
Pirlilar »0 .<;iimmpn k 4 0

No. 1. Kpikur .I'crict der Hocber am Ml

PsrUlar 5* ^. Summen 4 4«^.

[SM] Soeben erKbieo in swalter Aoflage

:

ANTOIME BUBI
Album de danses populaires des difftrentes Natiena.

Md. i. Lesghlnka (Caocaae),

- S. Crfmii (Hoogrie),

- S. TmotaUe (Ilalie),

Berlin.

INo. 4. Mazurka (Poteeae),

- g. ValM (AliMnasBc).

• f. RuMikJty» 1 IteiMk (Bmile
)
.

Edition retvf ei corH^4» pmf fJmltKK^

Fr. oompL 8«. 4 Mk.
JEkl. Bot« Ac O. Book,

Hönigl. Hof-MusikhandluDg.

: J. Eieter-Bicdermann Id Leipzig und Winterthur. — Druck \on Drritkufif d Htirtaltel

BipadiUon: Letpilf, Qaeniraaaa I i. — Kadactton: B«fg«d«rf bei Uaabarg.
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Le^, S. Octoher 1S79. Nr* 41. XIV. Jalnm.
kalt: D«r «ral« Entwurf der ün^^aric »Nitcv (I boKO« in Haadel's Oper Ezio 173« i

— Ein Aufbau von Z«llar ttb«r G«ors B«od* und
setoe Oper »Romeo und Julie*. — Be»prechunK neuer Werke Ooldiiiark. l.ieder Up. Ii, i'. Utu> DeuolT, Lieder Op.S; Joi. Sucher,

Kubeort iLiedercjkloi] ; Robert Krim, Sechs Geunge Op 50 .
— .^nzri^en und Deurtheilungen Lirdrr für «ine Slngstitome tnit

Ciavier [Pelar CoriMÜaa, BranUieder]. Claviar-Studleo (Or den ertten Ad{»i>| ilUrl Kam», Techolicb« Slodiaa Op. (j. Fat CUviar

Entwurf dar Wawrfa ,,Vmm «1

boBeo'< in H&ndel's Op«r Edo. (1782.)

Wie anlar dt« iMtdoetuo du bekannt« SiOck in Unti
»Der Herr M dw IhIw Held [Tkt Lord ii a omm of war]« all*

I ta aMot.
I Fafciar, da« «le wegen daa ^roaaan Um-*

bogaa von iwei OcttTao, aowfe wegen der , einar ootoasalen

Stimme auf den Leib geschniiicni'ii Glinde sehr ccbwer in voller

Pracht darzuslellen ist. DiMinucb pfle^it jetxl , nach Slockbaa-

•en'B Vorgang , jeder Kcdie^ene Bassist oder Baritonist dieses

Stück in sein Repertoire luftunebmen, und das ist erfreulich.

In den Kreiaea der MusikHebhabar finden sich nicht selten Basa-

stiDunen, welche an Vohunen oder so tu aagen an wahrar
Basaseatalt die der B«9"owtrUgen ConcertsSnger waM flbar-

Diaaa BiüdilaWarta« «ardaa M

»feto dabin MiM<
zugleich wenien sie damit dem verderblichen Wahn entzogen,

die gegenwirtigen Upernbassislen als ihr hauptsichliches Muster

auasaben.

modal aekriab di« ganaoota Aria für Moniagitana , einen

iMt. Ii iMWMfMb»-

stiudcreni Iiiit.Tij>.-.r
,
du^s v i ti gerade bei diesem StQcke ein

erster Entwurf crbaltcu bat, iu welchem dasselbe eine nnglaioh

bascheideoere Oeault zeigt. Solche Entwürfe sind bei Um
nichl blitfig ; er vernichtete äa, sobald daa Basaar« ga ltada»
war. Die ante Version tu diasar Aria arWalt lidi abar, «iH
•i» ta darMM dar S«M« OBd dM>MI« I

folsanda Satta diaaaa Blattea, brach abar alHan Id dar Linia

•b, darebstriefa Alle« and begann aof eiaam Moao Maua dto

Arie in derjenigen Gestalt, in welcher nie 2ur Aaffübmog kaM{
nur die vier vorlelzten Takte des Vorspiels .sind erst durch ahia

narhlrjKlif he C.orrprlur aua zwei Takten eni.slanden, und diese

Correctur nimmt die leere Stelle auf dem Blatte des ersten Eot-

warfii ein. Man sieht hieraus, dass der CoraponisI, als er mit

«aioeoi ertien Entwarf bis an die Piano-SteDa TO« B-dar ge-

kommen war, die Doniltoglichkelt der bisheripa Tirwartbung

d riok BMMdMk für ataa MMMM •>

und sie veraoscbaaliebl Binders Art xo arbeiten in einem Bber-

aus deotlieben Beispiel . Es war nümlich seine Art, Verbeaae-

rungen in der Gestalt von rntarbeitungen oder neuen Entwür-

fen «oraoMhaMO, dagagaa nur sehr seilen ainzalna Takta odar
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Ka jLnfaatz von Zelter Aber Georg Benda und
seine Oper Romeo und Julie". *)

Es hat alle-rtiinns etwa» l'nangenehmes, sich das Vergnügen,

welches ein Kiinsiwerk (f;ewjhren »oll, vorrechnen zu lassen

Das R«dao uad ErkUireo iib«r G«ni«- und Gatetesproduct« i»i

M fttthrlicb , du» otaocher bessere Mmhi dadurch eher am
I galiiwtort tüB TanOadiitl wird, mM aklil die BiUi-
«MttOMtaMrArtdiiMbdMtWHkiM. MmmMmb

dto NtraeMong «ioMÜrnr Tbeila •Ibm Kautwwta, dM veriwr

aiMn vorlhellhaneo Blodrock gemsehl , nnsere Fteod« daran

TOllkommcii machen, wenn wir .l.nicinli ilie nlirnlichc Ucber-

(iOilimniu n K an lien einzelnen Theilen gewihr werden, die

MI d,is (ianze '^o werlh macbte.

Batst kein geringes Vcrgnügea, wenn wir imie <a erden,

dw dH Onde , dessen Werk wir mit belliger Eiiriurchi hul-

gto»eb«a ist; w«m dieses Genie In seioer

I Qmtttl bwvortritt md qm bU d«

iw.d»
Man kann ertUanen , wenn man bedenkt : das« ein von

sUen Göttern begünstigtes Individuum dazu gehöre , un» eine

einfache kurze Freude an gewöhnlichen Gegenstindfii zu

machen ; und doch lehrt die Erfahrung, das« die N'^tur, die wir

llglioh und von Jugend auf vor Augen haben , so selten rein

nacbgeabmt wird , was doch die eigentliche Function der

schönen Künste ist. WerToaaas silen würde sieb nicht in die

indflniirtieleitoii n ktapta lut, «•n wW TeniuMbw, da« ioh aal das

meo und Jnlte

aoMMrikhalndr
Be-

•) Dl« AiiL'k Joton von G e o r g D n d a , «flehe Nr 37 .Sp. 58S ff.)

bfacht«, ergsDZ«D wir hier durch eloea Anbau von Zelter, aus wel-

•eae tn enehra M. Dteasr Aofeala slaMTSSmMHb «Lyeaaa der
aakaoeoKUnslfn»? S «II—4U und hat dieOeberschrtn: «Auastel-

Ing einer Scene aus dem musilialitcben Drama Romeo and Jalie

von Georg Bend» Herrn Profesdor Enuel gewidmet.« Dam als An-
mprkurif;: -D'-r \>rfasser dieses Aufsalies (ubrle dies* Scene vor
einT Vcr^jmn lnnK von Krcunden und Kennern auf, und la* »olcheo
Iki .!i>'M'i :i!i>-.t .in Mrt und Stell« Vor.. Es geschah gleichMm
s«r firiooeruDg ao den uolaogtt verstorfaMeo Componislea. — Uier-mm ajMt

J
i»Wa^aad «nilfcg^ aaj»Mb AM^j^M v.«.

> 9. Baeda Waifca« t. WawaifcartmaaWMIaf H.iaiiaa

Die arma Jolla Ist In «laer traarigen Lage. Ein unerbitt-

licher Tster, eine scbwsche Mutter, die gern helfen möchte
und nicht kann ; ein verbannttir Liebhaber, die einzige llolT-

nung des Müdchens; kurz. nHf-i, was allein ihr Glück machen
kixiiile, ist zu ihrem Unglütk ver-schworen. Ich zweiQe nicht,

das« viele unter una, mit dem heimJicheo Gefühl der scbBoan
Nachahmung im Herzen, bei sich denken werdao: la, «liM
da oar aio Maler oder SohaoipMar ; daa woUlaal de aanaldfte

Hall aHObaift , de waOlaal dia laldaeda Haaciheld ao Nie da^
alallaa, — end dach t Jadar varailiidiga KBnallar maf aMi
salbst hiersuf antworten; schl und Jeder wird die Antwort

leicht flnden

Es war eigenllich picht meine .Vbsichl, mich in liiae all-

gemeinen Belracliliiiigen 7U \er*lpif;t^n ,
irh wciilto hlo< ser-

suchen , unserer edelo Gesellschaft das nähere An»chauea
einiger einseliiao TbaOa ataes schonen Kunstwerks la gewlh>
ren und baba dam twat Ariaa and ein Radtaliv ans dem ga-

aanntae Dfaaa ttirtUL Die eetflhtWnlia Laga daa armoe

Patar leraaio, dar alai%a WWMaha 9rmti dar Ua-
bendon. Er hat ein Mittel autflndig gemaebl, die DnglOcklicbee

zu retten und kommt, um es Julien aoiubieten. Aber welch
ein Mittel für ein furchtsames MSdchenf Er selbst flodet Be-
denklirhkeiien, es ihr zu eröffnen. Er versucht zuerst ihre

Sinndh.Uiiijkeii und findet sie bereit, für ihre Liebe zu sterben.

Dies giebl ihm Mutb, und er tbul tu dem Ende die Frage aa
Julien: was sie wofai ihm Slsade wira, fBr ihren Roomo id
thoat Dia Antwort daiaof irt dia Aiia, waleha «IrJaM Mfoe

»Ihn wieder tn sehn, meinen Romeo?
Meinen Romeo in aebn?
SprSng' ich In achloroeode Flutheat
Kämpfte mit roissenden Tbierettl

eue^ Ich SB Todle« Ins Grsbl
mta aam iHi der Ve
AJIa dadeokee verlieren

imeeaniehaU

allae U^aaafltBIrwidaD daa gaoiaia Iwt» daaa eer
Terliebte sie verstehen mö^en

Es bsi maochen versiaadigen Mann gegeben, der sich nicht

in unseren Kunsigebraurh hineindenken konnte auf eine ge-

sprochene Frage eine gesungene Antwort zu slatuiran ; und
diese Einwendung gebt von guten Gründen aus. Der acharfe

aianhliekliaha Abalaed vaa dar Sfracha mhb Oaaaeia iit (aat
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vmd wlit •ina 8dMM«wawl «os gut bel«ro«ef>er Nator mitten

BOf die Stufen der anstrebenden LeidenscbsR ; dadurch wird

du fortschreitende GeTühl (cehemmt und ruKlL'irh geliMlakt.

Hier scheint mir dicsr-v niclil der Fall zu sein, unA Jiilipns «t'-

•ungeoe Antwort «uf eine gesprochene Frage kommt mir eben

•o vor, all wenn lie den Fragenden gleich durch die Tbat, und

W9if, VM 4w WabrMi mi Sttrka ihnr Utb*

I Wortm , bII kalMT IlMiaebMuonge aoMpreebn

;

Aalwart M glsiehauB ein pHMxIieber Aoabrtich lichter FlauM
men, der mit einer Art von Explosion in dem nSmIichpn Augen-

blick in die Höhe schnellt, als «ich ihr«r Phanta>>ic ein heller

Blick in die Zukunft ut : und nur die Kunst mit ihrctn «ym-
palbeUachen Zauberspiel kann dem ergriffeaen Herzen das Bild

I argriffeoeo Herzen« malen. Ihr ganzes innerates Wesen
• buk Hm QmMkm, Ihiw Ioomo m mtm, iMoh ml,

f ttit pHtaHh ImWhmp (mmIm wtoi« Mt
praogl die irditeiMn oo«-

I land« «ogflaanoter AnMIndlgkeit aoseinasder nnd
flattert in Freiheit iir. ! ^\V,n^e

,
gleich der Lerche im sanften

Hauche des Frühlings umher. I'nd wenn die Musik eine Nach-
ahmung der Leidenschaften sein soll, wciin siu, nach de* ^.tüäsoii

Lutber'a Meinung, da aoAngt, wo die Sprache aufhört, so

wir« die Musik hier an ihrem Ort , und lob sweine , daaa eine

»«•Kaaikibiil.

I aie tehtfir dB w
grW ilt rfl dto fNcIllkttiul, wie alt al« aaeh aei', aafweisen mag.

Pip zweite Einwendung
, welche von pnii n K-;:nrirni. mit

hi) violi in Rechte, den Meli'iraen, Passaggien und rulor iliiren

gtui-icht wird, ist nicht minder wichtig. Diese Coloraturcn iind

Pasaaggien sind nichts aoderea ala Exercierexempel für die

SiBsar, die oft nachher daaKMlIlHatem, Miuiksilen, ja so-

MB M «ButirUiitMa OattM irai-

gMcUtaha»»
tabfMfeit Jalle bedtent Mb, wto wirAm gehBrt , derZit-
aten Worte lind Bilder , die die Sprache and ImaKiaation auf-

treibra können, ihre Liehe auszudrücken; allein diese "ind bei

weitem nicht hiatSn^licli , und so bleibt die Zunge auf einem

Worte lalleod stehen, und der frische kraftvoll« Geist fliegt mit

Nachügalliaoaa um Aetber hinauf. AafBrdM ilt für das GlOck

ihrar liebe kein Kaim; aar dw Oaiiii—i—t die BaligMt
die ia da« WoHaa UaH: aialam ftaaaa a« sahal
OalDbl

(lebt, mit int

I Unglück auffordert

:

Acbl Nur getrennte Verliebte
Können dich Wonnegedanken verstehn !

(Es wird die Arie gesungen : •Meinen Romeo zu »ehn !•!

Man wird ia dieaer Arie, die sich auch In Absicht der Form roa

Ariao anterscbetdet , wabraobainlich den Auadruck
aden Leldaoeebalt oad talar BataoMoaaaah«!!

besteht in nichts Geringerem, als Julien dareh einen Schtaf-

Ironk auf eine Zeitlang dem scheinbaren Tode lo übergeben,

am dadurch entweder den aufgebriirhten Vater zur Einwilli-

gung in ihre Liebe zu bewegen, oder Julien von ihrer unglück-

lichen Leidanacbaft abzubringen. Und so gebt er *on dannen,

fibergiebt ibr daa Fttacbobao und Obeittaat aie ihren emsttaaf-

IM Betrscbtnogsn.

Aaf daa t»wallf|ea Stona «iaar uraMwada« Uidaoaduft,

dl Mk»Mar MogafabaB war, aBuH nothwaadig BraehflpftiBg

aad ginzlicbes Hinsinken erfolgen. Die Einsamkeit führt daa

Naebdeakeo herbei ; ood erat Jetzt iat aie im SUikde, den

aehr araatbaflen Toraehlag daa TTeondea galaaaaB la
Dieser, narhii-ra er ihr den Trank gereicht, verliess sie mit

den freundlichen Worten: Schluinmre sanft, meine
Tochter! Nach einem kurzen heilt- itenden Stillschweigen

fasst !sie den angenehmen Wunsch des Freundes auf und wiegt

sich mit dem scbteeo Gedanken : im Arm ihree Romeo von
Tode aa «iatH laiiaa dar BarrUckkaM aa «rwaakaa. Daah,

Tar-

Wie, wenn ich nicht erwadilaT — wenn der Trank Gift wlreT
— Waan Romeo beim Brwaeheo, oder Loreoao nicht er-

die Geuter dar AbgeaekiadaaaBWBar aMfwl — ValwAaaB
der ermordet« Tabaido, dar«Mlfaiaai diBbaad Bat BMao ftW
aakaa Waadea aaigtl« —

Uad ae IraiM ilaa 8|>ial «la«r Ifagtaataa Waatarfi diB warn»

Julie w ieder auf den Gipfel der Zerrfittuog, wo aie nichts siebt

als dir Laglück, und endlich wie ein Boot auf dco gethürmtaa

Wogen des ergrimmten, ungeheuem, unabeebbareo Meeraa. !•

ginzlichar UöUloaifkeit und Angst ihres He

Wo bist da, Romeo

I

Zu Hülfe mir Armen'
In Höhli-n de« lodcs,

VarzweUelod, vertaasea

idirle

Mb MriMMM CoBpaaMta Umtr Sataa soMM vir vom
KfiaMterObaraet glMAeb aadatat^arbaHiilraOa. Die rahige

d,1nk^ olle Hr;;cbung, womit Julie des Freundes sob5oen Wunsch
und den biiieru Trank zugleich aufnimmt; das Vorgefühl des

ewigen Lebens: im Arm des Geliebten zu erwachen ; die nach

und nach autsteigenden Besorgnisse ; ob aoch alles gtflcklicb

ablaufen werdet und endlich die völlige Auflösimg aller Banda
zwiaeben Leidanacbaft and Vemaoft ; die AacH , aal waiiiiai

all« ibre Hoflliang alMa aaf den EiBrigaa, TarhiBalBa hWnt

;

Ihr «bttbraahaaaa lalM aai Wlli aa ta, «BT äa HoMIlR

;

aad toMat dl« BalaehloiaaabBll , arit dar •!• d«a naek tarn
und gleichsam in frohem Triumph auf die Gesundheit des Ge-
liebten ausleert : — alles dieses znsammengenommea icheint

ein einziger woblgelungener Guss einer groaeea tragiacheo

DichtacphaBtaaia za aain, der ao gewiaa aaf di« Nachwelt koat-

oMB artfdt A aa i

dass jeder, der ein Kunstwerk peniesscn will, nolhwendig seine

eigene Imagination und ein reines Herz mitbringen müaae, wenn
er Anspruch «a( OBBHi aai aaf dia iabMiv 4n Uallm
haben will.

Wir sind nar in aofern zu achten, als wir za
aobits«a wiaaaat aagt «ia vortreflUobar 8€briAal«ll«r lail

J«Baaad rieb aalt Bbereiaaadar fMBblafaaaa

ieb, rlbranfeb «laaiall a« wird« dtaa elae IMharihba
und abgeschmückte Fordeniog aein, an der kein rechtschaffener

Künstler seine Kunst wegwerfen wird. Die Kunst lässt .sich

nicht aushiiDt,!':! tiiij [ 'eis
i;. ben. Bios deswegen knüpft sie

sich gern an den Faden emer Begebenheit, um nicht frei und
frech zn erscheinen und nogeaeben frei und sicher wirken zu

können. Es giebt Leute, dl« dl« Rede nicht hören köaaaa,
ohne den Bedaar la aahaa, aad dia Saeh« aad daa

Wer gerührt und ergriffen werden soll , mosa es sein wollen :

er muaa ein Herz roll Dematb uad Lieb« mitbringen , sonst ist
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to teiae Andaebt Mina IwtiM »od Motbiii*awDogen mischt,

für da* M kein Gebet; ond wer ins Scbsuspi«! eilt, uro seine

Bravo nnd ein unwürdiges HSndef^pklalsch auszuüben, für deo

ist keine Kunst. Diese vf^Hangt (das einzige was sie verlangt)

Hingebung und zürthrhe sorgsame Erwartaog. Freilich darf

iar EüDstler dieee Erwartung nicht tiasob«ii iwd j«M Zweifel

Miaulasaeo ; aonal «rrcgt er UowilleB nod «iae HelarogeiMitSt

«MOalDUM, di« Miaw Warth hwiteMMa. JM*im seht

DDd fibarOMt im minimkm KBiiiir gkm Fol-

Ab«r ilaa» Bcaa«, •Ulcrbaft «I« M. bei
doeb Ibra offeabaran P*hUrl Mn Ml «rir Nniaa.
Allardio^ hat sie derea ! AlMn . «Mrfl woltl ihr im treff-

lichen Künstler belohnen, wenn ihr nar seine Schwteheo seht,

die er selbst um so harter fühlt
, je treuer er eaeb das Schöne

darstellt? Wie viel schwerer ist es, das Vortreffliche vernünf-

tig und gehörig zu lobaa, ood wia vial aiiiaj(ar wird ar aeio,

alias Aoatoaa au« da« Wegan llMMi «MMftrteMlODe
IT

lUe-
> te» *w4* Ja*r, tfhM rnttm WUle,

I kaao, der aieh auf Aooaaloalioa a«d SeanakM
Aoeb kftnnle oMncbam daa friaoba Laben

in der Arie : «Meinen Romeo zu sehn!« eine Ausartung

in Lustiglipit diinken ; oder die kleinen abgerissenen Phrasen

in der Insinmif riL.ilbfgleituag der Arie : »W o bistduT Ro-
maol« ein älein des Aoslosses werden. AUas dieaea aiod

Nabanaachen, deren Fehlerhanigkeii nicbto waoigar ala aaage-

naht iit, weil aia dem Uaapteiiulrack daa Gaoian ao wealg

Uadariich aiod, daaa man vtalmabr daran dia bagaialarta HaaMg
ImK «bM IWiHrplnaali «ambr «M, «• «• NMvr alMn.

a oad aaa ud ahw alrafat, LhI 1

baglaiing abrawarton, ala ilch dataiaiar so Tarkriaehao. —
flOMaOeicb mir diese Fehler vfir. wonn ein ^.vnuMner Kriticas

taina Freude oder seineD AergiT häbi-n wa^. Was mir sonst

bei der Sache oblag, war nichts weiter als das Andenken eines

Hanoaa bei uns aurzu(rischan, der noch nicht vergessen werden

moaa, wann wir uns nicht den gerecbtan Vorwürfen der Nacb-

wakPratofriMa woUm. GaaobriabaaBariisiaOaoaiabarllse.

Saltar.

XMTier

(1<aaAi.Wall.)

a dam «WBdaB JlgmWB J. Wolf f,

in swä Aoflgabeo , ftlr hohe und Hafc StagpliBiiBaii.

Op. 3«. MaiN, B. SeboU's Sshna.

Julius Wolf f hat bei den Compooisten mi '.riliem Recht

beala eine allgemeine Beachtung gefanden, sowohl die iUttao-

flOfar-Uaderr wie die oben ganannlao, sind wabra Perian dar

Poeaie, and maa gabt alao den Compoailionan
' Oatttnga von vombereto mit mabr Prenda anigagan, ala

Oadkibia

Oaldaark'a Opaa » i i » »

Na. > tiad i sWaltravt« aad Na. g tAMa Blu-
men möcbt ich binden« den Ton der Dichtung wohl tref-

fen, aber doch nicht .luf der Höhe seines sonstigen Schaffens

atehen , i» seine l'eppiKkeii, sein rascher orientalischer
MosikpulaKbiag ial nicht einmal darin fühlbar, oad diaa iat doch

garada aaiaa MtßmiL Ii Ha. A km arir mmmitm Snofaes

«rta B. B.

m
Kraal und Gras uad

^^^^
(beide Slaiken dreimal wiederkehrend) durchaus nicht als

eorrect erscheinen, wenn es auch ein sonst ao kenntnissreicber

Mann wie Goldmark schreibt. Die übrigen der Gesinge sind

nun von einer Gewöbniicbkeit , dia ganz anbegreiflich bei dar

Wahl 80 acbOnar Gedicbta ist.

Gewiaia aaudanla^ Oamiaplllaa aküi dao Baataa^an
wenigataa aa

wabfbaMg aiabl I

ar oaa bald wiadar
aalapraebaade, neue Lieder.

P. KU BeaMff, LMar. Op. 8. Lelpiig, Fr. KtoUiar.

Mehr als i 0 Jabra war dar Compoalst , der atraagita Kri-

tiker der ComponisiaaJilBgar, am W' f n r (.onservainrium und

jetzt tritt er zum zweiten Mala zaghaft mii eioem Hefte Lieder

in die OefTenIlichkeit.

Wie es nun schon in solchen Pillen gebt , ist die Strenge

meist gegen Andere groaa und sich aalbat bUt der Mentor f3r

ao unfatalbar, daaa ar gar aiobt OMhr su oomponiraa fOr aatbig

lladal. — Daah vaigthao lahra. uad bat oaa daaa ZaU sur

Oaaflga («ia aa bat Iba Jaiat dar Ml a« aal

so greinw de«h «tadar aa GrtM a^ TiM. M
Bannten Lieder sind Bbrigaaa aiebt aehlaebt, aa iat

Zag in jedem , uad dfa Oadiehta to« Oaibal , Danaar «ad
Schenkeodorf haben wohl schon Aerpcrcs erlebt. Da'- Ver-

lraulsein mit den besten Produclen der neucslen M'jsikhleratur

schimmert überall h-Tvor unii isl dca Conipüi-ilKiniMi nur die

Originalitkl absuipracban, aonat sind di« Geainge gut ga-

macbt aäd la f
~

iaa*r Bacher, Bakeart, UadMüfUai TOB Fr. B«f««rl*.
Leipzig, Fr. Kiatoer.

Diaa« soaammanblngaad aaia aoUaadaa klaiaaa Uedar aat-

Soeber'a erste Gadnga babaa

nnd aa aobaint mir, ala ob aa aa a «Ii«

pfladiltdi

Mdarlr« IMm-

labert Praas, getfcsBniagc ftlr eine Singstimine mit Piano

-

forteb«gleituog. Op. 50. [.eipzig, F. B. C. Leuckart.

Pr. 3 ur.

Salt dar FFani-Cultos ao%akommeQ , ist aa a^wor , ibar

Btwaa Toa diaaan aoch aebaiwdao Malatar rflcfchaHaiea aa vr-

tbailaa; Jadaab baba iebaa mtt aar WBebt §muht, «anda
harana,Tadal «ad Lab, waa aa hMMr IrWI, n laiaihiiMlabia

uad bobH iohaoa ich aieh auch nieltt, tfaaa flaalaga (aril Aaa-

aahma daa dankbarea Liadaa No. >) für traaig aagaad, Ja

manche sogar farunbadantend zu erklären Franz' Stil ist Manier

geworden und es geht eben ganz gut , ohne Einfalle und Oa-
duijk' Ti, zu rr rtip »niren , wenn man viel geschrieben und aina

Bigaoari sich angawiUtot bat. DiM Polypbonscbraibaa ia daa
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Bagitiluogea

mir bei MiM
ii«M ia dm Utdcn 41a Porm

'fftmloht
kladlich «laf««b

und BflurtheUnngen.

Lieder tOr ein« Singttimm« mit Ciavier.

Peter Cenieliu. Von dcinsetben gedichtete und coinpo-

Dirte BraatUeifr. Nachgeladenes W«fc. IMl S
Leiptig, E. W. Fritzscb. <878.

Vit Herauafabe oacbgelasseoer Werica ist es eine eigne

Stahe. Nabe« wertli««llaa Weiieo wevdeo eofili Miobo sa

fe«e •alMeri, ««laha «uaa Viifcm ia «idit tealgua uad

ans dem Gmwie sarflelttabaltea wardao. Bei CompoailHa Tea

Bedeotunf ist die« nichu weniger als ela Unglück, waB ile

wirklich Sctilechtps nirht zu prodm iren iifleKen; es kano im

Gegenthall sehr verrlicnstlii-h sem, aui-h solche Werke aas

Liebt XU ziehen, I ^u' mchi seilen auf den BUdungsgaog de«

betreffenden Componisten neues Licht werfen und das Ge-

sammlbild desseibea tertollsUlndigen. Peler Cornelius war ein

' ÜDSller. eioo poeliacb musikalische Natur, was Jeder

sagesleliaa wird. Irren wir nictit , so batt« er

werden die Veröffentlicbang der nechgafsMeaeB Lieder Jedea-

Mls willkommen beissen. Sie besitzen eine gewisse BIgee-

artigkeit, die ihnen auch sonst Kn'un.lt' vcrsrhulTon durfte;

eben«) diirfle e* voo IntcrcsM- soiii, ili n tilenlvnilen Verfasser

in seiner DopppIpiKcnsch.ifl nl-. Dictitor und Componi'it kennen

SU lernen, im Uebrigeo sehe und prüfe man selbst. Mag man

die Lieder sber genau aOMbaa, JiM lia alld aWil der An,

Ciavier-Stud!en fOr den ersten Anfang.

Director dvs Conscrvatoriums der Musik in

SteltiD). Teckaisckc Stadiea, für dea ODigwfaK bie »r
mitttareo Stnfe dea Clavianniala iiiniiiiiwumem
Op. B. Vr. Jf 9,7B. La^, BraMtapT <md Binel.

ri.T.s Herr Kunze ein tüchtiger Lehrer isl, I.i-spn liie Studien

auf den ersten Bliclt erkennen. Der Wege fuhron vk I« umM
Boro, auch der hier eingeschlagene. Br i»t Kerüde nu hl neu,

aber solide, gangbar, und das ist die Hauplüache. Uen Inhalt

des Haftes bilden : Uebungen mit stillstehender Hand , Nach-

iMtaa. Oalef>- aad Detaeiwlasa, Toaleiler, FiDgerwedwei,

Ttoaiallar-Modelle. So kaaa dMi Beftsa Jeder
Ivoajadaai Leim

ledii;h'chmii dergleichen techniachen OebaPH« getBllert werdea

darf, weiss jeder deokeade Lehrer. Mk.

im Hadit Phantasie-

stflcie für Pfsnoforte. Op. 36. I^ipsig, Breitkopf und
H.irtel,

Der laientvolle junge Componist bat »ich neuerer Zeil durch

verschiedene Werke, bsuptslcblicb fSr Cl.^vier, vuriheiihaft

Aaeb die ebeo aofiefabrUa «Stimaiea dar

äad Ia ibnr Art faiaafM «ad iBUiweli Claviar-

f«rihmr IN iMBeatiker , d. b. Ia folia «aaa

;

flebfiiei, ttardi

Tone, den er gern «ascfaiHI,

Der Componist wird wissen, was <

er niber nschfragen . so könnte imoiefMa Oelageabeit genom-
men werden, über plasliwhe Kiihe und Klarheit mit ihm zu

reden. Dies nebeubei Kr besiitl die gute EiRenschaft. dass er

immer frisch, keck und muthig auftritt, vsis man bekanntlich

nicht ungern tiat. Auch in dem ersten, dern hm^steo der ror-

liegenden Stücke, geht er gleicb, wenn auch pp. frisch ins

Seile, eofderer

desselben «M aaf dir IMst (C-aid^ «Ia

und der gresee Noa
leitet über in einen edel und nibig gehaltenen und mit dem
Vorhergehenden wirkungsvoll cootrastJrenden Sülz in E»-dur,

bis d.iiiii dxs cr»te Thema wieder erscheiol und in bescbleu-

ni^lem Tempo das erost tK'wegtc siiramungsTollo Stück effed-

voll abgeschlossen wird. Dem erwühoten überleitendea Woaea
accorde Ist die Bemerkung beigefügt : sDieeer Nooenacoord sali

einen Augenblick vor dem Auslassea daa Ndrit» weicheo dea
CBioil-Aflcotd (ia ///) aocb UUl, aa fea

bSrt BMB anerdtafi IsfHP«
wird Bicfat dsflilt eniell. Bs M überhaupt weiter Bichls ala

ein Experiment, rle~-cii künstlerische Berechlii{uni! nneh data

zweifelhaft erscheinen dürfte. Wer es an dieser Stelle nicht

mitmschen will , der spiele getrost, wie er son-i spielt. Das

zweite , kürzere Stück trügt die Ueberscbrift »Weil auf mir,

du dunkles Auge«. SohÜo nelodiaoh baginot ee in Liedart leise,

weich und triumeriaeh oad weiii aioh aofort iMim Spieler eio-

zoschroeicbeln. Nacbdea der Uedaets attsgatSat , folgt tat der

Paralleie Cia-flMU eia I

wieder to dieaem nirileklBhrtaad eine siemlich hei laiUaleada
Figur des zweiten Tbeils mit hlBfiber nimmt sIs BagteilBBgs-

flgur, »od irrh aiu-h dUsserlieli die Einheit zwischen beiden

Theilen veriinllell wird. Dieses zweite Stück dürfte sich den

bi Miiiiii reri Deifall der Spieler erringen Technisch gerade nicht

sehr schwer, verlsogen die beiden Tonstüoke doch eioiger-

Biaaasen routinirte Spieler und i

sie ia ihr Bepertoir <

FIr «Im Altttimm* ait FrauMclier und OrehMtor.

iftretae AKadmaie
und zweistimmigen Frauenchor mit Begleitun); eines

dreizehnstimmigen Streichorchesters iSc'chs Vioiiaen,

drei Violen, zwei Celli und zwei Contrabassej . Parti-

tur mit unterlegtem Ciavierauszug Fr. 8 50 A.
Leipzig und Winlefthor, i. Biater-Biedennann. 1879.

Daa kleiae Qeaa^riMt littt

aar «ad alBwrt lebaa daAalb ür eleb i

den Vorzug, ansprechend melodisch ta sete oad aieh aebr be-
quem zu »ingen und zu spielen. Manch Anderer würde der ia

dem Gcdichl .iiisKfdriifkten Klafie priipn.interen Au.sdruck ge-

geben haben, iluch Ui>kl sieh auch die mehr dem Freundlich-

Weichen zt>iii--|,:eiide Auffassung des Gedichts wohl rechtfer-

tigen, jedenfalls wollen wir darül>er mit dem Verfasser nicht

reehlen. Die Begteilong Bdt 19 Streichinstrumenten klingt

valli wardaa lalilera Jadoeb asch Vorschrift (

riaaaaeher b* abaaWla sehr i
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Zeitung. — S. OelolMr. —

hne Säagrminde. SammluDg viacrtinmiiger MKniier-
ctiOrc. L<ihr, Druck und Vertag IWI Hoilli SdWMB-
bürg. 1879. 8. 3S« Setten.

Itatr atapmadtt, waM« Mtr 1STS Nr. <l Sp. <«t—«SO baartbeiU wurde, IlMt der Herr Verleger jeut eiae

•Neue Slag*rniBd^ folgen, in Erwigtiog dasa der Yorllafer

M^nell Mine Runde in den betreflfenden Krt^isen gemacht hat.

Der Verleger i«t zugleich Herausgeber, es stand ihm aber eioe

•RedectiooncommissioQ« voo «eclu Seminar-Musiklehrem zur

Seite, aos deren Sieb dieee CoUoction bervorgegiogen isi. Einer

voo ihoeo war haupUScblteb dabei tbSlig und darf als der

wwdM, Harr Boll. »lo

ill n nUiagoa
agHllfBIfeDen RoodadwoiboMwordiB doonlo nMr arfrettlicb

rogor BodMiligung fast aller Conferenzen xahlreiche Tor^cbläge

lur Aiifii-ihtne *on Liedern eingesandt un ) \on Ilprrn Bell «e-

orduel und bcf^utacbtel. . . . Die holip Aruirkonountj, welche

dem erstt'D llando der Süngerninde tiidjl nur voo dem badi-

«cben Lebrerstauüe , soodero auch von herTorragenden Com-
ponlelen und Gesaogsdirigeoleo gesolli wurde, die ausnahouloe

SflMtiso Baartbeilooi ia 4or Ptmm nad dio muk» Verbreitaog

: dareil gMS DenUnWoni! nmaloa nno Torpflicli-

i»' >Mr f«r-
gtaRorla «MbOrllB n geHiiHi.e fle iM tan tdto Mmod
der hosten und boliebtesteo Tondichter auf dem Gebiete de«

Münoergeeangs«, wie veraicbert wird , »io dem Werke durch

eine itattliche Anzahl trefflicher Original-Compoeilionen vertre-

ten, und auch die Poesie hat dufleode Blütben eigens für diese

flommluDg genpendct.«

HiasicbUich der Eintbeiluat «iad die Rabrikeo de« friibereo

Bande* in der Uaaptsacbe blBMllliea, oor ist rtinomil voo den

wird. Die •loUgHtom Liodor ood GrobgHlogoa maebao den
Anfang. Diaae Ablbattong iat ao notbweodig, wie die flbrlgeo,

denn der MSnnergeBaog wird bri solchen Gelegenheiten viel-

fach in An<ipruch f<eDommen ; aber es liegt in der Natur der

S.iche, J»ss t>ie nirht gli icti uertbvoll sein kann. Die mehr-
stimmige religiöse Ma&ik ist unter aodaren Bediogungen und

fSr aodcre Siimmen geschrieben, alt dl« sind, Ober weiche der

moMrebor varfilst. Deberdiae loidol maa noch ia-

I, befeuala walüleba Marik n leHgtaaMi

Chor WS OlMVe IphlgiBle lo

Ibortal Aodar« Siflcke, wia »Preis and Aobeloog« voo Rinck

(Nr. S], sind dagegen musterfasn zweckmiasig, und solche fin-

den sieb mehrere. Bei dem ArraiiKlrtn grösserer mehrstim-

miger SJilze , namentlich reiiKiö'>fr , sollte man sich aber an

<iie wirkliche Kirchenmusik halti'u i.nd ,111 die gro!isen Orato-

rien , Ton deoea vieles für MSooeratiAaMO paait. — Hiermit

SlbiBg.

Masikbericbt.
Necb der glin7i'nii>'n rtoppelaufTubning des ÜtoMblben Bel-

sasar (ia Elbiog und DanzlK) Im October v. J. hat der hiesige Oden-
wald'scbe Kirchenchor »ich gcnotbict gesehen, mit den Aosgabeo ftlr

CoBcerte sparMmer lu Werke lo gehen. Kr bracht« am Todteaf»»le

lader Msrieokircfae ein Concerl, dessen Programm aus ver^bl»-

I kisiaaran Aaayalla Sacliao Itastaad aad.waoiga Woetaea dar>

I wordadaaBa^i
,
Barr Odenwald,

, raaltaM. Dar OcwM'aaba
». lo

vias Weatprenaaea dem losUtote gewahrte JahrtaaobvenUon von
t tl« jr iat es möglich gewordea, auch die OabeoaiUallan aa Knnal-
geaOssea, die aoost nor daa Woblbibaadma agUlUi
oehmea to laaseo. Daat da
vioflalvertretung I *)

Der hier uDter Leituog des ClaTterlakrart I

heode «Neue Gesangvateia* hnabla ha Laaia doa ^

deroe Compoaitloneo : tOm
von Niels W. Gade.

Von Leittnogen fremder Künstler, die «oa tai Lant» des Wlatota
erfreuten, bähen wir beaoodert des Coooert von Frau AoiaUa
Joaehim, uatersitltzt voo Herrn Dr. Foehs eos Daailg hervor. Fraa
Joachim trug mit bekanoler Melslereeban das grosse Hecttativ ood
die Arie der Here aas Handal's Semele vor. Bei einer Aoffttbraag

des gaozen Werkes würde msa den erliohteo Qeotiu haben, den
zwischen beiden liegeadeo reisenden Gesang der Iris, von welchem
die Arie der Here sich erst ia Uwoat voUaa Olaaaa aad Ia :

ganten Grossartigkeit shbeht, mttt
für ans Doerreichbere Wünsche.

Als groes« Herbstaaffuhniog brsehle dar Eirohaaeber »m t*.

und tl. September d. J. die Heydn'tche aSebOplMigi am antan Tufla

in KIMnf , aa iweltan in nnserer Nsehbersladt Martonbarg, dla la

dem greesen Ramlsr des Bebleasss ein skaaliseb ganc vor
CoBoertioeal besitst. Oos Work war vortreffliefa eioslodlrt.

IMaa wlffelM MaMa Maaabar aaa K0alg*af| i. «r.. I

vor miL
Am 4. October d. J. l«gU Fr«aie<o Henriette Hildebrsodt (All),

eine Schülerin der Hochschnle und insheeoadere des Herrn Fn>-
lasaor Scbalse In Berlin, von Ihren Stadien Reobensehefl ab in eiaeta

Conoerte mit einem sehr gewihlteo Programm. Von Hfodal bmobia
sie Arleo eas Florldanle aNlebtige Scbetlea«, aas Aldaa «Das sttaae

Muodcbsoa, Allsolo mit Chor sos •Ssmaom aad das Tkaslied mit
Chor SOS «Zeit nnd Wahrbsiti, dsoeben Lieder von Sebnbort, Sebo*
msnn, Brshms und Jensen (>Dotoro«e*), und meebte ihrem Lehrer aUo
Ehre. Mit eloer scbooeo s)-mp*ihiache* wohigeeeknilaa SttMoa
verbindet sie dofebaaa adlaa, varstiadalaavellaa ^

bald eine gisaabla OiaMMaMHMla ante.

•| Jene Karp«^aft hat hiermit in der Tbat sehr «loMchtig die

wabrsa Irteraseen der Mosib gefordert und bawieaan, das* aie wei-

bunlachen kleinlichen boshellan BeartbeMnaflen der edeMan nnd
eb«a für die BilduDfi des gesammlen Volke* frachlraiolwlen Werke,
welche die rauslkilischa Knast beeiUt, it4 völlig anveraUndllch,
auch III kiMiir-r anderen Kunst erbOrt. Hoffen wir aua, dass die durch
Stadt- und Provinzlalvertrolaog iMwogla Tbeilnabmo aiM der Zeit
aaeb Book die gato Wirfcong haben wird, uaaerea r

raebiaaToadarBaaitbaUangial*bf*B. D.
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(Ml Herr ft. P. Lunpcrli Jiik,

mtf bHTMl «ra ItalwTtoM ra dtoMOm ni I*. Oetobtr. Mn VntonWM MoRt mit da« llbrtfM ImWvM «MM nwi
d*n<("'t?''-*i vnru-^srhrittcnP Sanüf^r O^lpr ür.lrhn, din Im Anfangt* i' ''T ^Viiln-n vU-hrn n^'-r ItiloM-i

r irkcli.

^ Nene Musikalien

im Verlage voo

in l<<ii|iiiig nd ^^nolnllunr.

Comp]

No. (

No. t

Ikrtolh. 0|>.n«.
efoblMbeod] M ~

Blnieln

:

. Snudminncheo klopft IL» Darchand de üble paiM —
Saiicitiian kiu>ckl). SO

Oer Storch ist gekommea (I>e reloar de« cigo([BM — Um
terfc h»t com«). 80 Jfr.

Alto *«lM (VtaUlc nitM — Oid nila). »• M.

(te
Ib. 4.
Me. 1. Der Ii

i* ^.
No. 8. Dje Spieldose Tabati^re ä niasique — MusicboiJ. SOJSr.

No. 7. Sch<!l(li'ndeSonnr Coucb«rdaiot«il— SeUlDgrae). It^.
Np. 8. GF04<.riiii:iiiiK Krzahlung [Le MSle 4e (MltaMMA "

CraDdm«'« Ule«. &• J^,

4*Um p««rPieM.
[|. na IN MM. (C«pr»M ««fiot.) I M

Oemr. «St. Ol Mir i FtamM. (fldr«Bsde lUlieaDe.

)

4 it

Oenv. ISl. rtDMCM. :Plntsnnl>>ri<! oiosical*.] i Jti ^.
Oeor ss( ilu Talle, v,. . i i > ^miIcj i ^88.^.

:er, Lonls, Op. H. Dral U«d<r t. vicntininigea MaBaercbor.
Abendlied: .Sieh, dar Tag, er geht tor Malfea, TOD M.
Kitttrtlkaui. Partitar ». Stlmmeo k*9M.
WMaml} aOm Im Mal kft aeiiaidan aalHaii, voa JMtrt
Ai*. riHtttar •• J^. SUoiiMa k 18 jf.

Ho. 8. Eptkar; .Partei der Becher am Munde«, voa Carl S<eM.
Partitur 58 3^. Stimmen 8 «a

Bntoia, Johaaneft, Op. 14. dilatett für Pianororte, awai VioUoao,
Viola und \ ii>i< iii'ci: für l>i«nofortc tu vier Hl adaa, Viollea «ad
Vlotoocell pinKcric-htet von K r i e il r H e r m a na. It UV>

taHMaLFrwdr., Op. 48. fiaalage r vi>'rstlaa||nMiBM8«har.
Mo. iTrarjrglergcaang, von H. Lmgg.

PBHIIer M if. Mimmen 8 88 ^.
Me. I. AbeBdaedaebl, von P. Btfw.

Partitar !18 Slimmao 8 48 A.
Hai, i. Dar ge«vihnir tlir»ch, voa K. KtnUek.

Partitur HO j^. Stimmen k 88 Sff.

Ml, 4. Diebstahl, von A. Hfinick.

Partllar 88IS Sümioen 8 80 St.

RiVi%Of.M. IMvMlMBMfl
ler a eafoIlB edar ein BagleltoDg dae

IIBrvtatw
BagleltoDg

fort«. >arlitar oed SUaaeM« eoaapl. 48 80 A. Stimmen ; So-

pran I.II. Alt I.II kl .#88^.
No. 4. Die Schwealern: «K» war ein Harkgraf uhrr Hi>m Rhein.,

Volkalied Paitllur iJItOM. Stimmen rinieln A iS ^.
Mo. 1. Soanlagskirchenglockeo : .O wka liablich iockao Soon-

(afsklrcbeoglocken. , von fr, MMM. ffelMW M
IthBMiOB eiaaala k 48

Mo. •. Dae VogMe: aleh halT eto VdgMa. eck «to fela l. tob
M. JRMka. Part. 4 uP M 9. Smawo aloaeln fc 88 3f.

No. Wabmotlt: »Wat IM mir denn 10 wehe?« »on/. «. VAchn-

iarfl. Partitur 80 3^. Stimmen einzeln 8 40

No. 8. Wiegenlied : .Dort auf dem Berge da wehet der Wind«,
V'ollts ird Partitur 80 A. Stimmen einieln k 4« .y.

No. 8. Tanxlied : «Bia ich nicibt ain Btlraolilain In dar Welt.,

Volkaltod. MMvM«. 8IIMWB etaMla kM

.

|le.rDaim8a: aOanra« toia
iartlliir M m.

Mk. a L DM-Graf «od dloMMM;
Volktlied.

Mi, t, n. Fortsetiung : »E* viJi.J »- Iii an cm Vi» rlKljul.r.

Partitar 4 uP 80 ^. Siinnpan atnaela k 45
3f.

InrtBbU^.
I atefe ataodniriMbaa B8f|8>,

»v«%Ofk»ff. BMltMM«rVMlM|,VWa
loiooeaii.

No. 4 in Adnr. Partitar «od Stimmen. • jt.
No. < in Fdar. Partitor and Slimmcn 8 jt.

H»Ut«lB, Fraai tob, Op. 44 . Pna iTtattve. Onvertara. Ent«f
iiarli^t>taui>ni< Werk nach SklM«n iii*trtiroentirl von Albert
Dietrich. Partitur 4 u8 50 netto. Urcbesterslimmeo oomplel
4 0 M. Violine 4. 1, Viola, Violoncell, Contrabau k SO vW>
hlodlger ClaTiaraiuaug voo Albart Dtalricb. 8 .dr 58 .~

Tioleo, Ylaloo

M^l. TIr stec

«•ftadolf WainwariD.
Moi. I. Lard KauUL Schottitobaa Lied.

Piirlitur < ic jj)- 'iin-irh'.limmcn

:

No. t. Ber ToKeUteerkaBJk. ä<;boitiiM:bes Lied.

Parblur 88 ». Strai4rh8UBiBioa epi. 78^. Vlotln« 4,1,

Viola. VioToBoali, Ceatrabaia fc 48 J*. SiagaUmman
k45».

I atkatied.
Partitur "10 i^iri-irh«limmeo : Violen, Violoacelli

k I f/ -,i..;,liUin..';i a 4 S

KlalBBleJwl, Rlcbard, U|> 3i Acht Uoier filf

w illkürlicher Begleitung dei Pianoforle. PartMlP Vd i

complet •

'i^^^'
aiBMio fc 4 .df.

4* 4Bh flehaa^ tds Vigtota kolde, vao f» OanMMaa.
Paitilur «8^. SUmaaao; ft^ran 1,11; Alt I, II fc 48 ^.

Mb. 1. Volkswaiae : .Koaomniit mir oater die Linde«, vonL.ifo**-
Partltur 00,^. Stimm'-n Si.pran I, II ; Alt I, II fc 4 5 4^.

.Wenn ros'gar Mal mit B umon naht«, von B. Bitmi.
Partitur SUmmcn; Üoprao i, II , Alt 1,11 k

Mtw 4, aOar traumaiJe See : .Dar S«« ruht tief«, von 1. Stoten.

Partitar 8« ^. SUmmae : Sopran 1, U/UI; All 1. U/IU
k \%

Mit. I. iMulaeTMiieBt wfrre Wallta «oo dmuMw.
MrUtar f0^ Stimmen : Sopran I, II ; Alt I, II fc 48.^.

Xe. d. 4dB8a deine Sichel rauacheo«, voo L. Pförn.

Partitur »oj». SUiamaB: dMcan l,Ui AUl, II k 4«^.
Lied der VOfieleio: aVon n MffaN, VOB

E. Scktät*.

Part. 4UII0J^. SUmmeo-.Sopr. I,n; Altl. nkl*^.
>RiD VOglain aang di« gania Maisbli, voo/. Aadeotary.

Partitur 80«. SUeameD: SopfOO l,IIs AU I, It h 48A
T^f«. S. d«, Op 18. MMta 'No. « in D dar) ttr die Orgel. 8 mT
8«hrMer, Carl Profe»»or am könidl f:fin»rrvatorlum fUr Ma»ik n

LripiiK
,
Op 51. ZwfcUig beliokte Stacke aus verKbiedenea

Opern von w A. Mo8a rL Ala Uaiaa^toiobta DoaHa fttrawaiViotoo-
celli (.Miiuerichm

versehen.
Heft I No. R&Twk Jfa*'

Mo.

TelekBiBr, Dr.
Op. 174. taut« in Cdor ireelaonata oai

Dir ImSiegerkraau und «WacM
Op. 171. Soaate m Cmoli: 4 ur 80 .fl*.

op >« Sonate -n moll ;P«alro 84, V. 1—4).
op. 874. IllU in Cmoll (Paalm 1). 4 50 ».
Ol». 878. Mto io DoMll (Pialo) 8). 4 .JT 50 >.
Op. t7t. Mto ia CiaoMll (Psaln «.) 4 ^ so ,y

4 wTMf.

Heul Lieder für eine SingBÜnme

Heimich WohlÜBlirt
Of M. Fr. 1 .drM
». C. F. KASNT,

f«iF.I.C.

lennann in Leipxig und Wintcrthur. — Druck voo Brettkopf & Hkrtdl j

IiOlfBlif Qoarelraaea II. — RodacUeo:

Digitized by Google



Sä&5SSBS& Allgemeine
mit: JUrllek II Kk. «i«tall*kjUu>

teM PatttuiU «4« 4ma iMa M K
*Mim mutm hm

MnsikalisclLe Zeitimg.
BfldMtenr: fHedridi

Leipzig, 15. October 1879. Nr. 42. XIV. Jahrgang.

C B. Cluto WMr du V«rhUUiiM dar iaditehaa

idlMSMM. M. (HsHatar» .

..IktoOpwm. — Otof
'

Dr. Tagore'i fltreitaohrift g«g«n C. B. Clarke

Aber dM VsrhAltzÜM dar indignhmi Masik xa

«M Hr. tu.)

4.

Dit 8«r«il« »dar Tostinf** { i*r laditeb«»
Musik

Indem wir auf das ein(^ehen , was Hih Inder sich in ihrer

Mosik unter Intervallen vorstellen, gelangen wir ebenfalls an

•iow fi«gnO', welcher von dem uoserigeo betrichtlicb ab-

Deraelbe wird mit d«n Nam«n S c r u I i (aogl. aerooty)

I, WM wir oImd aki »ToattaU* unMcfariebM babaa

1 kB SioM Taiore't ab VtatolUhM besaieboMi ktaoMi.

laad bsrtblaMendeo Tone darlbar M baUm, Am dt ikiht

danalba sei wie Du. Clariia achrelM : iTteUeloht ilinl BMiiie

bengalischen Freunde erstaunt, zu hfiren, dass Cw niemals gleich

ist dem Dei auf solchen lOBtrumenten wie Violine, wo die Sai-

ten an jeder beliebigen Stelle «eRrifTcn werden liöoncn.« Tagore

aetxt bioza : »Wir uoteriaaaen eine Vertheidiguog unserer Stel-

long. Haben wir geirrt, lo geacbib es in Gemeinachafi mit den

iflhfdiMMiOmMiMd. WatDr.Ad«^

PDikt aagt, wM
•Im •Ddg6Mfl« IrMiguDg di«M SMlM Mgnami siotm.«
(S. 1 0.] Er fObrt biermf Worte voo Marx aus «einer ElatMO-

tarlebre an, wriche weiter niehls baaageo, als das« ee» and h,

fi* and e u. s. w. zwei verticbiedene Namen für denselben

Ton d. I>. für dieselbe Taste sind, und dass solche Töne, welche

oar im Namen verscbiedeo, in der Höhe Ider Taste) dagegen

dieeelbeo aind, eabannooiacbe Töne genannt werden. Worauf

Man fortflbrt, den Scbälerwefen dieeeranscbeiocadeo Sooder-

iMi aiM aolelM mefcrfaohe B»-

Mndiam der Theorie xmA TrwAt itr i

kkr n Tage liommeu werde. In die>en Ausdrücken unseres

wortreichen Landsmanne.s wird nun schwerlich eine endgül-

tige Erledigung des Streitpunktes erblicken können. Ist die

doppelte oder dreifache Benennung lediglich der Nolatiou we-

§n BOthwendig, so mus»te docli dio nächste Frage sein, ob

dtoM unsere NolatfM niobt unroUkomiiMa m4 and wi« man «le

«reinfachen o4w VMfeHHni UhM.- Iii

XIV.

hen, so wird auch »das Studium der Theorie and Praxis der

nsuaikalisebeo Composilion« ohne jenen bescbweriiobeo Apparat

der mehrfachen BetMonangea toq Statten geben können. Wir
aa^m dies alias nur, am das Ton Man Vorgebrachte als nnau-

aalaMaa. Waa

Terschiedene T5ne beieichnen, die ipUar nur doreh
Compromiss, genannt Temperatur, in ein msaonnenhlDgeodes
CirkcUysiera gebracht lind, ao wird man hier niemals zu pinr-r

Ansicht gelangen können, die auf alle Frille pa.s.st. Tonor^-jne

wie Gesang und Violine sind im Sunilt- sü v i.]'- ver~,.)ii>-d>'iie

Tüne zu producireo, als Tonnamen vorhanden sind, und damit

die Berechoung und Measong der Töne dordii die Praxis als

riohUg sa erweisen. OiasaToanntaraohiede sind fürdasmensob-

lioha Ohr aMardlnga Teraehmbar, abari»»r in melodischer
Dar IMb 4a

das xa Tage , was BMn doo aaUaehaa Aoadroek in nannea
pflegt. Dagegen ist der üntoradilad vom Slaedpanklo der Har-
m 0 u i e aus so Torscbwindend klein, daas er als nicht vorbanden
BugL-st'hen werden kann, und hierin bat die Temperatur oder
die (leltung feetslchcnder , durch Ta.Htvn-Instrumente darge-

stellter Intervalle in unserer Musik ihren unerschätterlichen

Grund. Bs ist daher allein die Harawato, d. h. dia Mehrstbn-

waiaba dia,

instramaala , dia

eingestimmt aind,

blos xnm Tortrage der Melodie oder ra abiam eiosUmmigeo
Spiel benatzte. Man darf sich aber nicht wandern , daaa on-
sercn benfi^alischcn Collegcn diesss Verfalltniss dunkel ist , da
ihnen mit der wahren musilulischen Harmonie auch der Begrifl

derselben fehlt. Man darf sich hierüber um so weniger wun-
dem, weil selbst diejenigen das Licht nicht sehen können, dia

von ihm erhellt werden. Was aoU es beisaen, wenn dar voa

T^an S. H—1 1 aaabrteli angalBhila OattlHad Wabar aaia^

bria«m, alaaalMTlHto
nir ei$, eine andere für des o. s. w. beetimmeo wollten? EÖnnt«
solches irgend einen musikalischen Zweck haben, dann würde
es .sicherlich geschehen, und die dadurch veranlasste Erweite-

rung des Griffbrettes würde schnell eine praktische Gestalt an-

nehmen, wie Bobon so manches in der Musik w.is anran^s un-

analBhfiiar aeltiaa. Aber as ist swaeUoa , dasbalh aind aucb
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ihr G«bte( übertchr<ll«n ; di« Bnwnl* drfogt mH aawidai^

it«faUch«r Macht di« gsnM maaÜMBnbe ewagnng aaf das Mm-
perirte Tonsysiem xuMmmen, Hast aber innerhalb ihrer Gren-

zen den freieren Organen vollen Spielnam für die individuell

baleblen aod vertieften Accente. Was will [nan mehr? Es ist

damit in derThat alles Nöthige oder Menschenmögliche gegeben.

Da* VorlModeoaein aahafBoaiacber Dnierschiede in aoaerer

, wird voa Dr. tami* «B » l«ieiM«r «ktm», w«l «r ia

Ciarfce, daa Sunkrit onkiiadlB, baaehwart sich

r, daac der Begriff der Scratiea tob den Tartheidigem

der indischen Mu«ilc nicht klar iliPKelpKi werde Tafjorc bc-

flDÜhl sich Bun , die*e Lücke durch Citale aus allen S»a»itht-

Werken zu füllen, was auch für uns sehr willkommen ist.

Im Smgü Malmaoali heiast ea: »Ein Scruti wird gebildet

durch di« kWMlMI UMarralle dea Tones and mnss *on dem
Okr watoffHoaMn «avdan ktaaaa. Er baatabt ana swai aod

lWMlHifHl.a
atadar baMtat wlinnliwliwi («MnaMAm] Tw M

«Ia SBroU.«

•Bs ist ein Scruti, weil man es mit dem Ohre wahrnehmen

Icann. Töne werden durch Scrulis benrorgabracbt , und die

Orte , von welchen Scmtis aufkoOMMM» rild dfil aB 4v tiM,
nlaiich Ben, Kehle aod Kopf.«

>Za Jadan diaaer drei PtttM siad iwei aod iwanxig Sattan

I, aobaM die Un aie io

Ttona, ab4. h. atfiBigaB der Mila ihtd vw
itodvBruit, und so weiter.» [S. (1 — (4.1

Waae Citate flehen uns siio in einem fremdartigen und

etwas amsUndlichen Ausdruck eine ganz versländlicbe, allbe-

kannte Sache , denn wie man siebt , bandeil es sich dabei um
nichts anderes als um die drei Haaptiagen der Stimme nach

Tiaia, MtU« sod BBba oder nai die aogeoannten Begister. Die

iMHft
ftra Ta»-

»rten, wie wir weiter unten sehen werden, und gewinnen da-

durch ein höchst einfacbea Schema, an weIciMMD oor der eine

Mangel sieb bemerUi*«mK *« m vMMhm wmim
wenig Natur ist.

Berichtigend bemertct Tagor«, dass das Interrall des Gans-

tooaa g-a nicht, wie Clarke angiebt, drei soodera vier SonitiB

OBd das nkchstbOhere a-k Dicht awei seodara dni.

zwei anf S, ff.< (S. U.) Hieraaflh

ta der iadiaohao Soala wie folgt:

Die Gröss« dieser Interralle Hast »ich hieraus leicht ernehen

;

sie ist ftir uns aber leichter zu ersehen, als musikalisch zu be-

pvifen.

Tagore schreibt weiter : »Herr Oerfce flndet ea nicht rich-

tig, deaa wir den Nimen Viertohon (Br Serati gebrauchen. Dies

Wir gabuwkaa daa Wart in Br>

allaa aagiisnhan Waikaa , <Be dao Leawn eine Ua« voa den
galMa wollea was ein Serati ist , deshalb glaofaten wir , Herr
Clarke wurde uns nicht missverstehen. Man hat im Englischen

[d. h. in) Europäiachenj keine eoisprechenden Au.sdrücke fUr

Scruti, Raga, Murchhana, Tala und verschiedene andere Na-
men, die in der Hindu-Mosik gebriucliliob liad, deabalb ist es

unvermeidlich das zu wlhleo,

km, ikraa Sioa dwtitoh i

•: W« I« tpra«, Umm
yiattahea, wia aalaa OpponantaB tawülMdlab aat» , odorlal
es mihmlar ein Ttertel-, mKaotar aber aia DriMailaaT' Wir
erwidern, das» ein Scruti mitiiolar ein Viertel-, mituatar eia

Dritlellon ist. . . [U»n vergieidM die obige Liste, aiu welcher
so ersehen ist, das«, eine Octave IS Stufen von Viertel- und
6 Stufen von Dritlellönen entbllt.] ... Um Hissversandniaa

zu verhüten, ist es nötbig hinzu zu setzen, dasa Vierlal-

DrittaUOaa aiflhi aa iad«B Orta. I

afaia Moaik Ia alaar aoMtan Soda oa-

^ sein soll — so haben wir vorhin gezeigt, dass, wenn
ala Serali einen Orittelton bildet zwischen d und «, er dort

ganz am Orte und ein völlig musikali-cher Ton i>t. Nicmaad
hat bia jaUt babauptet, dass der Ton swiscbea ä oad < eia

-'-•iä.e (8. 14—IS.)

k)

In dem Jahrgange 4 870 dieser Zeitung Bnde ich zwei Auf-

sitze von H. Sattler and W. Oppei über die Quinleofrage, dia

mich veranlassen, auch meine Ansicht hieriilMr aaszusprechen,

da diese Frage vielleictal ooüi lange eine offsM bieÜMa wird.

Barr H. SetUer slreilt nur leise das Gebiet, auf daa MlMi

am dia »BaingBaga Ia dar Mmtk «ot m arMren. Aknsüker

geben ans dsokenswertba AatehMase in pbysikaliacber und
physiolof^ischer HiDsichl

,
wo bleibt aber die dritte, die Psyche,

der Geist, der Wille dos jeweiligen Tonselzers* Darf niobt

ebenso die«e bii^ber igDorirtR Seite der .Vusik in Betracht ga-
zogen werden T Ich meine wohl. Was ist Harmonie, was Me-
lodieT Zwei Fragen , ebenso viailaiebt offene so neooeo, and

izadaf.
deakea, daM dia AalwMt f • b e aiabl aiil die Frage oiaf
werde sbwnlae mtoan, oderktanea iwei fragen zu gieieber

Zeit gestellt werden* Gewis'. nicht. Hier haben wir also die

entstehenden Quiaicn »Is otTooe Verstdase gegen die Logik das

gesunden Meoschenversiandes zu rägen. Dem Fragesteller:

e d « f wird sein Recht verkfimmert, der Singer des sweitea

Teiracbords : g a h e atellt eine andere Frage, oder giebt etea

ar die Fnf» varnoauHa. Ia iai oia logMMr

lapbaaabM «ataiatapMM SB babon. Bfttat

ob dar Vtagaada dia PaliraMMoii bat (Oatalaa). oder
oh ihm die Oberstimme zufallt 'Qnarten), es wird stets daa-

selbe unlogiKhe Verhültniss obwalten, und die gerade Bewe-
gung zweier Tetrachonle v,ird stets verpönt bleiben, .il'^ der
gesunden lx>gik der oatürlichst einfachen ntelodiaobeo Bew^
gung zowideriaafood, wir werden die daraas (

W«a<
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4eh 4u mit d«r Logfk immaiAtXkehta Deokeu Teretobareot

Deokea wir WM Jm PniSMtaller mit dam aufwirta geben-

den T'ptrAriiord : e d $ f,
wlbr«i>d der ADtwortaode die Gegea-

bewegung c h a g bringt, lo werden wir, end halb befriedigt,

die weilere Anlwort, den xweiten Tbeil derselben er«! abwar-

ten wolleo , und »1 dieser Gaag Wiederboll , wird unaere Br-

wartaog gftnxlicb befriedigt aato. Hima ÜMM aieb anocberiei

«•«•M, 4I* «MM* MMliRai an mukm , äm abar
oeh die bannooiacben Prod«Ml« diMar Oafeabeweguog , die

•ich in den melodiacben lolwvaOea koadgiabt, im Grunde nur

Mlodiiiclie Harmonien oder barmonirende Melodien ^iod und

••in köonen, die mebr aecundSrer Natur erst in zweiter Reibo

ia Betracht zu ziehen wlreo ; ein Moment, viel zu wichtig, um
ana xun&cbat langer dabei aufzuhalten . nur soviel : die ScaU
la Oegeabewegung moaa naa wicbiiger aein, als Ibra ProdutM,

I. ala ato iadw Thal ä«d.

—

WaMlekai

«olMtoa A^-ScUaiaal nalaa bwaha to Nr. !• wmi «0 A. H.

dargiiegU NauaehriA vonnfBbre« . ao bitte teb daa gaaaislen

4
No. I.

TT

I. aad I.

ivir iB*
i{il«Mi M l.bUaa

QaMaa , bat «. dia OMlodiaeben Qnartea das lllBd>ftei, wir

•cnpflnden diese Doppelmelodie alü Kakophonie
,

als Dishar-

monie) : ist ee bei 3. und i. etwas ftanz andere.«. Die L'oter-

«iicume kommt unbedingt zu ihrem Rechte , wir fühlen sie als

Umptatimme, ala eaMut firmtu gleichsam, denn die Oberstimme

baaahaidet aicb durch eolgegenkonuaende paaaive Gegenbewe-

•b aiah au wia bai S. dia ffHwnua 1» aa^wr Lag» bau-

«Ihn. 4. bt alao in aaiaan VHtUm tMt S.

dtooh varaohiedeB , daa« U» Ginda aa dattalb

m aalMba. mmAimdkil» UiAabrung
J' J'

«;

A «> f « «iraadafa mMMia taMto. airf imm
f a A •

' ^ Schwergewicht liegt , obachao wir leider ein viel

I OewtotU daiaal la lata« gawabat tiad, abf/«toa

oacfa

niachem und melodischem, oder absolataa aad aafillit*>i
Intervall , denn die Töne g und f in C-dar ala Quinta aad
Quarte, oder aU Ober- und Uoleri-iv njin.inte , bleiben was sie

von c I aus sind, aufwirta d. i. «iaBal gezahlt, wenn auch fg
eine lafSllige Secunde oder Nene, gf eine luflUlige Septime pro-

ducift. Diese Producte der beiden Factoren g und / d. i. der

bwdea Doasinantan aoUteo ala zufUlige oder malodiKbe lalar-

Oeoeralbaaa , der una zu keiner wirUiebea wabrhaflea eia-

fachen Theorie gelangen ttsst. Hierüber fielleicbt ein andermal.

Nun aber liesse sirh rra^Bci wer sagt uns denn ,
welclie

Stimme die HauplS'timme sei'' Kann nicht ebeniio die licrab-

gehendc Oberstimme als lijuplstiiiiiiie angesehen werden* Muv«

denn jede Melodie aofwtru gabaaT AUardinga ein^ Einwurf,

der eich bOrea Ueas^ , der Jadaeh M dM
baldar StioMBaa aiehla ladart.

i
-'f ,

ip i

^^-^
i ^ij.jj i

^
i|fr i

''
il

ni-TrTTrfi^T^trinr''J
| >|

-i

1—

n

i

Ir Sapraa und Baaa, ao wird I.

ab t., «o dia BiaaUimiai lor I

MB « tat iMlaB Itaiaaa,
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•r«t«it«Bd*Bewa8Qn(einiiatariid>wT«iTMktlM«tit, «o

iZlliUadlklMtoaltorAiilbMlik M. Mi»-

«Mh M I. to> iMt waiMdlw
Stimme ist. Reim 5 Bpi';pie1e N'o f ist durch das EiaflachteD

iweicr cbroEualLscher Tüue aa und für sich klar

die Scala das Cebergewicbt alt Im^MIbm hrita

wir 5. amkehreo wollten.

Da aber, wo Beispiel 6. No. t beid« SUamen mit cfaroma-

laMB TCfMhM rfod. «M « nMMhmrfallM, die

m vfclirco,

Mto 4m BuMt Migt.

Es ist also Itcin Zweifel, dass Quinl«D uod Quarten im zwei-

•timmigeo Satz« »tela verpönt bleiben werden als Verstösse

Ans
*

Lsfft das TatndMids.

No. 3.

tut uas dar gnme TeneoaduM

4-
I

4

HA:

Naebdam 5. aladia Datürl^cLüto Auflo<nuni; oim^r ScjIj in Oe^n-
bawagoog (laut 3. No. (.) betrachtai werden kann, »o kann 1.

twd i.inNo. 3 nur als ihre modwaw»Variante gelteo, wtbrend
ort« I . dtrffWMTwtMfoflMMIt ds aMMiitVMJ«bw b«-

Baue« vorilagt, oliechoD er nn mMhnbww encMiil. Ah
denselben Omade wird sich das Qointeoveflwt in Jedem Drel-

Usoge aufrecht erhalten in ganz- oder halblönigen Schritten
;

etwas anderes aber wird es bei VierklSogeo sein. Uier deckt

gewisaennaassen der vierte Ton die QnilM^ dto rflh OBMMI
Ohr weniger bemeitfaar maoheo kann.

No. 4.

t—
W—

'

\

8»«M Qotiila In Dralklang imter I . N». 4 atoU als soldie

Ohran-Quintn verboten bleiben, wahrend unter X. die Mozart-

q«ia(e (nach W. Tappert) als dwofa den vierten Ton gedeckt

ertragen werden

Was Im iweMaaiigan Satae nabedingt ein Fehler wir«,
kann in dleaen beiden fänfoticnmigen FUlen aimmfrinehr als

solcher t^elten, denn die mit dem Basa erscheinenden Töne sind

ja reioe Luxustöne und sind !<chuQ einmal in der Oberstimme
vorbanden. Der Sats tat Ja schon in and für sieb oorrect,dMIM
können deriei meiodlMh« Qolalaa OMMb r

wecken imd bBdMl«M IM ,
tute «ein WM»»MMi die fliiame dM

aMo spielen, I

um sich wvedwnvMMMkl
auftreten.

Wenn nun H. Bellcrmano in seinen Bhr gegen alle Quin-
Ich deshalb sich striiubt, weil er es mit T

bar hUt, (aUs man s. B. etnirine MUlelalfMW <

Wtt

and die Slngar kSnaen gerade aoT aokbe voifeommende blanke

Quinten auhnerkaam gemacht and dabei bemerkt werden, ob
man im 7.usammensiagen sie etwa noch höre oder nicht. Debri-
gens erlaubt ja Herr Bellermann geradnn Sprangqainlen sogar

im iweistimmigen Salze, nur »müsse mSn eine dritte oad vierte

Stimme erst hinzudenken« ; — ein Sets, dM ia dMi Haida
eines Bellermann etwas befremdend kBafk

Ans dieser IiiMulieMe iiflk MBffdMi^ MMBMSflifn'
bowegmg eMMMdiM ^nmt-QoiM« nlMgMlea, «Imom
mit den In fün(stimmigen Drei- and VierklSogen vorkommenden
FaraJIel-Qvinten anch niofat allzu strenge verfahren zu werden

Bellennann'a angesofan« Beispieie in

Schlüssel erlaube ich i

sei« zu üb

S. tat.

Sopr and Alt-

g«t

i. a. b.

T

T
Wir

r

IM fehl

emye balbe Holen gebranehe, statt der ganzen . Unter I. e. h. e.

sind beide 8yst«ne in eioee snsammengezogcn, und es ist wohl
keine Frage, dass 1.6. gerade so gut gelten müs^c als 4.6.

Wenn aber 1. ti. gilt, warum aoUte nicht I.e. geUeoT We
aber 1. r. i;i'Mcn könnte, WMM Mcbt di> OiMei>t
von Graun und U&ndel.)

In den bddeo letaleren FUlen sind din QriMB4mA MH
dere SUnoaB fMdMfet. DeMimM ist der MI. «! fMt
der» di «. Dort sind dh beiden Qainten dnvil eine OsarM
(o-d) geechtedeo , wihrend bei I.e. die drei reinen Qainten
durch Gegenbewegang ertill^licb gemacht sind. Es liesse sich

also nur folgern, dass r. auf alle FUle missliebig sein miLise,

weil es ohne Gegenbewegang aoAriU. Seilte aber nicht im
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I.e.

wir,

(No.

or

t. e. T

Auf ied«a Fall haben die Siagtr gieieh raio la ioKMtfrea,

f. e. von zwei gleichea flliaw^ |nMI|M INidtDi 9iHt
«CO Sopran udü Tenor.

Weon also die Gegenbewegoog nach Angabe U. Beller-

n'a aelbit drei auf eioander folgende Quintan artriflioh

ao meine ich, brauchte nun mit

1^****^ Otfteht sa itlMO. ^
Meoachrifl iMTnrte n fBbnn, ao

wie die iMlSssigen QulDtan ta almmtildien Belspleleo

I. 1. 3.) schon durch die Schrifl sich Icnntlich machen,

langeD ,
laikgen Jahren Inf ich jedoch eiamal in Krack-

tet a. M. zwei blinde ClariDelllsteD aaf der Promenade, die

il herzbrechenden reinen Quinten ein Tonalück, wabracbaitt-

lah eigener Brflndong, mit sehr viel Gefühl

duill deeto eher rieUeidit— MiUeid aa errefeo.

Auch hat «fai Locle nnd «Im Biitel fai Dorf uad BMIm
iMlittiknflM, «MachiilUMte TolUM: alhiH I ta>,
Itea wum 8IUUU Miaa, la wBlid—uiw niMBQafailM
ra Bude tu aingeo, ein Oeaoaa für mich , den ich kaam aoa-

kosten konnte, denn mich wollte fast der Schlag treffen, dasa

meine ^Scbülerio« Lorie, der ich das Lied mit vieler Mühe bci-

gequäll balle, mir so wenig Khre otacble. Beide Schaaspieie-

rinneo atanden als Stogerinnen auf gleicher Höhe ; die Btrbel

hellte onr mehr Gelegenbeil, ihr Doppeltalenl auch als Stngerln

HHeod n »chep, und beide verbrachen xwei Siropben des

I iD nioM QataMM, «bMboo Probe beM»-

MeiDO ttaaohrlll ill .

lel Oallang nur eof iwalerM Wdto. Dm Beiaplel f . oaf fl.

In No. I um einen Halblon Iranspooirl nach cis-des, würde

ooach folgeodeniuaaaea auaeehen und gleich anatossig klingen,

«bali|oteir.obta4li.id«^

m m
Eine Notenitcbrin aber, die der Qualitlt eines jeglichen Inter-

vall* Rechnun(( trüi^t , ohne auf die Orlhoi<r.iphie Bedacht zu

nehmen, darf gewiss als ein Fortschnii bezeichnet werden,

denn gieieh KHngMides kann und darf nicht allein, sondern

sollte gleich geschrieben werden können; eine Nttgiichkeit,

die MV allein in der ChroasaUk, d. i. in dar Oleichberechligung

dhr 1t Ttao 4io aar «IM« in afnor Octs«*

Dia llHik dar alt lala pfeMMM
S. 4. aad 6. 7. Tea abiaw aar oinsaal sehrei-

lai, wthraad wir bis Jelst diese T8m bald tuld mit |>

m iis s c n , in dem Vorurlheil, diese »ier Tcoe klSngen

eo, weil sie veracbieden geschrieben werden müaa-

Bf alanal
LI.

M.

besonders goleo Tag machen aad

Bsoya Worfcaa nor solch« I, die

ha:

laaa liVer. ABtaihaiig iRiToncilialion; ausJ.W.v. Goothe's

»Trilogie der I eidf nschafl« für Männerstimmen, Soli

und Chor mit Begleitung des On-hf'.st<'rs. (>p. 45.

(Englische UebenelsaiwvDO &. H. Baoson.) futHar
Pr. 8 ji. Uipsia «idinBiacitar, 1.

~" ~' '

487».

aleta besondere Freude maefat , ein nenea Werk tob Ihm aa-

xeigen su Utnnen. Bin echter mu^kalischer Poet beeilst er die

Gabe , Andere poetisch zu siimroeo ,
nur mtiaa man ohne je^

liehe Voreingenommeoheit an ihn heraolrelen und aich durch

die eine oder andere kleine Besonderheit an ihm nicht .störea

laaeen. Er ist iouner neu. eigenartig, mag er sieh ia reiner la-

atruoeotal- oder in Tocabnuaik bewegen. So aneli hier. Ii

•r 4m Teit la soiaer Wein aal mm

Ooelte'achsB Worte velftaMMB fMMMM|t M,
oiahr ab das, daas aSe eigeufliimliüfc MMta aad tieligebeod bL
Das Werk beginnt im Prcsio-Tempo •(C-molI V^l mit einer das

Ganze cbarakterisirenden Inslrumenlal-Eioleitung von i6 Tak-

ten. Der Chor tritt ein mit Die LeLiipascban briu^i Lcidtm

und läset die ganze erste Strophe des Gedicbtes folgen. Das

Oroheeter ftthrt den Satz, der motivisch immer derselbe bleibt,

eiae siemUcbe Zeit bhMlnrch allein fort und l^t über in ednea

laapnaen und leise getraeeeea Satt tai As-dur Hier trMt

an

viST*

die «rgm bringt. Das Solo Ist vofler Innigkeit and WlrMk
flodsBD wiederboU der Chor nach roraufgegaogenem Inslra-

MDUlzwischeusalzo den gr(>S!>len Theil der ersten Strophe.

Dann Usst der Compooisl wieder einen l;ingsameren Salz in

C-dar (*/]) folgen, der zu dem ersten laQK>^men in ziemlich

naher TerwandlschafUicher Beziehung sieht. Die Tonart C-dur

behtit er bei bia som Schlnaa. Dem Sololenor iat In dieeeia

Satse die dritte airapkeiailAamhiBe der beidea Mslea Zai-

iMüiii«HMMeke IBlwiikaat dar Hufe.

Mlaariai
Dflp CSar aftodHhdl dk Weile i

ana wlrkMi die beiden Scfaluaszeilen an iDa fDhlla aieh —
0 dass es ewig bliebe! das Doppelglück der TOoe wie der

Liebe > Zum Scbluse treten Thema und Tempo dea Anfangs

noch einojai kurz, aber mit Marbl hervor und zwar in Verbin-

dung mit den letzten Worten de^ Cbors. — Alle Scbönbeitea

dee Werkes, luid ee eslhlll nicht wenige ersten Ranges, kann

ich nicht apeoieU aoCablafl. eo wärde au weit fahren. Siudi-

rM 8to srilMt dse aste hedMlMM Werk, ich Ua ttarüML

wfhrea wird.

lang ist (17 Selten Psrtitor, lloehlbmat), mOohU ich

ders den Mlinnerge^.lngve^einen sagen, Tielleicbt macht dies Nie

IUI ao geneigter, ao das Werk ttereouttreien. Zu ihm gehört.

^ uj ^ .d by Googl
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vier Humum und dr«i Posaaoeo. Da& wird wohl überall, wo
Werke dieser Art eufgeführt werdea, voriunden »ein. Aiumf-
deo ist, wi« Torhin aohoo bemerkt, die Barb verwendet, die

bter Mhr wewniHoli M oad mr Ib bDchma IMhliil dank

ItcIM» lllrTioUiM, Viola

«adyiolonoell. Öp. t7. No. 4 in k-dar, N«. t in P-dnr.

Ftotitnr und Stirn min. IV. ä 6 uf. La^ifgvBdVnntai^
tirar, J. Rietcr-Biederiiiann. 1879.

Wo wtre der Meascb, der nicht Jogeodsündea zo beklagen

hUUl lat der MetMcb CompaaM, ae bat er vMWeht üater-

ItpNiipritadMifcapapHit laMlif« la^irii, «k «tmIm Wwka

rfe Rali tbw I«iir to die WeH Mmw «Alekli

die Aufrichligkell pepsen sich selbst und die wabral

M Mancher gäbe wotil viel J^rum , Woatilc er a^M BlMHlIgfl-

Werke wieder au<s der Luft schaffen. Sie braucbco deshalb

nicfat schlecbl zu ««in, genügen aber ihrem Verfaaeer, der mitt-

lerweile in aeiaein känstleriscbea BildoogigaDge lor Baife ge-

TaiBliieht mm Hanosaabarifa latttara

Brgaht
Anslossee möglichal vermeideodeo Weg, uod in diaeem Cm-
sehwuoge kann man ihm nur Glück wünschen. Wenn der so

gern Qber die Schnur hauende jugendtirlie Uebermalb gezügelt

wird, so ist das ein Gewinn für alle Tbeile, aoDSt kann er seinen

Reil ausüben , und ich meineetheils mflchte den FCoaspoiiistea

iabl la eraolaaaeo aocbeo, Jeden Anklang ao iba sa *ermei-

im, nicbt etwa, weil lu baiofgaa alebt, daaa ar Pliilislar

1 k# vr^* n^^^^^f^^
i na* wwVw ve^wwiB

aUoden aollte, dar aa(a daflk: Jopaadtilaoba. Diaaa oaBte dar

Componiat aicb iauMr bwwahraa und delennintrt sura Aiia-

droek briogea. Daa Streben danach und nach üchöoer urwüch-

siger Melodie dringt die Neigung, lu klügeln oder apart sein

tu wollen, mehr und mehr in den Hintergrund. Was nun die

beiden Trioa salbet betrilll, so bereicbera sie eine bialang sehr

wenig cnltivlrle Masikgattong und beben schon deabalb ihr

II bemht der groaaa Forlaehritt, den der (

Ob einmal daa eine Thema weniger gut erfkindea

erscheint iK <\.i> .indere . dar.iuf ist kein grosses Gewicht zu

legen. HnLscheidt-n thut der Tolaleindruck und der ist vom
einen wie vom andern Trio ein vorlrefnicber. Bei einem Ver-

gieicbe beider dürfte dem zweiten in F-dur vielleicht der Vor-

rang zugestanden werden vor dem ersten in A-dur. Beide sind

t AiImII Iii aMfl bal

ihm gcvohni die einzelnen Theile nnd SStze sind ebcnmässig

•nfgebaul, auch fehlt der geistige Faden nicbt, der sie mit ein-

ander verbindet. leb halte die Trios, um es kurz zu üai.'tn, fur

in ihrer Art bedeutende Werke, die man den betreffenden

Spielern nur warm empfehlen kann. Auf eine genauere Ana-

lyn damlbea giaobe ieh Uemaek vanioblaa an aoUaa, aia

IMa «a MMaa la Ihrl

denn sonst könnte man solche Werke , wenn nicht gerade Ge-

lagaabeit ial, aia an hören, absolut nicht sludiraa. Daa Beiapiel

Leipiig

Und drillci ttfe ich Sia au

MaMcktaMMa. Ma (No. t'.

Violine nod Violoooell. Op. 37. Fr. fluT.

Winterthur, J. Rieter-Btpdemiann. 1879.

Gemabetm ist ein sehr gediegener Nusikor und Componist

nnd gat angeschrieben in der OHHlkaliacbea Welt. Was er

MaM, kal Baad ood Paaa oad waaa «r s. B. aia Tria aekreiU.

a M as«MM «iaa «o4 mar alM

an faaaeln. Mh dleaen THo hat ar netaa« Brartilaaa alaan

glücklichen Griff gethan. Es enthült vchönc . rr.isdnu-ksvnlle

Themen, Ist interessant in der Arbeit und hesvalirl sich eine

wohlthaende Frische von der ersten bis inr letzten No(e. Bo-

aondera angesprochen haben mich der erste Satz [AlUgro

modsroto H-dur C) und der zweite [ritoee D-dur */^). Diesen

Sckerso-Cberakter gehallanaa 8aU flnda leb (

Tlaltaiobt Mgt ar aaoh bat

Ml nataa aa aUht. nala Maraaa kat ar vaa A Ma I rage ar>

halten. Der erste S.itz beginnt au.sdrucksvoll melodisch, setzt

sich flieasend fort und enthüll inhaltlich absolut nichts, zu dem
man ein Fragc/cictieii setzen mochio .Anscheinende Abwei-

chungen von der Normnlluno können im ersten Augenblick nur

den weniger Eingeweihten befremden. Auch der dritte Salz

(Lmto t muto Fia-ffioU C) wird seines soliden und melodiösen

Weaena wegen einen gnien EindnKk machen auf solid musi-

kalische Uata. LakaaiiHg aad IHaeb takt dar laMa 8aU (i^
<«9ro murgioo IMarQ iaa Zaag* Dm fcwftiagilbaM IM gania
nicht hervorragend in der Erfindang , aber schwungvoll nod
iheils ganz, theils gliedweise so durchgearbeitet, dass das In-

teresse an ihm niemals erkaltet. Themaliach sieht der Salz am
meisten in Beziehung zum ersten Satze. Summa Suramarum

:

das Trio macht seinem Autor alle Khre und wird dazu bei-

tragen, deasen Ruf in der Musikwell zu befestigen, resp. za

arbdban. Geübte Triospieler werden ee , wie ich glaube , mit

Ma arardaa aa mir Dank mfhmmm,

idi Sie anf Werke hingewiesen habe, die man im I

Kunst nur sehr wiDkommen heissen kann. Die Trios spielen

Sie in Ihrem Hause oder lassen sie spielen, einerlei, wenn Sie

üie nur huren. Die Herzogenberg'scheu Slreichirios werden

sicher demnächst auch Clavierspielern zugloglicb gemacht wer-

den, wenigstens wire ein Arrangement für Ciavier erwSaaobt.

Waa Bttbar'a «ABndknaar batrlA, aa wardaa Sia,

Di« OoDoert« der letzten Saiaon in Paria.

Die rnnriTlc sind dem Gesetze des Forlschriltes gefolgt.

Es sind nun zwanzig Jahre , dass uiiin jenes Publikum als ein

priviiej^irlcü betrachtete, welche.s der Anhtiriin^: eiiifs >un einem

eo YOgue beBodlichen Faiseor unterzeichoeien Homanzen-
Albums beiwohnen durfte. Heute giebt es keine RooMnaeo-
Albwaa naebr ; aa giabi aar aaah Maladiaa Samarinngaa, aad
barObarta Gaa^waiiMra «üMhHAM aa ilebt, dm Ibra Ha-
men hww^bM. laaladJIaa, aa «M ial riebl%, akhll
eigentlieha Mdadlaa : ata llr aiaa aiaiiga maa
Chor, eine Cantileoe aus einer Oper kann mittels einfacher

Aeoderang der Worte— nnd aalbet diene erspart man sich zo-

^ uj ^ .d by Google



— 4S79. Nr. 4t. TihiMMT — 41. Ootober. —

Mhr, MB RoaMOMa-AIbuoM bSran zo Immd.
' Bk Mlwr 4*rM tm aneD Sorten and fOr alle Ge-

cbmacksrichUjogea. Di« Albums beslandeo gemeiaiglich aus

xwölf RomaDzen , und mao uag alle zwölf in der nikmltcbea

Soiree. JeJe» Album, uder, wma man wSl, jad«r ComposiMar
batte Mioe woblbe«iallt«D Slofsr. Dnd die RouMUMHlagtr

I llirer Aufgabe so aahioglieb, data sie der i

wOrde aieh baaUotage oieht mebr in dM
! «dar Ib dea Saal Brard begeben , am solcbeo

imbAreD.
Ich behaupte übrigens nicht , dasa mao vor zwanzig und

selb>i vor dreiüsig Jahren blos zu dem ilwecke Coocerte gab,

tun RouMozen hören zu lasten. Es gab auch sa j«Mr IMi
\ Tirtuosen ;

aUaia, wann maa jder SUliatik ||MdMB tef.

taa «ikaiidltl», «te BraiC«iaB. Di*

ToileM« , am ihn zu apptaodiran , die Remn in sraiasar Hals-

binde. Heilte wi'i^s ma:i nichts mehr weder von solcbem Zu-

draoge, noch von wili Ijüt Klcganz
, und es kann sieb treffen,

das« zwei Virtuosen von sehr hedenleodein Rufe , welche Ibr

Tataot gemeinsam v«rwertiien wollen , vor halb leeren Blaken

ilen and sieb in eine Einnahme Ton \ 60 Francs tbeUen.

wohl VairtandaB flMM tob

von unseren syinphontscheo OcMlIscbafleo gegeben werden

Diese nehmen Golllub einen viel höheren Rang ein ils alli^

flbrigen, und ihre Anziehungskraft ist um SO mehr pe-iic-hert,

•la sie der froaaaii MebrxaU dar PiräBr OttaMaolaa. am wenig

> «od (as OaBnBriNrihkapMkl
.idarMolaB.

SBtali

Aber bei der Mebrzabi unserer Jungeo Kflosller , welchen es

vielleicht all zu sehr nach frühreifem Rahme gelüftet , ist es

ein Traom, der in der Nscbt aufUacht nn<\ in:\ dem Morgen-

grauen entscbwindet. Bin Orcbesler kostet sehr viel, selbst ein

solches Ton mittlerer LeistaogstUilgkeil, and das wird so lange

dar PaU aate, als unsere lostraaMaUlialOB aiebt auf doa Ulf-
BohoB Aoaiiracli T«rzicbi«a,

YIrtaoa«, warm aaeh oia Pianist, sieb ohne Oeigaa tud Traaa-

poiea, baaAiBritt aaf dia BOtbaiiael aeioar

Cbanoeo eines Coooertes aussei zie Das koonal

VW uad iwar sogar mehrmals m der Sainuo.

h KnaangUing «ines Orchesters hat man ein Quartelt, und

jadar Goaoartgeber kann sich ziemlich leicht vier Milbrüder

WHIaa verschsITen, welche di« Estrade gamiran

I
hat bialMr IB Praakniak Bar ÜB ari

gafttodaa.

I der sehr vermi-vstc Chcvillard die Gesellschaft gründete,

I lange Zeit .seinen Nimpii trug und welche sich gegen-

wirtig das Quartett Maurin nennt . Kt^lang es ibm , ungeachtet

daa Zaubers des grossen Nsmeas Beetboven's, dessen letzt«

Warite er vorführte, nicht auf den ersten Schlag, um sich and
B«ra TOB «ypXbiaebaB aM^

ergiag aa daa AaaodatiooaB , welcba aieh a|tUar aaeh daa
Muster diaaer blldatan , weaa auch mit eiaatn weoigor aula-
sivea Programm, welche« neben den classischen Meistern auoh

einige moderne zuliess. Man kann sie mit kleinen Kapellen

Targleicben, welche weniger von der Grossmulh ihrer Oe-

), als TOB dar Balsagung ihrer Vertreter leben. Von Zatt

BB ihrar SOrituac irsaad aiae oflIaMla Aaflaiaa-

Wle dam aoeb aala laag, ao tat der Onataad, dato «Ib Vir-

tuose sich nicht unter den für .seinen fiucccss günstigsten Be-

dingungen producireo kann, kein (irund für die Kritik, seinen

Anstrengungen die Würdigung zu «eraageo und seinem Tsiente

nioht die ibm gebührende Huldigung darzubringen. Dabei bat

aber die Kritik sehr riel zu tbun, denn nur allzu zahlreich aiad

äoh JMuttak BB ihr WaUwslIiB BBd ih(B

Dt« Piaaialan kooMBaa la t

laax, der rieh uounterbrocheo nene Beerataa aoaeUlaaaaB. 8to

kommen aus allen vier Himmelsgegenden herbei. Einige stecken

noch in der Neophytenrobe , die sie im Conservatoire tragen;

andt-re sind selbst noch zu jung, als dass sie s<~hoi) in dasselbe

bitten kommen kttaaaa. Onter diesen Jünglingen, welche maa
klaiae Woader aaBBl, tt der Junge Roaentbal , ein poloiaebar

diBtMnhliB «Bd bawBiul«iHBpB(h

III« Oawaadthül bb
meinen Augen nicht viel bedeuten, da ich derartiges schon vtal-

fach gescheu , wenn diese Eigenschaften nicht von wshrlult

musikalischer Empfladoog begleiti?! wiiri-n Ich hatte Tergnii-

geu daran, die AusfBbruog des Spionerinaeochores sus deoi

aPUagoaden Hoittndar«, einea ausgezeicJineten Stäekea, dar

KanaKei adKwiaai tob tf«Bd«iaaohB, da« oacblrtglich «r-

Wala««! TBB ChadB Ib I-bbU, da« sOlttekahaB

IM dH M
zigste, ja der bundertale Theil deaaen, was er kann. Naclidaaa

er mit vierzehn iahreo in seinen Fiagem und in saiaaa Kopfe
einen solchen Vorrath von Musik besitzt, darf man «BdBrlB*
kunfl des jungen Moriz Roaentbal nicht zweifeln.

Die Pianuiten sind reiselustig weniger sus Temperameot ala

atu Notbwendigkeit. Diejenigea, welche aieh daia LahrflaehB

widosan, aiad aalarsaiBlaa mehr
drtab Bai

hl Ma
eines »chOiiea Tagea nach den Vereiaigten Staaten abgereiat,

wo er mehrere lahre zubrachte. Mao hatte ihn ein weoig Ter-

ge.H.seo. Aber nun er wieder hier ist, war ea seine erste Sorge,

sich m das Gedkcbtniss derjenigen tnrück zu rufen . die ihm
Beifall gospestdel hatten und welobe eotzfleiit warea, ihm neuer-

diafs BaUaO ^«ad«8 la ktaaaa. Da« Spial da« ll«fni FrMiioh
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LTanBeeäiOTOi, Op.80, OmoO,
Itataite fBr Gtoficr, Gkor und Onhorter

znm ConcertTortrag

Nir zwfi PiaMforta b«vlMit«t «wi

Hami on Bfllow.
(In AaffthrCBg gehören tw«l Bs«flipUr«.)

Prato 6uf.

Neae Lieder von Robert Franz.
tits]

Tari^vwJ'. JLGL

Franz, Roberl, Op 51. Zehn Gesinge Aar
«lae8ia«atta|MaUB4fl«ttuc4«naMflMto. (Sr.MtlMiM
Ludwig 11.,

Ckor.
rctnlMht««
iMt (kn^ I UP.

Drau^ BolNrC, Op. BOl tMtotaliVeflreioe Siag-
attana mll Haaolwu. (Vm Hihai «m HorabeiM-llaniu g»-

L) »Jt.

iWBillftlBrttl't Iw ypltinime toi rr. Ctopirt Igte.

FR. CHOPIN'S
Werke für das Pianoforta

R«M ntlifto iHpkik Bit ftagmli— Biliiii laCnniliilwiirlrtiia ! it|i|| iiiiliifia

Carl Beinwke.

I. BallMlm. II. Bladm. III. Mexarka*. IV. NoKarnoi V. Polo-
aalMO. VI. PfMladieo. VII. Rondo ond Scherzos. Mll. .Sonaten.

OL Walwr. X. Vervcbiedeoe Werk«. — Coocorte und Cunctri-

INm« Ttotfceh iwrlMigawttiuehto Intnettr« Aotaebe ist io kla-
rm.abamokiUelMaiOrBela. mtL WmmmVtmm tm iMalüla dar
kriüKbm AiMgalM. M««U ia Qaart «la la Htm lllllLliiii. ia
40 Rinzcl-BiDdeo, wie aaeh Jtt 1 ifcitilliima. Iwititlrt mAp
bund^T!

,

eiD erginiendeeSoppleMMartälaalWiMebaail. iMaar
4 83C unoDlgcItlich nechKeliffert-

Qa«rt-Au8g«be. In 1 Abtheilungen ä 7. SO. In <0 Banden
k wr 1 . SO IUI a. VII .jr 4 . 80). [Eies. gebuod«n mehr

Orets-OeUT-Aaagtbe. In 1 Abtlieilaneeo k .# 5. ~. in

II Budes k^ 4. — (lU and VU ^ 4. M). IBIegaat gelWBdeo

)4^4rt.M. v.n.^i.gt.

IM«]

MaxionGtten^Trauennar^icii

Oh. Gounod.

Barlla.

Fttr Planoforte n 1 Hda. ,M I,*».

- 4 - 1,S«.

Sd. Bote *G. Book.

1^1 W. Semper in BurgtlUI in Saeh«
empfiehlt seine I i stimmige Streich* und
Tiax«, It Lief << Stuck, Prei» « uT Jo j^, fomar
feMat C«BcertPUc«a k Lief i ur,

• Ittck Uriehl auf Blattern k Lief. 1 Jl.

•Ode nur gegen Baar od«r Nachnahme.
Der 4«. Jabr^og von Strelflk- wi« von Blawaailk i*t taa Ver-

SB. B«l acbwlcbster
Btoamualk t»t aber nur Mesalafaii
Qar. ad üb. den fasohriebeo.

hrbar. Ma
Es- and B>
D. 0.

[«tt] Naaar Vaitag «oa

Irtm Aynttire.
Ouvertüre

Partitvr

Pr. KjtWifi

von
Op. 41.

Erltes nacbgolasseoe Werk
nach Skizzen instramentlit

TOD

Albert Dietrich.
Orcheslenitimmea compt.

1. Violin« 4,1, Vk>l«

<« uT.

VlerhftiMltgor dswIonniHaf
«oa

Albert Dietrich.

kW^.

Frau jLiüst'ü
Qmmmelte Lieder.

Achtes Heft
No. 4. Lebe wohl inngarlüch und deotachj. No. t. Was Lieb«

sei? No. S. Die lodu- Nauhtii^all. No. 4. Bist dul .Mild wie ein Luft-
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Sir. TagOM'B Streitaohrift gegen C. B. Clarke

ttbtr dms Ywrhiltni— der inditohen Muiik sa

rPorlselznng.)

DrilteltODe liegen alsc hiemacb auf der zweiten bis dritten,

rar der aechsica bis ililmUn Mab dar dtatontaehM
Seala, ond nirgendswo s>oa!>t.

Etwas ttlher in das Verhtltniss der eiozelnen drei Tonarten

rührt ans Oarke'R Frage : »Wie viele Scrulis gtebt ea zwischen

• VBfi i io der Tara oder der obereo Oclave , und wie viele

BwtMhM a and * io Modara. dar aiadaraa Oetorata Dia «bor«
Oelava ist das Mgh d« IspIMlM, dit

tBw nach dar !• te «Orf|aa Hl
MltDoe. Taseraaalwetlal: sZwfadnn e oad d tu der obareo
Oclave sind vierScmlis, and zwischen a und h in der niederea

Oclare drei« — eine Belehrung , die wir uns bcrt-iis ans der

vorhin gegebeneo Liste abslrahiren Iconnten. Es li.uidi'U .:c li

aber darum , wie diese Tlieilungen oder kleinsten Intervalle In

der praktischen Musik zur Geltung kommen, ond da liegt die

Tamathang nahe , das« die drei Oclaven oder Tongabieta io

diaaer Hinsiebt von einander abweichen. Tagore sagt abar aar,

sda« le dar Zahl kafai DnlarMUad

baadaa iat, baalabt ia dar QmlHU. Wir ««odae aa» «iadar
sa dem Sangil Rolaavali , welches tagt : ,Diea alod die ver-

schiedenen Arten de.s Tones. Dieselben werden Scrutis ge-

nannt, weil sie hörbar sind und im Ton hüber und höher auf-

»teigpn '« S i f) AuH ilie--cr Delirution liann man ersehen,

dass die Scrulis durch das Wort Tonstufen oder Intervalle

ganz entsprechend umschrieben werden kOnnen, dass also

Ta^pnfa obiga Bahauplung von dem Maogel eiaaa ceofliaadao

Aaadmckaa fa dao «oropllscheo Spraofaaa atwaa übwMabM
W. W«>Aar di» <awMHbla Abwiicba^ bat

dar kMaMaa lalamlla ta dae dnl fwatdiiadd

trifft, so erhalten wir bierSber von ihm keine AHkanfl; wir
mi]s«en also mit der blossen Vermuthuog , dsaa oacb Analogie

der eurofiiiiM In n Musik auch die indische ihre clirom.itist'heii

und eabarmooiscbeo Intervalle mehr in den mittleren nod
höheren als in im liatoM Lt|M aamwia^ wriMfB eaa an»
(riadan galMo.

Qarfca (raft weitar : aWana twiaebae g nod a der Dnier-

loa dar Scroti

Senriia das (Oasitoa-] btarrdl von g aacb ie Aal ||aMa
TSoaV Ttümt aalwortat: aOia Fraga iat nMkH m MdL

Zwischen g und a sind nicht drai aoodara viar Serotia, waletaa

in vier gleioha latorvaOa gatbadt wardae. IMas ist aiaa Wabr>
hait, waMia alle indischen HusikUtahar Uhiaa undmMia die

Tamaaftbasutigt.« (S. le.) Oaa tM raobl aohta, abar dia

eigentlidM Frage i.st damit uoignntan. Clarke kann doch nur

aas Verseben das Intervall g-a angegeben haben , er meinte

offenbar die Dreiton.stufe a-h, und die Kra^e, allgemein K(''''3Hst,

würde nun lauten : Wenn die indische ScaU den .SchnU von

(]lt SecuiiJe zur grossen Terz, sowie den von der Sexte zur

grossen Septime in drei Scrutis Iheill, sind diese Intervalle i

ander gleich, also wirkliche Dritleltöne, oder sind die

iT Aua Tagon'a Wortaa aiOaaaa wir

NUe wiiUtoba MUaMaa «Ib«;

ball afcbt aafeadaa kBnaaa.

Derselbe Wunsch mw^'' bei der nücbstfolgeoden Mittheilung

kundgcKebeo werden. Clarke w»gt weiter: »Es ist unm(>glich,

einen bengalischen Spieler aufzufordern , die Scruli-. ;uif der

Zitara zu produciren, denn es giebt bei der Zitara keine festen

Stellen für die Scrati-Iolervalle, so dass ein Scruti blos durch

beliebige Berübraog dar Saita, d. b. also gSnilich unbestimmt,

haranagabnoht wawlaB laaa.c Diana Behauptung erregt Ta-

CoraTa TanroadafOf • •* * «M: «Om fahl wiritUeb

«nraa a« «aH, «n dan waalgrta darObar aa aafM. Waa«M
dar Schreiber thnn , wann ar ainan Haga (IMai) an aifcami
halt Wird er blos die Saiten berühren oder sonst atwaa tbnat

Wird es nicht nöthig sein, die Wirbt) zu bewefjcn ,
so oft e*

nölhig ist, und so den .Scroti zu stimmen dass der [bestimmte]

Riigii d.ihei hi'rau>kumirjpn kann*. (S. 16— 17.) Das Licht,

welches der indische College uns hier anzündet, ist nur klein;

M bedarf daher einiger Zeit und Vorgeht , om mit Hülfe des-

aalbae In diaaem Dunkel toraehl tu kominan. Waa Clariw var-

IM ain Instrainaal mit baallmmt

daviava, Oia*la, aaaaherda a.8.

Ml «Dd abaa üaHtbBaHroe iliMlIIal

angageben werden kdnaao. BlaaB wlabaB Tonmadiaaismnc
besitzen die Hindu nicht; Ihsea Milt dM Orandlnstmmenl

dieser Art, das Monochord. Damit fehlt ihnen denn freilich

sehr viel, mehr als sie zur Zeit geneigt sein werden zuzugeben.

Wollen sie auf ihren maaasgebendeo Instramenten eine be-

stimmte Muaik machen, so müssen zunKchst die Saiten danach

eingestimmt werden, denn die veracbiedanen Haga oder Modus

vertangaa tanobiadeaa latarvalla. Aas ansäten aitan Kireban-

TolbaBMiMnM aaadlaaaa aabr varaltodliob,
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zu conslalireo uod damit die indische Tonordnung zu bet^reifeD

wia Wh ümo Wnlta usiHi«atw^liiia^

•dteiat tu» idoiii Mkr bMMHiM ta vcrftbna . wenn «r fragt

:

«Kaoo ein himgtllt^l'ff SSnger vorgeführt werden, welcher die

Vierteltdne rwiteben e and d, uod darauf die Drlitellöne zwi-

schen g und a [lies a und h] singva kaau * Icli will nicht

sagen vor mir singen kann , denn ich für meine Person glaube

an die ganze Geiicbichle nicht, sondern vor einem competenteo

MuakprotoMor wie i. B. Harr Fry« M-« (8. 17.) Indem Oarke

Am» Ttartol- nod DrittaliaM «to «io autck iodiccfaea Aber-

gbobMia bebmadaH, frirt «r

•oi , da» jeoa feMoiM latamlla In

Raihe nach zar Anwendung komme« können odermiissen, wie

die Finger auf untren Clavieren slmmlliche Halbtöne berüh-

ren, wenn sie dun Ii die chromatische Scala laufen. Aohnlich

müüSU} denn auch der indische SSnger oder Spieler im Stande

sein, sSmmtliche JJ Scrutis Minor .•^aiiUilia (Scala'l auf- und

vonoftthren. So etwas kann aber in der indiscbea

; fmiehl «oritommaD. Bia beNtiromter Raga entUll im-

» latamlla anAaMekloHaUar Sbritm, mid
I fl BdraMi «ioar Laltar tatihrM,

IM abaiMO mdanUMr «la In nnaam oHtalaMarilobaa IMk
ate Vodo« , ia welchem «n« TSoe das gansan Syitaosa vor-

klimcn Di nn Rip.i und Moden haben eben darin ihre Grenze

und ihren Cliiirakler, iI.ks sie «ich auf Kewis'ie Tcmn be'irhriin-

kcn um) alle ubriKi'ii imlienihrt hissen. Wer vnlcbes nicht ein-

iabl, dem muss die ganze illere Tonkunst als L'nsinn er-

MMBMI. In diaaem ZusamoMUbaOga bedeutet die Anwendung

•ahamoniaBhar fatarralla nnn waMar aicbta, als dsss in den

4ln nialH darch Gaoi-
and Halbton,

< Vi »• *• SV VMaaea «Ind. Daa WaHara «nflAl

Tsgore schreibt darüber :
i riewissheit. s^^\ man, ist der grSssta

Feind des Menschen, und dies ist besonders in der vorliegenden

Angalegenheit der F;ill. Die Probe, welche Herr Clarke ver-

langt, ist weder unmöglich noch schwierig. Einer der zu singen

versteht, kann sowohl da« Tiartal- wia den Drittelton ohne

Schwierigkeit bervorbriocan. Bs geaohiahl von praktischen

Siagam jadan Tag nad ist aalt dan iltaalan Zailan oatar aas

!Oabwnch §nmm. Satr dwUldw Aoaplelnng Mnranf Baden
«rtr hl allra murtkillMbM DiMhrtriwiilHi« «Ia Hntnavali, Raga
Bibodba nnd IhöHakM, voa wakten wir daa folgenden Bx-
tract machen : .Saralii oder anharmoniacha Töne steigen in

der Folge höher und höher auf, und sind sowohl in der Viua

oder io den Saiteninstrumenten wie in der Kehle [.SinKsiimine]

wahrzunehmen.' K.i i.st hieraus klar, das.< die .^i rulis lieides

nod gelingen werden. Wir werden uns glücklich

Herrn Clarke'ü Wünschen zu entsprechen , nod nicht

Uaa Tnr Bam Profaaaor Frya, soadam vor Irgead

'Ungtooba tt doab abanao wenig ahi Bawaia
gegen diese Sache, wie der rnglaubc eines Blinden gegen die

Existenz der Farben. Die Scruli.s oder enharmonischen Tone

sind seit unvordenklichen Zeilen im Gehrauebe t;>'wesen. im h'.

bloa in unserm Lande, sondern auch in Griechenland, Arabien,

China, Persien and in vencbiedeneo anderen asiatischen Uin-

dem. Nathan bemerkt mU Rächt, daas die Somlla anaaarordent-

licfa Btnaikaliaoh sind, und sie werden ao fanaant wagen ihrer

TwilllclilMll al» alMAit
ta lolapvalatt

VIertelUSoe betragen. [T] Diaae Speciaa war ta groaser Oanst

bei den Orieobaa, wetehe ihre AnaflMirttag IBr viel leichter

nwiaa |Hn am aar aMVBHaaaa vbq aanaMwaaaa wntmit

aber sie ist jetzt verloren gegangen. Sic ist augenscheinlich

von aabr hohem Altar, da Arisloxenoa ihre Erfindung deot

Otyavoa anadinibt. Dr. Bnnwj aagt, daas Dr. Rüssel ihn»

von Atappo dia afaÜiaahn teln vwadwfl«. «ataba ta dar [Ann»

dehnnng einer] Oolava aaa « 4 TlartaMBM baataad, dto tamw»
lieh dieselbe Anwendung zutie.<isen wie die Scrutis. Das fol-

gende Cilat von Dr. Graham pas.<t sehr hierher. Er sagt

:

.Anlangend die indischen, persischen und chinesischen Toolei-

tern und den Gebrauch der Viertellöoe und anderer kleiner

Intervalle, eo verweisen wir den I^eser suf das, was wir über

diesen Gegenstand in No. IV der neaen Edinburgh Review vom
April i 8» p. Sil—SIS geschfieben haben. loswiachen habao

wir «taa AuaU «Maariwbar Maa- und SaitaataaMMOta n»-
tomeM, dta ta Jaat IBtY MCh Btgtaa« ktmm, «od te allwi

von ihnen Halbttoa (eaaiMiMiO Rafooitan. Praktiaehe Mnsiker,

welche Napoleon nach Aegypten folgten, hsben den hiafigea

und hartnäckigen Gebrauch sehr kleiner Intervalle bei ver-

schiedenen Sängern l)emerkl ' Kann man umhin, anzunehmen,

dass die Töne in den genannten Instrumenten Scrubs w aren —

-

Auch SlatTord, der moaikaliscbe Gescbichtschreiber, sagt: .Ein

nenerer Reisender versichert uns , daas die modernen ÜgypU-

aobea Mnailtar ta fltaCM dar Ftoritataa von aabr kletoaa talar^

vaBaa Oabiwtab BMbatt * An ata Mll

TonfDHa herauabringea, deren Maehahai

Püschen Singem aehwer wo nlebt nnnidgMeh aata wflrdo.*

Dass solche Tiine unter manchen uncivilisirteo Nationen im Ge-
braurlie sind, k.inn in verschiedenen S<"hriften gefunden wer-
den . aus Jim u «1' liier nur ein Cilat voD Jones anführen:

.Selbst verschiedene wilde Völker besitzen nach den Erz-Ih-

lungen von Raiaenden so kleine Intervalle, data sie unsere

ibartnfta. Balh Talinlaa bariebM aaa, daaa die Bia-

(VteitalfaM) ta

tabraneba«. Die Nonaealliider adielnea nath Davtf Brtlhlnag
mit einem besonders feinen Ohr für die Unterscheidlug von
VierteltöueD begabt zusein.' [Musical curiosities von E. Jones.]

Die Perser M.-heineu in einer frühen Periode kleinere Interv.ille

als Halblöne gebraucht so haben. (Specimens of Populär Poetry

in Persia as found in the adventares and in Ibe Songs of tbe

People inhabitiog tbe ahoraa of Iba Caspian Sea, by Cbodgabo.)
In Frankreich aaUMl ergab ataa Zahl voe Biperimaotan, wätata
mit Vtoltf• Sptal «icaalaBl wwdaa. im ar ttah «toar vm§^
motoea Zahl aabr Ualnar tatorvalla bedtaata, na ta iBm T«»>
arten vollkommen rein zu spielen. Die SchwoimrbadtoMaiiah
der Vierteltüne noch jetzt.« IS. 17—19.)

Diese Aai^einanderselzungen Tagore's .sind uns hauptsäch-

lich noch deshalb interessant , weil sie übersehen la^en , wie
weit er in die botrelTendo Literatur eingedrungen ist. Aus Allem
gebt hervor , was für ans keiner weiteren Besiktigung bedarf,

n&mlicb dass der Gebmncb von Intervallen, die weniger eta

belbea To* balnmea, dar Onett der I

welche auf der früheataa Stafo alahan gehlieben shtd. Dieeer

einfachen Folgerung beltostimmen , dürfte Dr. Tsgore aller-

dings zur Zeit wenig
f;«-

i i.t ~r h D .,1, der T.in der w.iliren

musikaliadMn Harmonie wird unzweifelhafl auch emmal für

Die theoretischen Werke der Hindu, verglichen
mit dea enrapllaoha».

Ctaito feata aaob aa( daadMUpa fahall einea Haoptlehi^
boAaa IBr todladia Vnailc, daa fljMftt Snra, hingewieaeo nnd
behauptet, dasselbe enthalte iiberfaaapt nichts, was einer Theorie
der Musik lihnlich sehe. Auf diaae üebertreibung erwidert Ta-

ta den gaaaaalaa BMha, wta ta aita
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Werkon über diesen Gegensund , der tbeoretiKfa« Tbe« der
MuMk so viiii^undif; bebandelt wird wie in irgeiui einer eoro-
piwcben Abbandlan«, nur siobl uyttiMrt tovii tflhwfctln
de« MatheouUiMren. Wi« wir liwilli iwhii hiwtrti habmi

illÜÜ"*
^
«fr/^*»»* dmfeNi «imiBh ist, eine raliooelle

iMOfle ttr Wtäk tnUbum «kM 4ie BeihOlfe von Zahlen
^fff^llkmitm Kritiker «bemuk mit einem Ciut au» einem
•*'M-W«r*e beaebwerlieh fallen , weiches über den belref-
feodea GegensUnd sagt : , Klang (toand) , welcher saont durch
Vibration und Lud In dem meoacblichan Körper producirtwird,
Ikomml durch den Mund and wird Naäa geoanal.' So ealetebt
der Klang luerM inwendig ia Utptt , «M 4au nrtftn ia
der Form von Worten dwH4m Und

Von dl

[ MUgeftaogen.f
•,Ued dM Singen muM luerst erklUrt werden ; aber ohne

I tu Gelang unmöglicb und deshalb ist der Klang die Wur-
lel »00 allem Ohne KianR souod i ; I i. Singen unmöglicb,
ohne Klang i»i der Ton unmöglich, ohne Klang i«l Raga unmög-
lich, und deshalb ist .\Wa die allen bewegend« Seolo der Walt. 'a

(S. 19—10.) Wie mao aiolil, Mbwiagt aieh da« iodiMM Tfl»-
oder rielmebr KlampUlMnkl» Hhr Iwcb aof und «toll W-

_ hl durch unser Klang [en«I.

MBd; nMit Timig, obwohl noch am entsprechendsten zu um-
•ebreibcn

; Tajtoro übers»>i/t denn auch immer «oivui. Dies geht
berror »an dein, wus .lu> Sanskrit-Werlte Ober den Drsprung
od die Natur dieses \ada lehren : >, Lebendig bewegte Luft
oder Kraft und Hitze, oder Vibratioa dio durah HitM enoggt
« ird, verursachen .Voda oder Klaag {mmJ)/« {ß. |0.) Dieoeo
Product küMi« illiriliBp miieb Tom (mmM mriM, ood wir
owuMo et t» te niiiw ÜMik: äbw 4m MMtm Begriffe

dwKHh Mrit 4w Arllaalirto «isM wirklich gcs^ngKhigen
MriMNM foMt, doihalb ereebelnt ea lediglich aU die musi-
kaliaclM Grundsuhsianz Das folgende CiUt aus dem San&cnt
lelgt solches recht deutlich: ..Von Nada kommt Seruti , von
Scroti kommt Siisira oder Ton. uud von Swara kommt Haga,
und von lUga kommt Gita, und deshalb ist Klang (oada} die
Seele von Gita. Die loslramenUlmoaik folgt dor GUa.'

tDesbalb — fügi Dr. Tagon hton—M aiiMro Seato «toe
MtufgamUaa and wMMhr|Mdanb liMs.Voo«igs/o Doetrin

^iflMMII» mlolMr Mir kill« iaa ilna wahre Scale dar Na-
lar ilMliMW M m4 fcaioar luaainaüacben Caloolationen
bedarf.« (S. 10—H.l Bei aller Naturbeobachtung, welche den
angefObrten Anaichten lu Grunde lie^it, bat diese indische
Theorie oder Philosophie der Musik denaoch eine bedenkliche
Aeholicbkeit mit einem Kartenbause. Oer contemplative Hang
diaaaa Volkea machte sieb auf allen Gebieten geltend, auch im
Tbaoretisirea und PhUoaophireB äbor Mwik. M ilmr Im-
sehrKokteo Mosikfibong koaaloa alo htarti «Mbt iNlIlaHMe.

•aa, *M dM waa äa Nada
) Ia dar OrgalpMIi^ bat dar Qalge ood an-

daron Tonwarkaoogao tu ftoden ist, nicht nur im mi nsrhiifhen

Laibe, so würde ihre ganze Lehre eine andere geworden sein,

and was sie jVtzi ab Mathematik abweiaM, wWo feoM di
nützltcbes iiällamitlei wie uns.

(ranaanng iai||i.|

Rolaarali.

iciae

Heb« dl» MIkahl in der Ifuiik.
Wl* ii« Toakuiitt. 41« im 4» »«iaM«

staafstUa Kluni «utoki, fa r A II • M,
•0 M»Mk4ia Tiia«iti*aa«k*rtftr
All*. anraU tla Ia

"

Bach Laiboltt aal.
ist ««W «l||MMlo snerkaoot ; nMlat denkt man jedoch an die
akaaHMkM Sahwingungsverblltnisse der emzelnen Totio , was
wohl anab aatoo Riobtigkeit haben msg. \S ir i..ssen es dabin-
gestelll sein. Daas aber alles Musicireo und Treffen der ein-
zelnen Intervall« ein unbewusstes ZibJaa und twar aar bia IS
sei, zeigt uns der slta Qoiataoiirkal, diM
Producta an boilaa
der AllschriA.

Qoinlenzlrkel.

T • » 10 • /l 7 s « i II a

No. 1.

Quarteozirkel.

Das fnlonireo der Quarte ist also stets ein Addiren von -f- 8
oder Subtrabiren von — 7 ; und das Intoniren der Quint« aia
Addiren von -|- 7 oder Sttbtrabireo von — S. Addiraa mi
Subtrabiren ist abar bakaoaUicb aar aii

Zsblen wir alao «iantl duamÜMl
Ihlaavoa (—ddoohaari

na «M 4>B.

1 + S. 7 g

No. 3
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WilvMHl wir la dar MtuMhrift niabt di» WaU
•lilitoTtoMrnf «lacAil, Mtidw

AMMhrifl der iWtbiWMrtlmw» Schrift Thflr mi Tkir fß^
MMt, es Ut, laut iMtilaa Ptaben, jede mOglicb, jad« M Mmol
oder ..inrorrpcti wie die andere.

E- i>l S.irhe der OpporHinitäl . h.iM so IjüIiI .iiuler'i /u

SChrpibLMi
.

je ri.irli iioiiiiri:roii'Jrr Vur/.cictiiiari^; , du' verlangt,

dsss mao >>c rc.s)iectirc. Kbeoso lassen sich uoiMire zwölf Dur-

uDd Molltonarten in einer melodischen Qu«rtear«ibe mit ab-

I Haib- adar Oautoo naobwaiaan, dar dar Jawai-

n 4 7^

Wie wir sKo die T'rine immer nennen mögen , ob Ais-moll

und Ui.s-dur, stau il-uiull und Eü-dur, ai*-b i«l einmal, to lange

aas c als der erste Ton gilt, der eine und d\»-ti der vierte.

Nun beachte man laut vorgefübrteo Beispielen die ümsUnd-
lichkeit unserer Altscbrirt nur in dao IM» gellaflgaren Vlolio-

arhldaaal, wano wir badankaa, daaa wir laahr SablüMal amo-
wwiMlUtaa. liwapItltpalMSsUlMM 4ar ae

AMahNUahMI, «B «1a aM athr, «mm der Tenor I

C-%&MmA wiedar fraiHiMi flaila, wla aa Jahrg. \ 873 d. M.
alle» Ernste pewiinsctit wird. .<r< Inmia — v\ta hrtvis'. Die

Kunst lie^ otchl in ao auaeerweseoüicbeo Diogeo , wie es ua-

• 1

C . O k 4 a C

dao« dar RalMM IM
unterschieden, wie die T^ ;;i)ilenden 6 Quarten voo dem einen

Dreiton f-h , der G z ihit Diesen Trilonus f-h nennt ein

neuerer Theoretiker Jin in il Ul. ein scheußliches

Intervall I — Was »ich die arme Toukunst doch .illes gefallea

lassen aanaal ala wenn sie anders sein könnte ^1» sie i>i. al« ob

DiaMMauaa vialWoht mÜ dar Zait abgaaphain wardao

laa, «« atod doeh aar dar gataHaa mm UoM. I

apM anter x enceagt dagegen der riernuKge Ganzton vori

Quarte den Vierklsng
^

j'^ ^ i

derlou .SeiUimenaccorH«. der aber, «o lange < un.sor erster Ton

ist, Inne aiideriMi Z.jh.uri lr.it;'jn k irin als 3. 6. 9, H, ms^ er

geoaoM und gascbriebea werden wia ianaMr oait der

aadfla

den »ermeinllicheo «rermln-

No. 5.

r*l '*r3

3-
a a !i

Am

Dagegen m:inifeNtiron ilie Halbtöna vor den dreimaligen Quarten

No. 6 den diüODirendea überaatasigcn Oreiklang. Die Intoni-

rung solcher Tier gleichen Quartea ist scbwiarig ob des darooi

fculiliMlIi,wHwaad dta bal iina^iliili
tar iat, obsarar ftr MaaaUat aia

wlhraad aiaa Abaraebaiaog on Halb- and OaBtlaa aas am
leichlesten (Uli, WaH das Raanlt^l bri voraufgehendem Ilalbion

Siels moll , beim Gandon dar isl , und Con.-tonanien leichler

2U intonircn sind jIs Di.sMJoanzcn. Ich möchte die >ier möfj-

licben DreiklSnge, die die Oclave viermal in drei gleiche groaaa

Tarsen serflllen, »neutrale« nennen, und ebenso die dral*^

kllofa, dia dia Ootata ia vlar klaiaa Taraaa aarttUaa, i

trala'

^-^^^^
1 & e 1 bei"

Nu. 0.

a 7 11 t
^

1

'

t* -II 4

|i j jiH Ig Jll
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Wir sehen also No. 6 a. die vier neulralen DroiktNn^e mit

wirklicher »Ortbographie«, d. i. nur einmal rorrect ge-

MkrMtM, ood todra darin unsere Zwölfzahl (i X 3) und

•tMMO (6.) die dr«i aeatralen VierklünKe 3 X *)> ^ bMm-
Mito 4ia T<wcM>de—te Orthographie in AltMMIt MhifH, J*
Mh <trAmM *$r wmahhMlwi | odw

DiMfeimiM IMMT di* «intiBMiligM tnlulBlIimMi

!

fil-«, ««nDlndeTt« QtMrl«, fU-h, k-t$, a-det rata Tonebein,

•Mt der groMen Tan, oder y«(-a, ^-«m, m-A ttwailertgB

Seeuodeo , tutt der kMoM ttn; wm flUH vw der Soylh ia

die Cbarybdis. —
Die r-Scala In ihren rieben Tönen bOMfel llMr «btlMMr

MM deo fwau Ttaeo der Cbromelik.

9 4 » f $ m h e

I I » 9 • 10 II I

(I t t 4 • T •).

Cneer diatoolMb« ühlM M «In aar «ioa AbUmaR dar

twWuM.
Bs isl aber ersichllicb, diee die betüglichea Intervalle, ob

pttu oder Ueia« Tema . aar ia der NeuohiiA dem Aoge

,

lOutt ^ki08^biflS9y ^ 49fBO^Di^f9 dtoip iNl^hiiiQfiflky rieb

ToUkomawa opnaet denMOaa, uttfMd M OHhnjl«^ dir

Alteehrift diee niehl Tennag, dena «tae CorrectbeH Iii Mbwle-
riger wie die andere ; nirht blos der AntSngrr. nein auch der

gereiflere Mii'iikpr wird vim licm .nidern der Incorrcctheil be-

schuUigl ,
obwohl iMiie Oiltiot^r.ij.hif in der AlUcbrirt so in-

correct lat wie die andere, indem »ie «chon den ersten Halbton

nur incorrecl xa schreiben vermag.

Oer Teahiaael gleicht den AeraeaUamMl, elo loa «Msl
aofflraaiwIaaiB Stern und geht nnter Je aioh aanri 8lMd-
patfMa ; •» M dia MohMa QaiBia^ aad dia tackHa QaeHa f*
hol No. f nr aae der elelMate Toa. die rfebeala QaiaM aad
die rOnrie Quarte der iweiteTon, nennen können wir Ihn bald

eil baliJ Jrjr, aber'g e» c h r i e b e n wird er nur einmal. In der

Altschrifl müssen wir bei der 'iechslen Quint ^enharmonisch

verwechseln«, d. h. wir haben keine Wahl, wir m(is,^n ent-

weder 6 ^ oder 6 anwenden ; bei der siebenten Quint os

dat*se>> Uuschen wir dafür 6 ein für die 7 jt, bei der achten

Qaial rar 8 2 i^, weil ebeaw die äebeate Qoiat die fOnfte

Qaarto,diaMhlaQaiMdlafiaflaQawlaMa.a.r., denn Jeder

Taa bat d»e glalalia Kaahtmau aar aia»el geeclirie-

ben zu werden, wie der ereie Toa e, der ela swSlfle Quint Mt
nod als iwölMe Quarte duM eeecbriebea werden mösste.

Wenn uns .iLor ijicfil i'iiinill cinf Ton.^rl His-,iur iiiil (i
j;

oder Des«s-dur mil ( I ? lu schreiben , warum legen wir so-

viel Gewicht darauf, ob wir den iriebenlen Ton bald fu bald

gt$ schreiben können oder müssen? So wenig Gewicht wir auf

daa iTermeintlichem Unterschied \ on Hu, deiet und r m
darSekrift kfia, obaaeo waaifbraacbee wir ee bei /te-fw «ad

ilaa WbrigHi Ttaea.

BeltannUidi beeilaea wlfMiw Ahrmum ff Ilaa Ii ViB-
namen , die noch immer Ia aaMrer Tbaarle ela perartUeebae

Seheinleben führen, obschon sie sich Millen an dk IioIIc Tages-

Uebt wagen. Wir küroen gerade so weit, wenn wir für unsere

IBafebroaaiiaefaea Töne folgende Bucbslabeo «iapflbrt blHia:

t. 4. 7. 9. H.
I. k. I. b.

die Töne neoaas «ia wir ea gawobnl sind, denn gleich Oe-
«obriebeneaaiaaa gleich klingen, was schon die £^
und Aea-Scala beweist in den gleiclien Z<ihieii, unil N.imi^n ihun

nichta sor Sache, die Haupiaeohe aber m der Tbeorie ist die

Zahl aad twir dia labi IS.

f "i II

im m / fm m h t 4m

IjtalAMibwfbaBda Tui^mlar dv Oii§ilt dii Chetaa Mi ala

Itagilck, der Wlagir hraa aia lahi iBtaairea, wSbrMd dw
thdialat noeh reiner ela reis igreiflaB« Itaoo, so daas der davter»

Spieler mit Rerlit fragen d.irf, wanitn denn auf einmal die Sache

niomer stimme, ob«cboa früher in einer anderen Tonart es ge-

alimml — ob der Cla«icr>pieler itu HeL-ht oder daj Orchester,

ebeoiaoD ja beide oft zusammen concertiren , ob der Singer

laiaar finge auf dar Ciavier- oder Orchesterprobe ; allen dieeea

Fwea wira «ia Bade gemeeht darab eiae aiabaitlleba

wQrde.^ TidMH biaoebia alobl a« m rrflMürM, «MM
er folgende Toareibe iror lIA bei

:

ob er den neunten Ton wirklich anders spielen soll als er ge-

scbneben ist, nUnitich gleich, während er glaubt zwi.scbea

gi* und <u einen Unterschied machen 7ii müssen
Dee DatOrüche Gehör hllU eine Stäixe an einer SchriA, die

ana«a fwOftabl aaf dto abibchMa Waiw TCiaaMbaaliaM.

Wlao. X. i. rtfemaf

.

Anaifan und BmurfliiilniM.
Lieder fOr eine Altstimme.

Cari Seaibere. Eia Mädrhealeet. F,in(> Reihe von fUnf Go-
sJingen nach Dii'liiiiiii:>-ii \un Carl Siebel fUr eine AJV-

•tioune mit PiaoofortebeoleiUuic. Op. i. Pr. 3 ul.

Ldpdi, B. W. fMMh. «m.
Die Wirme dea Aoadraeka , weiche diese Lieder albaMB)

werden ihnen bei gebildeten Singerinnen Sympathien erwer-
ben. Wir nj.ii'lien Allisliiinen gern auf sie aufmerksam. Eben
sosinnig, wie der Dichter sie (äesungen ,

singt sie auch der

Componl^t. Das Ihul iiniuer wulil u[i<J besonders wohl bei einem

Opas t. Verschweigen wollen wir deeilaib aber nicht, dasa die

Lieder stellenweis ein wenig »tudirt aiMbeinen, ohne daaa aiaa

sagea fctaala, ai« albmea eiaaa pwacirt grflbeladea ader

reOeBHwdiB taa aa. b mO dha aaali Mhr vaa dir BuM-
tuog|Hi|iiite. Bir BiapitaHM MMlni «w «OB Dmrt^Mi
»eltaa ahm aa. W«d«i dia UM» a« bigWlii aad adt

Wlnaa gaMnuWi w wird aaeb Ibra WMaag ^ai gute sein.

Frdk.

Bit Conoarte der letrten SaiMm in Paria.

(Nach dam Feailletoo des Joomel dae Mtieti.)

Herr Friedrieh Utiia hatte eine Serie voo Coaoertoa bat
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ÜalniithiBaa Mttor halb gelungen. SellMl die noTerfrorm-
sl«n DilclUolen haben gcfiiuden, dass iwei Stunden Lisil'scher

Musik ohne Liszt do<'ti zu viel ist, und üo^ar diejenigen, deren

Zadr.iiig ganz sicher schien, hieilfln sich fern. Es fanden sich

d«abalb auch nur wenig Leute im ä«ale Pleyel ein ; einige Ama-
twin aod einige KBnsUer. Di« Titel der Teraehiedeoen auf dem

StOeke wwm ttriCMa doob pikm
I erigiMl : das >Tbil vm ONnMoat, itr aWaHiMlMii^

dai aHeimwtkf , «• aaiOCkM VM OmIi, iai|iifMd» *l

foMi, •Extaae« , die iftifea (Tnaecriplioo «inee Beimberf-
scben Liedes), »Dantei , »Ptmtoiia quaii SoHaUn , iwei »So-

neiti« von Petrarca, aod endlich die Legeode : iBt, Frenoiecua

wirkte.

Etwas entUuKbt Ton dem Reaoltate seiDee ersten Con-
cerlea bat Herr Friedrich LotUn, lo viel ich weise, nicht wieder

begonnen. Was Ihs peratelieh aolaocl, ao hei er dto fnlbt,M Bohle flHlaaaa. das fsawif alMfäleh baalaadM.

1 ikb die Plaaislen nähr ala alle Cebri-

gaa dar Bedanie und dee Portrails. Aber spSler wurdeo sie

von Anderen nachgeahmt , j* su^.ir iibortrolTen. ilorr Flins

Delaborde , dem ich bietür mein aufrirhti^«« Conipliment

mache, hat »ich nie diesen Ibeiden Veritehrthciten hingegeben.

Ala Profeaaor daa CoBserTetoiraa, wo er Herrn Fareoc's Naeh-
iw, wliBil i er sich faMg and (ewlseeohall aetoor

W«B «r ala FtmlM fM tNMn Talaal, wiaarat|l:
i Ib dif OiflhBlIiofthall vartrfN^ i

Ir hat aatae Bownadarar,
waldM deh anf daa erste Zeichen herbeitaalrihnon beeilen.

In sfinera Iclzteo Concerte spicllo er narh der Reihe nicht we-
oiger als zwölf Nummern, ohne KinrechnuiiK der /Wc«( ds rs--

ti$tone*, des Conccrtes in Es-dur \liu ileetboeW mi dta
daitleti Concerte» von Herrn Camiiie Saint-.Sa«^ns,

Die zwölf Nuounem waren fibrigens sehr l^urz und haben

Herr Delaborde sarUart

) alte n^yan« von 8eb«bert appbodlrt ; «In «abr bflb-

scbes JsDlnnstiicli too Herrn Widor ; das AlUgro des i t a 1 i u ii i
-

sehen Coocerts von Esch, einen lileinon iSadhchen , s4<hr

elagsnioo Harsch von Herrn Delaborde selbst, und endhch den

Manaett aas der »Arlesienne« Ton Bieet, der wioderholi werden
Bmaato, woraus sich ercab, dass man anstatt iwölf StQcIten

IQ bOreo betiain. Bs scheint mir onaOthig, ein Lob-
Farligkait daa Harra OalaboHo sa

an. leh ilaba w, wkA an den GoapeaMaar i

ihm so seiner iConoert-Oavertfire« mein Complimeot tu machen,

die ein sehr interessantes , sosgezelcbnet durchgeführtes, mit

viel Feinheit und Gescbmacit instrumenlirtes Werit ist.

Wir beliamen weder die Arie aus dem »Messias« von

HSndel, noch jene aas dem 'Könige von Ys« von Herrn Eduard
Lalo tu hören, welche Mme. Laio singen soUle. Di« Bronchitis

und die Laryngitis, tu deren Heilang doch SpaoiaHataD niebl

habaa ia dtaaaoB Wialar nabr ala «ii

ond den Coacerlgebem gespielt. Herr

Dalaberd« sah aklb Ia die Iraarige Notbwendigkeit versetzt, im
letzten Augenblicke die HlDe. Lalo durch eine junge Englän-

derin zu rcmplacireo , welche in englischer Sprache die sehr

belianiile Komanzi' % The tati Summrr't ffote ' gesungen hat,

die Bsn geoMioiglich die ftooMue aus aMarlhe« tu nonnen

tai iok Ia itf Oaogart , welche ich einge-

lob OHM doch 4na tooMMW md aoMla tak

Erwähnung de» Namen« eine« jeden Vtrtaosea

gebührenden Epitheton besttirijiiken miissen.

Es wäre aber dndi /u lalonisrh. von Mlle.Gemma Luziani

tu sagen, das« sie ganz jung isie zählt kaum zwölf Jahre .
und

dia mia. Anns Bock eine amerikanisch« Pianistin zu nennen,

weil iia Ia New-Torfc geboren ist. Jene iM eine Küosilsrin von

baaiHftaoairarllM«i Talaota; diaaa branebt, am oa sa werdao.

Bs dürft« such kaom genfigen za sagen , daas die Harren

Agghazy und Huber zwei ungarische KOnstler sind. Idi fBge

deshalb bei. ilsss der erste auf .sehr distingmrtc Weise Ciavier

spielt, und der zweite, ein ausgezeichneter Violini.<il, sich einen

Eleven Vieuxleraps' nennen kann.

Wir weilen übrigens, oai oiebl oaiaran forralb von lob«a-
~

fai d«r8elbea An-
l(fal«aiB

den mlonlichen und deHcaten Anschlag , «I

zugleich phantasievollen Stil , das ruhige ond kOhoe Spill der

Mlles. Jenny und Leoniine Godio, Dessirier-I.etouroelle. Louise

Genlil, AdWe Muller, Ollive-Brunot, Adele Barbe, Zoglmg des

Theodor Ritter , Zo* Zilki«, Zögling de» Alfred J»t'll ; Decour-

celle«, Marie de Pierponi , MaHe de Verigny , C«cile Mouzin,

Slaigar, Alioa Loire, welche zwei Concerte gegeben hat ; Frao-

fiato, walBha aar afaia gnb : PuUaa ««tar, Ua Bhwh, dia Harraa

laAaeadTtai». Lumtne M all TOlliat aonwi Cpaamn
toiras and gebBrt dar Ikaaa daa Bana IMMm aa.

Die Meister tiebea sich «fflcUldiar Wate aiohl gtaäUk Ia

ihre Zelle zurück , weil die Schüler »ich TloUalaM OMaB 9*
sehr beeilen, la den Kampf zu fliegen.

.•su wurde uDS denn das erfreuliche Loos zu Theil , ausser

Herrn Delaborde, dem wir einen Specialparagraphen gewidmet

haben, noch die Herren Louis Didier, Henry Ketten,

und Ulla. Carolina Mauligay - Rtesury i

lob baba mM aaboa «Aan ffbar dia TaraaeUlaaigang b»>

klagt , welche der Harfe zu Theil wird , die Berlioz besungen,

indem er sie das edelste, wie zugleich poesievollste der Instra-

roenle n.»nnle. Wir hatten diesen Winter mehrere von Harfen-

küostlero gegebene Concerte : Mme. Aog^le Blot , Smith,

Esmeralda Cervantes, Normte Waldteufel und Herrn Haas«!-

mans. Das Concert der MU«. AagMe üoi hatte das Pikante, dass

deoasdben eine hnowriitlaeba Caoaaria fib«- die Harfe und

ihren Oraprang vorher gin(, «alaha «oa Harra Iraat Dobraai
sehr geschickt darchgefOhrt «orda. Barr Batadflnaai daaaaa

elegantes und correcies Spiel ich schon bei mehr ala einer Ga-
legenbeit zu riihmen halte, ist Mitglied dee Orchesters der

Opera-Comiiine. tr ist einer der jüngsten und besten Harfen-

spieler, die wir gegenwärtig besitzen. Das von Moznrt wäh-
rend seine» Aufenthaltes in Paris um I 778 geschriebene Concert

für FUUe und Harfe, aowie eine Romanze Hir Horn und Harfe

CaaiiUa 8alal-Se«ns waren in der Tbat die intar-

waren.

Nach dem Piano und der Harfe sind die Geige und daa

Yioloocell so ziemlich die einzigen Instrumente , welche die

Damen mit einer gewissen Grazie spielen und welche sie mit

Erfolg cullivireo. Doch bebe ich auch vor einigen Jahren im

fldlicfaea Fraakraicii aia Fnaenaioimer aaa dar baaaaran Go-
aa iwor ükr fol« HooMa

^ uj ^ .d by Google
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ich oocli so sehr die Augeo MfaliMSMi, um
uod dMlo b«Her lu bOraa , w Mb iok ito

und das, ieh fMlalM M, wdnb
gm, wIcfcM HttalMll dar19m to «Ir

Hli

oicfat zu seboo

•b«a so gut,

IMm ieh «Im Dame, welch« ticb anter den SeboU

'

deflla stollend Tioioocell spielt, spielte sie es auch ao gat wie
Fnnchorume oder Senrais. Mit der Geige verhsit es sich »n-
dcrs. Man »all und man slclil gegenwärtig noch VioliaisliDnen,

die bei ihrem Violciispielo iiiciits von dem Reize und der Grazie

ihres Geschlechts eiobüssen. Mlle. D^irä Fr^ry, welche ganz

jung io Amerilta starb, and Mlle. Pommereuil, welche sich

wriialralhala, (abSrao w danaa. waioha i

INgMtaPa «ad dar Sebwaalara manolto aaM aiaar OawaadlbaM
und Grazie , welche dem Vorzuge ihr^s Talents noch vielen

Reiz binzurügen. Was Mlle. Tayau anlangt , so ist dieselbe

meinei) Erschtens nach Mme. Norman-Neruda die brillanie«te

Violinistin der Gegenwart. Ihr Spiel ist ebca»o bcmerkenswerth

dorch seine Eleganz wie durch seine Reibeit, und luilcm be-

aiisl sie ein gans exceplionelles musikalisches Temperament.

execulirt ond bagreifl beaier als äe die Mnäk der

iHaialar. Sa liM vw daa latalaa WMar dia Bfailiag»-

foa ttatra Oodard fBr ala nompirtrtaa Oaaeanes

dargebracht, mittels dessen der Compositear und dl« Interpre-

tin gleichen Erfolg errangen. Ich empfehle insbesondere das

Adagio und das Inlermrizo diews (^oncprlt»"; der allKenieinea

Aufiuerksarolceit. Mlle Tayau ist überdies dir (iriinderin des

Cllcilien-Quarletl> , elru r der ctassischen NumL; j;.'« iilnielen

Institution, and der GcM.'liM-hafl der moderaeo Kunst,
deren Programme mit Werken lebender Compositeure auage-

I , waleka Werke bofftallicb eloaa Tages aoeb daa-

Coa-
die von dem aweifach als Tirtmiaaa an

applaadirten Geiger Penavaire ; jene ron Charles Daaeh, Com-
ponislen und Geiger, sowie von Herrn Ovid Miisln, Z(>gling von

L^nard. Das fünfte Concerl de» Meisters, drs Mi'istcrs des

Herrn Musin , mit Begleitung des Quartetts diriKin soa dem
Autor, mehrere Stücke von Chopin und Brahms, meisterhaft

vorgetragen von Mate. SzavardV, die VariallaMa von Tartini

Uar dte OaraUa vpa CafaU aad aiaa aaaara Qavotta von

waahr aaitarand

j$ dia (lad dto hawortre-

daa Caacaila daa Bam Ovid Mesbi , in

welchem der jnnge und brillante Violinist neuerdings da» Feuer

seines Spieles , sowie die Fülle und Sicherheit seines Bogen«

tu erliennen ^.il>, —
Eine in dem Musical Directory veröffentlichte und in

der aRevue et Gazotle musicale« reproducirte Statistik meldete

uns kürzlich, dass im Jahr« <S7S in London gegeben wardea

:

tOO Vorstellungen der ilalianiaciien und der englisches Oper,

ISM VantaNaagaa dar koaiaelMiQpar «ad Oparattaa. goo

iWba Caaearto, wania lÜk dar KrjtM mi dar Alaundra-
falaat ibelllen, und tO» im WaatelaHar 'Agaariam, wo tsglich

zwei •i.iallfliiden. In diese Zahl sind eiagerechnet weder die

Coiicerte der äiO Chor- oder Iiiilrumenlal-Liebhaber-Gesell-

•urti-ifteti . noch diejenigen, welche in 2~ h'r<>>'u;n und 300
kleinen ^<licD gestehen werden, die einige Aehnlichkeil mit den

französischen K.iiTee-Concerten haben. Woraus sich ergiebt,

daaa maa ia Loadon UgUeh vienigarlai OalegaBhei lea bat

I 500 Musik- und Inslrumentenhändler , und 3500 Musikpra-
feasoren. In den englischen Provinzen esistiren etwa SOO i

lialiacba GaaallaobaltaaJadar Art oad «««O HaaaebaaM

la ftria ddrta aM
Festlichkeiten und Concerte ti

niemal.1 solche Ziffern erreichen.

Diejenigen , welche den Canal d

len , sind liierinit von der SumoM
welche ihrer .in ilem anderen Ufer

Klagaa wir nicht darübar I —
Barahtaaiadam.

Oparaitao, aUa

Bericht«.

¥afnabagrn. 9. Ociob«r.

Ahl Kit. wie Kboo Im voi i^'<n berichte erwtbnl, tat V«

•RlKoletlo« hier aufgeführt worden, >li»:h nicht, wie es In jenem I

richte durch eineo Druck- oder Si hroiLifehlcr hiesa: »in deuti

Sprache. , sondern aalbslTerstamllich in <inr Landessprache. Oto

L cbiTx'liunji de« italienischen Libri'U^'s rijhrt vcin Ihcsikdii t.llers-

Icn .\dolf HerU her, »elcher schon Mehrere* in Betreff der Oper für

unter Uaupttheater bearheilel bat. Wa) die Aufführung des »HIko-

letto* tnlaogt, so enthalt ilieseihe manche« Geloogena ; die Haupl-

partie, die des Narren, ist in gesanglicher Beziehung eine Glanzrolle

unseres tu>l,li^en Barytonsangera Simoosen geworden, und die

Gilda, von Fräulein Schon pcfiebcn , ist auch eine ganz gute Lei-

stung. Die gut Beschulten Chore trsgsn tli>ri|sna nicht vrenig daxa

bei , der Auffuhtaag dir Ogar alaaa Miirsa «naailaibaa WaHb
zu verleiben.

Wir haben jetzt binnen Kurzem cino ' r^tr Auffutirunit der

Thomas'sehen Oper •Mignon« zu erwarten, in wt lcticr eine talentvolle

DebtttaDtin die Hignon geben wird. In früheren Zeilen bildeten

tibrigens die französischen Opern und tiingspiele und das Reperloir

der Opera-CoDiii|n'' Arn Hauplbestandlbell des Reperlonums unserer

Hauptbühne in Betreff Her dramatischen Musik; Werke von Mon-

.iftn Rose und Cola» und Le l)f sorleur) , von Dalayrac {ächtoaa

Montenero ,
von Isriuard Cendrillon und Joconde! von Mthul lUthal)

u. s. w waren damals K>ng und gäbe. Heutzutage hat mon sich mehr

der gro*sen Oper zugewendet, für deren Auafufarung die hiesigen

Kräfte nicht Immer genügen.

Mdmo. Trebe 1 1 1 und ihre Concert-Gesellschafl gingen von hier

nach .Slockbnlni, wo genannte Sängerin zweimal auf dem doriigen

königlichen Theater nuflrat und zwar in den Opern »Carnieo« und

•II Trovalor««. Dei Knlilcr des ".^flonbladet« findet, dass die Trcbelli

die Hauptrolle in •Cartueo- die Ztgcunerio: gar zo excentrisch we-

nigsten« an eloigeo Stallen) taffassl, und wenn man sie ala Aiucen«

gesehen hat. kann man sich vorstellen, das« die Roge nicht grund-

los ist.

üit Kanimennrteosin MarieWleck ertTaeie beorige Coa-
certSaison, indem sie am •. October ein besoeblaa Coneert Im kleinen

CasiDotaal gab. Das Spiel der Concertgeberio gsSal, oltoe jedoch

einen beeooderen Eindruck tn hinterlsssen. Am baaM grtwig ihr

dar Vortrag der Asdor-Ballede von Chopin; ela i

wurde aaeh recht hflhecb gaspialt, die /

sehen DmaO-flaaeU (Op. ti, No. % w«i

vMmehr aaaatraal. Prt. Wledi bedl«rta lioh eines Biaihe

nogels; dar Taa diaaai laslranMal» war ia allen Hegistera i

aadbafUg.
Der Campaaitt ra Iar He iaa , daaaaaÜMaa Ia 1

j .^ .d by Googl
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Sechs Etüden
rftr die ^iolii

J. B. PoUedra

Neanzehn Etoden
für die Violine

TM
R. Kreutzer.

V«TUirt aid r«B>n beielehBtt
Ton

H. Sohradleok.

Schule des TrUlen und Staocatos
fBr Ytoltneell

(M BolirAdnr.
Op. 39.

Bingsfübrt im Küoigl. Coosenratonum der Musik zn Leipxig.

Pr. Jf 3. —

.

[Mt]

Oper 1:

n in Leipzig i

o ten
L van Beethoven.

f•llitiailfer Clttieraiuif
b«trb«ilct von

Ol. ^ttoii.

mtd«n Oaverturen InEdurundGdur
zn Tier Hinte.

Prtilil A88j8le In freet Reyal-Fimut
|Sw«lt* nnverSndarte Aafl«g«.j

tt iMtatTfiekM Pr. UU^.—i»
rr. Mur.

Ott Werk •nlbUt MekütkMd« Mtafra:
4. iMtbMW'l FtttnlLiD Kuphr SMteehaB von G. GmataAaA. —
1. fl«r UMlIcb« DtriuDaif««, geielchnet von Morüt tym $<A<oi<M(.

In Knofer aaMocfaen von H. Mm und G. GimMmbaeh. nUmllcli

:

tritt nuagft ! dn Haf iu Stflii^laaas. Irfcnmn tMM-
firtrti« Ihm. ttttra-Atattoa.— t. ,4b iMtkam", o»dicbt von
Paul Hryif. — » Ein Blilt der Partitur in F.csimlle von Beplho-
s 0 n » II n ri il «c Ii r 1 (t, - J 0»» voll»l«ndigr Hm Ii .Irr i ijkt, Di»lo^(,

G«Mo^ und Aoftbc der Sceoerl« entitiUend. iO«Bi*ch uod fraAiO-
'

'k)— «.VtrwtrtniUUagmpliiwMien NoliaM
die BBtolebaac d«r Op«r.

[II'! Verla« voo

Mitttr Biedermann in Lmpcig 004

Neue Werke

Op. SS. FlRf CInImtttkt. rnu oonpi. tunt^.
Bbtaala: No. 1. Nottnra«. 4 «f. No. •. Caprtoeio. t Ji t» Jf.
No. 1. Barcarole. I Jl. M.*.9Kmm. Ha.«, ia-

Op.lt. Uti«rM4lltMaMfHrTtorBUiiin%aarnMMlMr
a oaHl* «dar aUBagiallaaf daa Piaoolorto. Partitor sad Ma-
roan compicl Pr. i* Jl tt M. SUmmen: Sopran I, II; Alt I, II

k * Jl it

Einzeln : No. <. Die Schwestern : «E» war no Markgraf., Volka-
lied Partitur 4 J^I9^. Stimmen einxeln k tid^^ So 1 Sonn-
lagikirctonglocken : »0 wie Uebkicli loekea«, voo Fr. H*ck«rt.

ftiHlarM Stimmea eiaaafai 4 4tA Mo. •. Dt« Vocleia

:

4all hatr ala Vogleii». voa M. JliMk». hriltar i Ji u M.
MiwBaa ataaaia k ts j». No. t. Wehmatb : »Wu M orir

dBM aa «akati von /. ihm giektmäorff. Parttiar «• ^.
MB elBaalB k < •^. Me. S. Wi«|aalled : »Dort aaf dem Bargas
Volkslied. Pari. a«^. «Immea einsele k 4t No. 1. Taaa-
lied : 'Bin ich nirht ein BUrscblein«, Volkslied. Part.

Stimnirn fiim-ln ,i ( ^ J^. No. 7. Cntreui^ .[ifiweil ich »chla-

fea lag«, von £d. llorike. Partilnr CO ittinunen elnaein

h 4S M. No. •. I. Der Giaf oad dia Name : «Ich itoad aaf
bebaiB Barle. , VolkaUad. Xaw •. IL raHaaUaai: •Bs ünd
«ob! an ete VlerW||alMa. IMMarl

~

k iS

f1. Zwfi TriM rar Vloliaa. Viola nod TlolMMtO.
No. i ia Adar. Parttiar aad SUnnea. tt. • Jl.

Mab t IB Pdw. Vürtltar MdMMMik rr. «df:

Op

Op. as. VirUHmCfl aber ein ThaM
IBr Plaaolorie so vier Htodeo. S Jt.

Op. X. Trio für Pianofortc, Violine und Violoncell. <t^.

[UQ Aaikag Noveisbrr prirh<-in: in ttinrcm Verlsfa:

uls Opera voa

Christoph Ritter vonGluok
Or Flaadtarl» banteitet tw
Hans von Bülow.

4. aalt Aralda.

Am tai Oonoertprogranni im
Nut veo fiUew

tM||. n. Wakar, C. M. f.. HomMb eapriedaae. Op. It.

Jo». AM 4n MlümeheH,
Hol-MusUalteBirariat 8r. Mejeetat des KoolfS von Bayara.

ItttJ hl B.

CracoTiennes.
Polnische Lieder und X&nze

d»e Ptanoforte
oomponirt von

Sigmund NodiowskL
Op. 2.

Ltlpttf. C. F. Kahnif
Pttntl S -S Hofmusiknllenhandloac.

Verleger : J. Rieier-Biedermaoa in Leipiic and Winterthor. — Druck von Breitkopf d Härtel in Leipsig.

^ uj ^ .d by Google
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(TatlMttuc.) —

Dr. Tagore's Streitschrift gegen C. B. Clarke

tLb«r dM VerbAltniu der indiioheii Moaik so

«.

DU Oettat* 4*r ledifehe« Haderer «der
Booisleute.

Bei den indischen Kuderern, Kischern u.s. w. w tlluH^i.irke

bemerkt haben, das» sie in ihren Gesängen «gelegentlich Erlm-

bungeo oder Vertiefungen und i^J anbringen , die nicht auf

dw Zitan tMptclt werden können.« Oiaz abgehen von die-

•n OflStogao dar Boolatoala, aa^l Ta^or«, i^tbi t» aicbt eina

«taii(a kndiacba Maiodie ail edataaUiebM| aod^, watelw

Ml d«r Uiara tMpMi «wdeo idhwto. DirlriliMrMBg.
i.«

I warn bitiker die GairtDga dar Booüleula für die

aNgmnalnslen anerkannten Stücke dar Hiodu-

Musik ausgiebl, macht er TuIklikIu BeiuLrkuii^L'ii .Ich dcnlie,

die meisten Europäer, weUlio sich die Muhe nehmen diese Ge-
sänge Ulli Jeu besten Stücken in Sungit Sara etc. zu verKki-

cheii, werden dem gern bei»timffieD, was ich in meinem ünefe

vom 17. Mai <873 [welcher loeioe bengalischen Kritiker ziem-

ttdi takrgert sa babaa achaioli|_iMagl habt, oloiliob daa»,
"

' " ' " ' 'iSohao-

apVMlMB« dock baraiU

I Earaiiler «rUIrt baNa. dati dliw atlfeM OtHnge die

Huaik in Bangalaa rind, ««WM wMIMl Na* tMMiint
Warden kann.' (S. tl.)

»Dürfen w ir fra^eti Sclzl TsKDro hinzu), wie die Europäer die

Sprache der Bool^eule oder ihre sogenannte musikalische Cadeoz
«eralehen?« Doch dies islochwerlich eine passende Frag«, denn
die .wirktiche Moatk., weJcba Clarke nebst vielen seiner Lands-

leute in den genanntaD Budw^-Oialagen gefunden haben will, be-

I, daaa ai« «haa waMara Spracbkaaalaiaaa dam

and wma aa aM fir «laa Badka |flaa<% oder ongBoatlg aaa-

•prieht, ao lal diaaafta daBÜ aalaehMaa. Tagore bemerkt ab«r

Doch: »Die eiogebomen Bootsleute singen nicht viitiuntlich nach

derselben Weise oder in derselben Sprache, in den usthchen

Districtan giebt (:ia>->«<n von BoolslivikTi, welche durch deut-

Meb iMrvortreteode Kennzeichen von den andern sich unter-

Ibre Gewobobeilen und Sitten sind abweichend, ood
I aaeb ihr. Gaalifla oaeh Wort ood Wala«. Dia

XIV.

von Chitlagoug weiclien wieder tj.in/lidi von beulen ;ib. Auaser-

dciu ist bei weitem der grö*sle Tlieil dieser Leute Mubamada-
oer, welche Gesänge in eiDetn mubamedaoisirten Bengalisch

singen, wenn wir uns so aoadrflckao sollen. Kann Herr Clarke

einea atncabaraaa Boottanaaa aat aaiaaai

groeaaa Claaaan v«a Boolalaalaa, «daka wir
giebt es noch andere in iMlIelMa leaplaa , welohe i

durch einige EigenIhümlichkeiteD eharakleri-irt WL'rden. . . .

l'nd sodann sind die Bootsleute von West-BLOgjlon , weldl.

ili'ii (i.iiijjos uriil spine Nebenniisse beschilTen
,

eine ganz ver-

schiedene Ciaise von ihren sämmllichea Collegen in den öst-

lichen Districien. Sie siogeo viel beseer, als die Freaode on-

sarea Kritikers in Ost-Beogaien. Sie kommeo gewöhnlich mH
einer grOeaeren Zahl gebildeler Heoacbea in BerObrang, ala

ir|aod aia liadavaF iat Oalliohaa 1

aagea, da« al« aieh la baaa
darf deshalb erwarten , daas sie beaser erzogen sind ala ihr«

Mitarbeiter In den östlichen Regionen, und dennoch zeigen ihr.

Gesänge keine Melodien von musikalischem Werth. Wenn
etwas vorhanden ist, wodurch ihre Gesängo bomerkettswerlh

ersi-heinen , so ist dies ihre absonderliche epigrammatische

Schönheit. Herr Clarke hatte vielleicht das aeltene Glück anlar

eine Clasae mosikaiiscb erzogener Boolalente so gelaafen. Wae
una ai>ar an naialan ia BnlanaaB aaUt, iak diaa,

Gttnailii«a8iMa iB8aa*iUaaB«M. a^i ,1

Chaodar 8aa, Seboilaapador ia Daeea , dia W«h«m

'

bolea. Kojluh Cbooder sagte mir, dass die Worte Sanskrit

seien, daaa aber die Bootsieute dieeelben sehr unvollkommen

verstanden, und er erzlhlle mir einiges Von der Legeode [dem

Inhalt ihrer Baliaden], was ich aber sa ooliren vergaas.' Hs

ist sehr schwer (setzt Tagore hinzu) einer so laichlgttubigen

Person gegenüber ernsthaft zu bleiben. Kann unser Kritiker

uns mit einigen von den Gesingen erfreoen , die ihn so ent-

Wart« wardaa (MlBaa. Er wM alebt

m Spraoha gaaalirfaiMa aaia alaäaa, «ätoha diaaaa

alt wirklich spricht. Kann er oaa dIa Parioda baaaiekaoa, to

welcher Sanskrit die wirkliche Sprache der Maasen in Bengalen

und besonders in Oslbeogalen wart Wo lernten die Bootsleute

S.inslLril-lii'>jrig<' * Wir kennen sehr » (.-ui^e Gelehrte juimiils^
,

wekhe oMeiu^Kire Saoskrit-Lieder hersagen kooneo. Aber der

Schreiber betrugt sich aalliat waan er sagt, daas ,di« Ruderer

oA aehr o.U« Malodiaa voittapa, obwohl ihr« SUnuno rauh

•ad kr 810 neoMItirliit' «. o. w. BaOlllge and nnfiMIdalo
««

^ l. J V. J l. / v.
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LauM ktaaae StiMkrilwMvt wmpndbm, aber wwm «ie tat

Sanskrit singeo , so kson M Alchl in «iaeo unculth-irten Stil

sein, ausgenommen wenn die Q«lngc «on ihrer eigoeo Erfin-

dung sind. Wir rürchteo, Herr Clarke bat sich voo dCOI SoIhiI-

iDspeclor etwas aufbindea lassen.* (S. St—13.)

Ceber diesen nebeosäctilichea Punkt machen >vir nur we-

oige Bemerkaageo ; durch rabige Prüfoog der Sache von beiden

Seilea laBohtafi tkh hier alle Pn^ao befriedigend erledigen.

Ba iai Mhr irabl aagUcb, Ja wahraebaialieh. data ia d«i Ge-

tfagaa dar Bndarar niehta waitar tm Smakrit anlhallaa in,

alt dia aus dem Sanskrit -Zeilalter stammende Ge«chicbte

ihrer Balladen — und dennoch können die Melodien, zu wel-

chen sie diesf Gegenstände ab^inuon. stlir wohl eine hübsche,

allgemeio verstSndliche Form und einen an>>|)rechcndea musi-

kaliwben Inlialt baaltsen. Man muss unwillkürlich an unsere

nitialallariicbaa, bai allen Nationen daa Abendlandes «orhan-

daaaa ToOtaliadM' itäkm, die Ibraa GniadMaaMM nach auch

in aiaa hob« Vomk hinaur reichen, ToO aM v« 8n|«i n«d
OaeeMdilea am einer lSn§;<it vergangenen Ferfode , nnd lom
Theil h'i'i .üif tien heulipen T.v iinliM' niederem Volk, in ent-

lei<encQ Winkeln, sich lebcndiL- crh.illcn haben Warum sollte

CS in Indinn nicht ähnlich t.i'uo'ipn •^fin'' Hat clu'si>, \ tilk doch

schon vor Jahrtausenden oino so glanzvolle Zeit erlebt, wie

kaooi ein anderes. Sollte der Abglanz hiervon nicht in etwas

die Mgandaa XaMallar arhelll habenf Sollten din is jeMr Vor-

Wegen in die Maasen gelangt nin und hierMlWel ni»»!!«»»
die alten goldnen Zelten im Oeaanga wieder hervor zn aobemt
Die Ausbililun).' kurüT '-trojibischer Lieder ist il.itin ••liio S.irlie,

die sich gieiclisani \on selber niachl. Wimio iinlisclu' Mü-

derer mit rauhen Kehlen die (nr^chu liiou lirr \Dr/e,; in hüb-

schen Balladen vortragen, so braucht man hierüber nicht sofort

aiaen oder aodeni Seite bin das Gleichgewicht zu

, Ba wlre aber aebr an wfl—aban , data sprachlich

I SehHfer nebet sonstigeo Raalaa foWtiHssigen Gesanges

anfMebnelen ond mit ErlSaleniiigen znm Druck brachten.

Eine solche Samtnlnn^ ist in jenem firosscn Itciche nicht

leicht SU Stande zu bringen, aber man sollte sieb den Weg

7.

Di« iadiaeba Notation, Terglicban mil der
••ropliachna.

Oabnr diaan NoMiea aigt aarke randweg : aMa iadische

Notation ist wertblos und sollte ohne weitere« durch das FOnf-

linien-S\ -^liTm ers>'l7l werden.« Tagore d.ii;<>^( n versichert uns:

»Die indische Notation liefert in ihrer Art alles was wir ge-

brauchen. Sie ist einfach, bequem ond ausreichend für alle

praktischen Zwecke. Was die Baropier in elf Linien aus-

drücken [olffllich im Tiolln- nnd BasssehlOssel mit der e-Liole

duwiaahaa}, daa naeben wir mit dnl Ualan ab. . . . Harr

Claite nBga nMit Tergesaen, dasa die voa Ihm Tarworlhaa

Notation auf der ursprünglichen Sanskrit-Xotenschrifl basirt,

welche Sir William Jones in seinen ,.\<iatic Researches' er-

schöpfend dari;e>[ellt hat; mam lic miii ilcn Zn; lit-n und Sym-
bolen jener Notation sind nun veraltet oder ganz verloreo ga-

Was wir gethan haben, ist weiter nichts als dsas wir

ibn, in daa System aotetae

dto an fllr din mti
to d« vfipHtatfidM

IfoSik mir ndt miflB Mner Linie nebst Tersebtedenen Zeidien

und den Anfanpvhnch'.tjbrn der siohcn Tiiiie qcschnoboii . wir

gebrauchen jetzt drei I.inlen fiir ilrei Oci.nen Der (iriiml für

diese Neuerung ist, dass die drei Ocidven ils iho <Jn-: niitn-

I am besten durch drei verschiedene Lioieo dargestellt

würde und In

derselben Weise gebrancht werde« kSnnte wie In der Tonic-
sol-fa-Mctbode der Europier [besonders der Englünder] . Man
wird sich eiinnern, d;»«.« die Grierhun drei Oclaven durch drei

vcrschicdcoo Buchstaben darstelllen. Nun ist aber zu ergehen,

dass die Europäer in der DarstellunK von drei OcLiven nicht

blos die fünf Linien, sondern auch noch mandierlei Zwlsoheo-
linien gebrauchen, oder aber sie wenden das(^

elf Linien an. Wir fragan ano Harm Clark«, «na Ist t

drei Unlan oder aif, «od walebe« Toa beiden «iltafdart den
geringsten Raum?« (8. 13—lt.) Tagore liebt sar BekrirUgaog
»einer Meinung europlische Schriftsteller herbei , weiche die

Unvollkommenheil unserer Nnlatinn schildern, und fragt darauf

mit erhöhter Stimme: 'Wenn das SyNiem der fünf Linien selbst

für die englische [d. b. europSischej .Mo.sik unvollkommen ist,

wie kann as dann der so asfar abweichenden indischen Moaik
genütaAti— Man aiad «bar dl«

«an mwdUMg, Jan die KrlUk

vnn ihnan nnleroommen, am Ar dte Toale sid fe-NotaUon Pro-
paganda zu machen. Bei diesem Streit komm! •ihermilv rn

Tage, was wir schon mehrfi' h liervorpehobcn lialiL'n . der

Werth unsere- iirj-ik ilr-rljrn 1, iiii>n'-\-lcri;~ Ih'l'I wesentlich in

der Harmonie oder Mehrstimmigkeit, die abweicheadca Noll-

rungen sind dagegen hauptsächlich attf etaatimmige , meisten«

auch noch aof blas gaanngaae Maladian gariobtat. Wenn •«

«u ersinnea, so
liaaee ileb msaehes Anden nnd Ist soeh In der That schon ge-
funden, wa^ iin-ere .iMccmcin nhliche Musik-srhrifl für diesen

be.schräiiklen Zweclc uberlrslH Aber nicht um einen solchen

beschränkten Zweck liaiulell es sich, iiilr-rn .iclmehr um den
grossen Uesammtzweck der musikalischen Kunst , und diese«

wird keine andere Notirungsweise aucfa nur aonUiemd mÜ
damaaihon Aufwand von JUuaU, «rraioben ktonea. Mnn i

dalMrwQU tagMi, dasaonaar« UBta»-No«atlnttln Im
xfigaa Ober der Kritik sieht.

Hiermit «oll natürlich nicht behauptet werden, dass sie fBr

die bisherige indische Mti«ik dii.^ f;oi.i,:iii'|.,(e Schrift sei. Es
wird Sich aber bei dieser Sache weniger um die Vergangenheit

handeln, als um die Zukunft, weniger um die Aufzeichnung der

uralten Reste eines stammverwandten Volkes, als um die nun
folgende musikalische Entwickluag desselben.

Naofa Tagora'a Ansicht wird di«ia BatwtckhMS «Iriel ia

lndlaeh-<nai«ri«M*«B Wegen vor aleb g«b«a. Br sagt: alad«

Nation, die eine eigne Musik besitzt, hat auch ihr eignes System

der Notation für dieselbe. Ob dieses System ein vorzügliches

sei oder nicht, das kann durch die Auficichnmu-swe se einer

andern Nation nicht genügend dargestellt werden, wie vollkom-

men und wis.sensch»ftlich die letztere auch entwickelt sein

möge. Und selbst dann noch bleibt die alle Notation eine Sache,

die fOr sieh slodbl ward«» aBl«. DaMr aotehen Umsttndaa

tien ans der Ifllb« übafliebaa kann

,

Obwohl wir in mancher Hinsicht cnRlisirl worden sind — in

dieser Beziehung gestehen wir, dass wir für unsere nationale

Musik aiicli unser nationales System der Nol.itinn holiallen

möchten. Das englische feuropHische] Nolationssysteni, möge
an «rwlgen, ist für die Z.wecke der Hindu-Musik unvollkom«

ans dem aiaraeban Grund«, w«U dar

Wir kBnaaa desbdb Ihna Cbite'e Halaai^
nicht nnlerscbrelben , dass ,we«n aa arftordarfieh sein sollte

VierleUöne darzii'^Iellcn, einigalfodiflcationen in der fünf Linien-

Schreibart der naiitinal indischen Notation weit vorzuziehen
^L-iii vvyr<ieii , und il.iss das gebräuchliche europKlsche Syslen
die beogaliscbea Melodien völlig darateilea kawi nad
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ra wird,

IBr di« VicrtoltaM nolbwMdic änd

,

ndere für dt« Marchban» [die liebM vari>and«oea

Ae Jcr ScjI.i" und Jie Verschiedenheileo der TaU [des

Z«illOMas«s uijlI Mi'lnuii^ u. » >>o können wir nicht vcr-

flelien, warum wir sii lji!si:indi({ cnuabnt werden, uns einer

fremden und gemitcblen Notation zu bedienen anstatt unser«j>

MliooileD Syslems. Wir sind in der Thst ausser Stünde die

I ifti n Immo, iam lia Baagßi», watebar

I AMhalelilta
Abred* cmMNI «M , dut er «leli d«r

lieben nuiss. die enKlt»che Nol.itinn zu studiren, ohne dieäprMiM
Hl versleben, und die neu eiiuufulireiiden Zeichen zu erieroen

itbl blOü für du- N RTtelluiH' ^oii'li rti jimli iKx'h für .<iiilere Ziihl-

loee VerSaderungeu derTalaiiU s. w., wiu micLioii erwüLiol. Man
kaoD sieb hiernach vorstellen, welch eine .Meiij^e \oa SchwieriK-

kailea erbewlkltigenraau, umnureioen einzi(seo iUga verstehen

Mkreea. Aberwaabalb ihm dieeee lohwere Werk aufbürden,

i «r ! dtr dnilWfMi Bia4a-M«tallM— tfMi der Zaiebeo

witohi JadMh tm dea Ihrnnymm aehr

•lad — btoa di« «ancliladeMD SwarM
[fSne od«r Interrall«] nach ihrer Pol^ in den drei OcUveo zu

merken bat, die unterschieden von ein.iruler an ihrem rechlen

Orte »teben, und damit die ^aiui- >.u U>: huh! UMf Bios drei

Linien »iod es, welche du- iIhm Arien tivr ii.it üi j;i-iliJiWO Tone

angeben, nümlirh die Tune der Brust, der Kehle uod d«e

Kopfee. l»l das nicbl einfach und klar? Um eine noch dao^
ttimn M«« Uervoo tu gebeo, Uieilea wir bi«r «in Diagrana

TMMar [awaracraau] der drei Oelataa [aaplakaa]

Iwacke sanflgaad iat.

Erate SapUlial

Bni*lrcKi»lerl

[Dritte Saptaka]

[Zweile S*pi«lial Kopfreginterl

;K> lilr>-|;i.t<-r i') n ga ma pa it\a itt

ta n yi 171 'i jta ähani

Nun bemerke man den Coolrael der engiiaeh«n ^europiiscbenj

i«M«lfUaiMi:

1^:

una nun das indisthe un l ilas europül-'cia' Sv'<lom unler-

ipchen wieweil sie praLUM h mhJ . um ihren vers<:hiedenen

Werth und die I.eirhii^keil, mit welcher sie zu crf.fisen «ind,

beurtbeileo zu können. Wir wollen die eogiiacbc Notation zu-

erst voroebmen und , Fremd« wie wir sind , könneo wir nicht

aiUs tu baoarkaa, daaa aia ooaanr Aoaiehl aach ooaiilicirt

M.e {B. td.) I^i* 'mmT Ibrt m anlUm und
mk Witaibiinilit »wwwoIhiiWbIhd, da« wir nfengi tu

Jadar Nota aia« baaoHdara Ltala gabnaeht md «an Mlcbea lu

vielen Raum in Anspruch genommen , dann üpSter auch die

Zwi.schenrSume mit Noten besetzt hätten , wobei wir endlich

linier tnilhiilurm iler goldenen Milte bei einer Füofzahl »on

Linien au^elangi iseiea, was er abermals mit Worten von Marx

bekrlfligt. Es ist kaum oöibig dem gegenüber zu bemerken,

daaa di« Abeodtlinder niemals eine Notation , di« sieb nur auf

dM Lioiaa bawegte, gebraucht haben, von frudbUoeaa Experi-

der indischen Mosik faal Bbirwgl und oMinl , Jedw mOsaa
seine Meinung tbeiten. Hlniiehiliob der RQIfslinien Qber und
unter den fnnf Linien milmiiI er, falls dieselbe u auf Hmdu-Musik
angewandt wurden. .>.u werde »kein Ende sein von solchen Li-

nien, — und wie comphcirt und umslündlich würde es :ius-

«eh«il, waoa unsere Saptakas mit den Scrulis und den ver-

aobiadaoM Arlao oaaarar Zaitmaaeaa (Talas) bierin notirt ^

«MHWWMtMlpa«!
dM fMMhiadaMB MMMhi I

vm dia Senilia n. a. w. aottadrMaa. Ab«r wir
solches nicht gelhan

, denn wir wolltfn wissen, welcher

Tön wirklich geuieiul ist wenn die Note a auf einer gewissen

Linie oder Stelle steht. Sie Jie Abendländer
|

daxcxcn scr.u:-

dern die Noten nach ihren versc-hicdenen Zwecken, weil es bei

der Naiur ihres Fünflinien-Systems für si« unmitglioh ist, «inea

festen Platz für die Töne zu haben. Zum Beispiel , wena be-

stinunt wSrde, dass die unterste Linie der Ort ISr das elnge-

striebana «aaia aoUla, ao wflaaia aa^aolan, daaa diaNola das

onlarbalb dar ar«aa itato * Iii, dan dIa Noten folgen

ander to derMiben Waiaa wta dSa TBna. Aber es ist klar, daaa
vvL'uri einu andere Note auf die erste Linie ge.setzt würde, aooh
alle übrigen Noten ihre Plilze ändern müsüten. Wenn z. B. •

statt c die erste Linie in Beschlag nimmt, dann »leben die Noteu

d und / oamilleibar unter und über derseU>en , und ir wurde
dia swaU« Linie einnehmen. Das ist in der That eine compti-

flirta and «oaAna liaüi<eda. Dar Flau «iaar Not« i

lig baaUoMM wardaa. aia dia naition allar Bbrigaa «Hl
battaamgabaa. Oku
Zwacka gewiMtr Eaitbaa, ganaaal BahiBaial,
führt sind, um eine gewiue Linie als den Plitz einer gewiaian
Note anzugeben. Von solchen SchlQsscln sind gegeowSrtig drei

im Gebrauche und für die Zukunft mögen ihrer nuch mehrere

zur Anwendung kommen.! (S. t8— J9.) Sicherlich nicht ; die

Richtung gebt vielmehr dahin, diese Schlüssel nach Krlften zu

vereinfachen. Dagegen wSre es zum VersUndniss dieses Gegen-
slsodes ülieraus rönJerlich gewesen, wenn Tagore gelernt oder

sieb ariaaac« bUla. daaa in aaaanr IKaraa MMib di« ScbMaial
elnai

er ersehen 1

a«n Note (/ oder e «dar iff bettinnaa, aeadata für dia batraf-

fende Stimme zugleich einen leichten Ueberblick pew'Jhren.

da» Auf- und Abstelgen dieser Stimme möglichst auschauhch

machen. Wer solches nicht begreift, der mus* sich als Fremder
in unserer Notslioo oothwendig \erirren und «ie für ain wiil-

kürlieh (MTfirfeltes Copgloawrat I

(Sehlaas fatgl.]

Au OnrMt dir Ckteftdir

:

oder

wie man vonManchen nach England gelangte.*)

Einen wichtigen Theil der Geschichte der Miuik bildet die

Geschichte ihrer Fortpflanzung und Verbreitung. Weiss maa
Alles was zu wissen ist von den L«t>«nsumslSnden und der

Kunst der gröasten Componisten, begreift man ihre wechsel-

seitigen Beziebaagaa, Biatiana und Hnilahnaniaa, ao bleibt

*; Die naclifoIgfinIrT; MitUM i.ini,j.Ti vcrilanken »ir cinom i

liaciten Freund«, Scliular von Zcugbeer-Herrmaou io LIve^Ml.

^ uj ^ .d by Googl
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doch Doch immer xur Gesctaiclil« der Kunst »ebr viel za wissen

Ürt(. WolMr kooMM M, dm di* Masik an •inem Hauptorl«

äak MHten fMlilMAu «iMai aadereo, daai m dieaera der

reiMl« CiMinrtwi hanakt, aa J«mb tatOMr N«i« Bia-

gao« findMT DI« Avtwort tmt mMm fnfßa hlDgl von Brfer-

Mbang örtlicher VertiHltnis-se ab, und kana nur von denjeniften

gelben werden, die sich über wenijjer hervorragende Künst-

ler an den j'jdi'simlimMi (Irlrn. über K;i|M_-Iliiiri%li/i
,
l'Ai-rul.in-

leo et hoc genus omne genügende Keniitui!ü>e verschalH haben.

Besoodera wichtig sind solche Unter$uchangen in Beireff frü-

banr ZtllMl, wo, wie die Ideeo überhaupt , ao auch maiik»-

nor lancmn bmI b1( MIUm Iii frondo

dor PwtpflaMmg ttad dlo

Muaiker — solche TonkOnstler, die einzeln oder in Oeaelischaf-

teo die Heimath ver1ie$!;«n und in fremden Lindern ihre Kanal

au*Qbten, In der fniheren Zeit , da doch Deutschland beson-

der« Vieles und Hervorragendes neue Composilioncn eines

Mozart, Haydo , Beelhoven, Weber bieten konnte, waren

WaaderuDgra natürlich nicht so gewöhnlich wie bcut-

», ballen aber weit griSsiere Bedeotang.

Öi« OomBhMI, dm wir liwrin bMpnehM woHeo. ttUtX

al« junge Sludeoten der Muaik in MOocben Freundai^ft and
Brüderschaft schlössen. JacobZeugheer, geb. zu ZQrieb

IBOS oder ^'^fl^;, wo er den ersten Violin - Untern' Ii! von

Waaaermann genos!*eii hatte, lernte seil (8(8 in M iinclii n hei

Ferdinand FrlDzel Violine und bei Grati Compo-i'.ii>'i t^arl

Baader aus Regensburg und Jo$epb Wex aus luinienstaJt

lernten beide bei Täglicbsbeck Violine. Joseph Lide! aus

1 km« bei Ptailipp Honll, den bOTfiboilMi antaa Violon-

BnthailMmDB, verknüpfla dl—Ibl fWMdWbnft, md « nusi

rieh lelcbl begreifen, wie sie von IltO an iomr den Unflgen

Orehoteröhangen .mch für sich das Quarteltspiel betrieben,

ein paar Mal in jeder Woche für diesen Zweck zuiammenkora-

roend. Die Jahre (Sil und (8S4 waren für ihre Ausbildung

sehr erfolgreich. Zeugheer ging njcli Wien, wo sein musika-

lischer Sinn durch eine grosaartigere Musikwclt erregt and ihm

•in UUieree ZM «ntjuerhloenen wurde. NamenUiefa eotsücltte

Ilm du vonkomnoiM QMfM^pU du- ScfauppnasiBoOeMlI-

achalt und die daiaato MM Wvßk voa iMlhofi , dio dtatn

zum ersten Mal spietlen. D«a Blndrvek dnvon und die Tor-

liebe zu Bcitddvon nk 'inüberirefnichen Componisicn hat er

^ein ganzes Leben liuulun !i bewahrt. Nach München zurück-

geliehrt, spielte Zeiigheer niil si hhjii Gcf iiirt' ii um »o eifriger

Quartette und studirle namentlich die ^on Ikcihuvcn ein. Zeug-

baer'a VloUoapiei zu dieser Zeit wird v>:tt seinem Freunde

r refined«, und Udei'a Violoocellspiel als »eleganl

Jert. Abor nioht aar daa Saitenspiel, auch

I Oenat SUm di» Vnaado
nntar Mh. Wex hnUn ein« wMm» bebe

war Tenor, Lidel Bariton und Zengheer Ba^s Nun erwachte

bei den jungen Leuten die Wanderlust, gcwi&s angefacht durch

den KirililtcV in du- gross« Welt ausserhalb Münchens, den

Zeugheer und Wc\ genossen halten. Die vier Brüder Morall

waren achon als Quarteltspieler in Deutschland , Frankreich

mpA |)4a aaob iiondon gareist und hatten viel Aufsehen gemacht.

I nicM Zeogbeer und Co. daaaelbe versuchen T Sie hol-

bd ibn» JUbran: Oireotor Prlasei, JUpeUaeiaier

Winiar «ad GoBOorttMiaMr Voreli («Ho TIoIIbo im obenge-

nannten Quartett) . Diese gaben günstige Antwort, welebe da-

hin lautete , dasa .sie es versuchen könnten , ohne sich aelbsl

oder der Schule, die sie erzogen hatte, einen Übeln Ruf zuzu-

tletaen. Bin Punkt machte noch Schwierigkeit , und dasa er

von der Jugend und L'nerfahrenheit

SoUlea iie sich nanb i

daa IJnlafaalMioa i

Hosiker.

Daehra baralM I

sich alle nach dem gemeinsamen deutschen Namen Hemnenn
zu nennen und sich zu einer Brüderi«chafl oder Firma ZO
in II ;,fn, als : d i.s Qu a r I e tl d e r G e L r li d e r H e r r m a n n.

Sie Iie8»en sich einen Wagen verfertigen, um ihre Instrumente

und ihr GepKck zu führen, kauften ein kräftiges l'ferd, und da

Alles fertig war, traten aie am lt. Anguat tili iiira i

Sie ricblalen ilire Schritte zueral naeb dar flebwaia,

la da« am W«ta I

aMaaflallaeb

BMbr Ol&dt , ala aia vontugeMhen hatten , ein guter Ruf ging

ihnen vorans und erwarb ihnen überall Freunde. Nachdem sie

SU die llauplslädlc di-r Srhweiz besucht hatten, gingen sie I RJ6
den Hliein hinunter nach Holland und Belgien und langten im
Friilij;ihr 1816 mit vielen gulen Empfehlungen in Cari« an.

Dort erregte ihr Quartett viel Inleretae ; sie spielten vor Cbeni-
bini and anderen gro4sen Meistern und in vielea Privalhluaera.

Sie gahaa aia MtaelUobaa Coaeart, woria Praa Sontag und Haar
leaebar flnaa faaMaadaa ; Mar wwda daa DoppetquarieH

Spohr in D-moll Bum ersten Mal in Paris anlgaföhrt, mit Herr-
manns als ersten und Boucher und seinen drei Sdhnen ala

zweitem Quartett; es soll sehr gelungen sein. Der Baron Roth-

schild mit seiner F.imilie begleitete llerrmanns dann nach

Dieppe, daruil -n- <iurl Jer IltTzuiiin M)n l)orr\ und dem Herzog
von Orleans vorspielten. Von Dieppe gingen sie nach Boulogne;

und dieses wurde zum Enlscbeidungspunkt IhNB Lebens. Dar
Aobttek dar anflladiaB KOaia «oo i

schetnlich danh 4u GHMc ihfor f0l|iaa»* di» Quanetu Mo-
rall, angefacht wurde. ToaeogKsebaaFrooadaatn Boulogne mM
vielen Empfehlungen versehen, .setzten sie über nach Dover

und halten in Dover. Ramsgate. .Margale, llaslings und Itrighlon

grosses iiiiii ». In llriglitun hielten sie sich bein.ilie fünf Mo-
nate au( und gaben mit dem schönsten Erfolg \\e\e Concerte,

wührend sie dabei auch dio englische Sprache sludirten. El
liegt naa das Pr«gr«noi aiaea diaaar Conoarta vom 10. Motrfar.

IBIfvar. Balaaial wiaMgl: BiMarTbal: lamwiiaalal

Qoarlatt, Baalbavaa; Adagla Wr^ gUrnmea, Blaen-
bofer; Trtaklied aoa Dar PMaehdtt. iMimmig, Weber;
Notturno für Harfe und Violoncell 'J- H- Wright aus Brighton

und J, Lide! tlerrmann', Boclisa und Duport, Pastorat i-

siimniig, A. Liste: Solo-Violin (J. Zeugheer tlerrmann],

Stahl; Volkslieder. Zweiter Theil : Instrumental -Quartett,

J. Z. Herrmann ; Roodolelto istimmig, Eisenbofer; Fao»
usia rar Harfe (J. H. Wrigfat] ; Seraaad« ««UmiBig, Biaea-
bofer; Solo-Tioloneall (I. Udal Harimaao), Ootaanor;
Volkslieder. Darsnf gingaa iia aaeb Cbfcibmar, fartomalb,
Snatbamplon, Salisbury and Balb; and Im Mal IBtT nach
London. Hier darf bemerkt werden, dass — zum Theil ,iiis

Be.scheidenheit , NÜddeul.scher Gemijihlichkeit und Mangel an

I^brgeiz — ilio vier llernnaons sich nie lange in London auf-

hielten, nie »o viel Sclirciber dieses weissl dort öllenllich Quar-
tette spielten, sich nie dort einen Namen machten. Die l'rsache

ist nicht fern zu aochen. Die Philharmonie Society gab damala
Quartelle , wosa aia die aoagateichnelen Talente aolcher Mn^
aikar wla KiaaewaHar, Oary, Gaott Norait und Lindlay ba-
notaaa kaaala. Naa wollte« Herrmaaaa ala gagea Aadara
Wetlkaropf fuhren , sondern nur leere Stellen (die sie damals
beinahe überall finden konnten ausfüllen ; und London hatte

wohl an der einen r'lnlliarnujnic SiÄiely genug Saitenmusik.

fia aleht fest, daas der Director Kie.fewctler sie barilicb bewiü-
damaiadari

^ uj ^ .d by Google
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pä im Haliiung wahrMhMMI, Ullra mImmi n K(«m-
wMlcr nad Co. genug and (mMwrtrallTieha SaMMOHHik) and
flerrnunns lieber vliTstiiiiring singen lasten wonim. LeUteres

iül auch vom Standpunkt licr Society leicbl bepeiflicli : denn
der vierstimmige Münnergeung ist nie in Englant) (>'.iiIiimujisi?Ii

gewesen und war gewisa damals kaum gehört worden. Er

BMcbl aber, namentlich bei solchen, denen er gaoi neu itt,

•iMO ikfBa Eiadraok, wm itob in •pMarao Jahna bai F. Wa-
UMaan ta lii(lwi tai Maam bawUuda.

QMdaHflvvallar Brau; •!• «araii kalM

:

Wa man »ich nicht an ibram Spiele weiden woUta, dl
ie nicht biOB populira LiedersSnger abgeben. So araohlanaa

sie Karnichl vor dar l*hiih»rmonic Soriely. Nach der LonJoner

Sai.-ion bcMchten «ie auf einige Wuehcn die Insel Wit<hl und

^ngen dann nach Suulli,<iiipluiK Ualh und Bristol; von wo aus

ate nach Irland übersetzten. Sie kamen auf dies« Weis« zuerst

nach Cork und dem Süden, wo sie eine Randreis« maobtea oad

iai N»*aadkar IMI ia OnUin anlangten. Hiar bUabaa aia Ms
IMt, Cibaa Mar CaBoerta oad tfUHtm «Mb !

Hofe var. Ihr SpM ante
i; abar Wae Ml dort

eeb« Wochen hindurch an einem acbtimman Fieber, desaeo

Folgen er lange darnach nicht lot worda. Von Dublin gingen

alle vier nach lielfasl
,
Glasgow ood Bdlnburgb und wieder

ton dort zur See nach London. Hier betten sie nur einige

BlUicnmanH In PrifalhSusert).

In London «arliese sie Wex , <ler sich durch das Fieber

aabr gaaebwicht fand und ein unwidcn^iohliches Verlaiigeo nach

> AagaMirit«fi fdUla. Dia aMferao tw-

B IfWls llr W«K bi

AatoaPopp aoa WOrdMft» *r Mkr whlai T«

alimiiia baaaaa, als Spidar abar dao Waz noab i

Nachdem sie di-n Frühling von (819 in Bri||hlMaBd London
verweilt hatten . kutnen <ie am Ende Juni in Liverpool an und

f>.ihen Jorl seflK Cunccrlc. Wir geben hier das Progrdiimi tie-,

vierten: Erster Theil : In^lruroeatal-Quarletl, liayda, Marsch

aus das unterbrochene Opferfest, iittimmig gesetzt, Winter;

ScblacblU«d, istimmig, Weber; Solo- Violine [J. Z. Herr-

bm), Mayaeder; Adagio nnd Walter, ittimmig, Hnni-
••l;sOBrll«MT«ds« ialiBM%aiiir

J. C. HarrnaBB. Iwritor Tba^
menUl-Qoarlelu, BaalbBVBB; idagte oad Moaaiaa, iaiiai-

mig, Rostini; •VenerabOb barba CaptieinortiRH, komischer

Gesang, Haydn; Violoncello -Solo :J. I.iiicl llLrrm.inn 1

.

Dotzauer; Schweizer- Lied ; »SrhUf wohi«, islimmig,

Eisen hofer. Von l.neriKnpl gingen sie nordwiirts nach

Kendal, L,ancasler, M»nr)ipst<'r. Leeds, Durfaam, Newcaslle,

York and snriick nach M.inrh(".ier und Li*arpool, uro von dort

an It. Januar 1830 wieder Irland sa baaäehan. Hier tollte

dM Waaderleben sein Ende finden. DiaTiar waren mehr odw
> BBd wolMaa lieb lifaBdwo aiadar-

dann ar hairalhala nlcbl laaga Bacbbar; ond so gingen die

Brüder wie von selbst auseinander, Jeder seinen eignen Weg
vcrfülgenJ, Sip blieben aber .illr> einstweilen in dem Ijinde,

wo Sic das meiste Glück gehaljl h.iUen. Zeiigheer und H.iader

liessen sich in Liverpool nieder, wn •.u-, ili-r erste bis ,iri seiiiTi

im J.ihre 1866 erfolgten Tod, der andere bis er 1 869 sich zu-

rückzog, zum grossen Wohl für die musikalische Bildung der

Einwohner wirkten. Udal und Popp blieben einige Zeit noch

Ia DaMhi; apiler wahala dar arala Ib MdBeben , dann wiadar

Ia DabÜB, IfaBebaalBr aad tm OwIHBiWar Ia LoBdOB ; dar aa>
MB aiob apuar ta Ortfc

ItaiaaBi

dar Laadaadta Baglaada and Irfainda an

den Bernnannt achnldig ist , geben wir folgeadaa ka
einem Briefe des einzigen noch lebenden Herrmann«

:

Unser Qu.irtett ist unstreitig das dritte in der Geschichte

(er halle eben das von den vier Muralts und das von Schup-

panzigh als die zwei früheren genannt) und das zweite das sich

in Bngland hören liest. Wir waren gewiss dia eratan, dia

(in BB|laBd) TiantiBHBiga Uadar, tfeaa a. a. w.

Ml

QBanati je bei aiaaa CoBOHla der Philharmonie Sootaly g«-

apielt wurde. Privalbiaaer waren damals in London weaige,

wo man ein Quartett oder Quintett zu hören bekommen könnt«,

wir wuasten nur Eins , das Haus von Sir William Curtis. Zu
Balh hatte Herr Loder zuweilen ein Quarlell bei sich. Za
Liverpool übten die Lieiden Herren Kawdon Quartette und Quin-

lelta in ihren Ulusem ein. Zu Dublin hatten Dr. Hudson, dia

Harras Pigatt and Alday mlnaatllah Qaarlatla. Wir «arbU»-
taDahHa; «IbNad diM»M

ta fMoal
wussle was ein Quartelt sei ; doch je mehr die Leute diese

Quartette, und namentlich die Beethoven'schen, hörten, desto

aufmerks^imer passten sie auf und |i{ew;innen sie lieb. . . Aua-
genommen die ersten sechs, waren keine Quartette von Beet-

hoven vor unserer Ankunft in England heiuinnl. idi Icana

sicher tagen, wir waren die ersten, die viele von dieaa« apial-

len; wir tludirten sie tlle ein.«

Taa aUaa BarraaMW bai Zaatbaar die

gatbt. Taa IBSI Ma ittl «nur ar INraetor dar <

Concerts in Haachester, die unter die allerbesten im Lande ge-

boren, Die Liverpoüler Philharmonie Society wurde gestiftet

und Hut: Jjiuirtr <8i0 an Concerte zu geben; sie kooole aber

nicht lange der Hülfe Zeugheer's entbehren, denn dieser wurde
(8 43 zum Director crwUhll, ein Amt, welches er bis an seinen

Tod <l6ft bekleidete. Hier hatte er über ein Ueinat Orchester

la farUdta, in dem er sieb wader Zeit noob Mttba vardrietaea

ila«,aai«BiBr TbIU

aaad bai Jadar Vratia, varlaagla er daaialba van allan MiigHa

dam des Orehealars. Alt sich Zeogbeer in Liverpool niedei^

lie^s , fing er an Musiklchrcr zu werden und ^ah meislent

Ciavierstunden. Zw.ir h.itie er nie selbst CU\ ler nespiell, öffent-

lich wenigstens nirhl . :il)pr .in.* seinem vollkommenen Kuntl-

sinn und der KenDtai-s.s der Natur des Instruments heraus worda
er zum grtisslen Lehrer in Liverpool, deaten Ttge imoMr voll-

auf bescbSfligt waren. Und glBcklidi waren die jnngao Laula

tu preisen, die Dntarriebt bai ihm arhiallaa, daaa aiobl aar
daa BpiaiiB iamloa iIBi bIb arhlallBa bIbb Diialplla , bIbb aaaa
Art daa DaoiuM «nd dtbal daa OaOMitM'dar Pfliefellliaa

aottadanken, alcbi« obaa Gadankaa and aali Oacalbairabl a»*
zunehmen, tie worden Musiker, die Allat veralanden waa
sie spiellfin, horten auf blos Diletianten zu sein. Mit denjenipon

ZoKÜngen .iber, welche aufidrücklich Harmonie lernen wollten,

^iu;.' Zeii:,hi er noch eingehender In die innere Conslruciioo der

Stücke ein ; und je wi»$eoschaftlicher der Gegenstand , desto

höher stieg sein Enthusiasmus dafür. Diesen Zug behielt er von

den frühen Jahren , als er bei Grali Harmonie ttudirte. Ab
Jacob Zaa(be«r bat dia Walt eiaan gadiasaaaB Maaütar aad
Uvarpool aioea Labrar gehabt, deaaea BiaOaia aaf dia mial-
laliMbB Kaaat Ia laiaam WMaacikrala
adaisaa iit. BagMA M «r olil aalBBi
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frübesteo und t'rfolureichslen Apostel der

I
die nach und oacb eioe ({roate UmwaiuUuaB

tMwMU hat.

Zur Intervallenlehre.

Naclidciii uns Herr H. Bellermann hml tiirliroreii Artikeln

über die Inlfrial:« der ältesten Mt'ri!<urali>.li'ii JülirKsDij

d. BI.J belehrl und oacbweist, da<s sich dort nur 13 Intervalle

1 , 80 stand lu erwarten , das« er dea SaU aufMellte :

I Bwr lU* Utoatan MmninUilea kn Racbt, und dtM wir

«och «t M ihM to dt« Setaila gsbM mBmImi oter t-««* rie

ha QmMiil , wtr dactgan im Raoht aaian , obacbon wir wirfc-

li«h nleht wiasaa, wia viel Intervalle wir eigentlich halsaa. Ein

drfllaa giebt e» nicht, tdi el>pn iIk'm") Si'1itu.s««)iiz.

vielleicht aber liönnl* u un>eri- aiU'ii M<ti*iiimI- I heoreliker

gerade in der loter^allfiilelirc un« Vorbild >cin. denn sie jjuLen

wenigateos die bestiiumlc Anzahl 13, während wir noch immer

im Pintlem tappen, denn jedes Lehrburli der Neuzeit lUsst uns

! diaaem Poskte aolwadar in Dii|awiashail . odar jader Tod-
lalwr walcbl twi da» tmiwnk ab. tehatoieh MLaba, Mani
lad Bakar to Ammu M InlamNa «Mfahnden. Reohaa lek

mHi daa abatraBe Intervall e-Mi, flbernlHiKe Septime, eine«

ohsdiren Wöltjc. dn-; n.iselni'ue ,lis-as — doppelt vemiindc-rle

(Juint eines \V, Tajtpert Itmzu. so stehrri uns bereil-i 3 8 Inter-

valle frei. Icii nu^^li' .i ich riu.'h e^ns : r-^isi,« doppelt Über-

mässige <^uart , was ebenso iiorcchtigt wäre , wenn Tappert

Recht bStte. Wer bat nun lti'<'lit, dos Uillelaller oder die Neii-

sailt Freilich finden wir dort «ueli noch nicht die SS Ton*
I nr nur IS Ttna.

je «aehdam wir ainan Tee aebfaiban . ao darf uaa eldit w«n-
, wenn wir factiKh nicht w is^;en , wia vM iMarvalle

I «ind. Ich kenne kein Lehrbuch, das diaaa baldw Car-

dhlalfragetl etwa ~ii beaulw liIuIl'

»Wie viel Tone iiahi-n wirf Antwort I J.

Wie viel Inlervailr liil on wir? Antwort H.«
Dnd dooh Uga nichts n&her, ala eine alricle Beaolworlapc dia-

aar baidas Ftagen*

Bl wSre aber cawfn an der Zeit, daaa wir endlich nüailiiD,

wia viel tatarralfa Sbarbaupt möglich wiren , und IHr die Zo-
konfl als Basis einer vernünftigen einfachen Tonlehre ange-

nommen werden müssten. Eis wUre sehr dankenswerlh,

wenn unsere Tonkünstlerversammlungen sich bewogen fühlten,

diese bedeutende Lücke in unserer Toniebre auszufüllen,

—

von unseren E^lolzen Männergesangvereinen zu erwarten, dass

sie sich um solche Dinge kümmern, ist nicht denkbar, denn der

Dilettant scheut alles unnOtxa Daokeo, — damit wir endlich

klar aiban ond nicbt ttniar aM oabalbaftaB Blmiaapiiata*

OM bammafWmB BBailaa. Wann aber achon abi Conrad
Henning, der arala Aarnger der chromatischen Claviatur, in

feinem Tractatos moiieesa 17(1 spricht: »DniMinus, qui non
est intervsllum , sed oinnium inlervallorum principintni , so

liesiSe sich daraus folgern , dn8S sowohl Prime als Uctave keine

Intervalle wliren und sonach uns nur <t Intervalle zu Gebote

Stlnden. Wenn aber Prime und Octave keine Intervalle würen,

waa sind sie denn T Etwas müssM ata doch «ein ? Bs wIren
diae nneiiailUicba, naiodiaoha lalarfalla, aewia Mann, Daoim
e. e. w. Wiedarbotangaintaralle in dar twaUaa Ooiave ahid.

Mit Abrechnung dieser beiden •NoBpnokte« gleichsam, blieben

nna aonach mit denen der Ulaalan Mensuralisten folgeode

II

{«.PitaM.)
I. HalMeo.
t. Ganiton.
t. Kleine
4 Tin

4. TriloBOSi

Teri.

f. Mal.
I.flelnal«_>
». Groseel^^

4». Kleinelg
44. Oreaatl

OrtbegrapUe kekw 1

bandelt sich um unsere sieben •diatonischen« TSaa
deren Umkehruog : allein unser Schema nebst Neuschrill

'

nach, dass w ir übcrti.iupl in unseren ( i .chromatischen« Tönen

nur ) t Intervalle haben können, etn Unterschied, auf den wir

beisoaders aufmerksam machen wollen, der uns j>'<liicli zun h list

zu weit führen würde und der eine twsondere Abhandlung ver-

diente.

Alle gvedae Zehlaa (dort lalalnianb iinnifcii) Naaaaaia»

deah atoa AbkCrrang n, «ad to

ungerade Zahlen in Dabarainalimraung mit aeitbar

Benennung, und die rechts stehenden eingeklamroeffae Zablea

wiren der Ausdruck der üblichen vulK^ireii npncnnuiipen

:

Piim. Secund, Ttrz. tjuart, Quint, Sexl, Septime, üctav; wüb-
renil die vorderen Zahlen von 0 ab gez)ihltdaff eaflMlaaleAne

druck aller möglichen Intervalle wiren.

Sebald wir von c die Quint g varinngao, so ist ntir die Zahl

7 eerrael; l iaiaeboaaiaa CaneaaainBaedaeSpraohgabraeefa,

daaa wir Jadaaa Tea eine baaOwgto labt gabae,M wie • edarV
aina Abkflnong flir T edar I «Ire gatede ae wie Daalneel
für Quint CS ist. Ob Ich nnn Inlooirend 9-9, nrir 0 4* 7 ob 7
^.•ul,\ oder 14-7 — 8. ist gleichgülliK. je-les Kind, das nicht

eiunial weiss was es ihut, — und Wie manches Kind ist Genie,

und wie manches Genie bleibt Kind— iMMin !• <

liegenden Quinta die heilige Zahl : 7.

{9. Cniaenus.1 (4) 4.

1. Tonus, Ganilon. (I) S.

t. Ditoous, Zweilea. (1)

S. Trilonus, Dreiton. 5.

>. QuatertoDuf, Vierton.
'

4 0. UointlODUS, FänDoo. S.

(12. Sezionus, Seohalon] 0^ 44.

tave.i (B)

Semidilonoe

,

kleine TeiK

yuinl. 5]

Se&U ,«i

m

Dabar daran QndHIt, eb Gas- ob

10
I

-r
tt

I I 8 4 5 6 7 S » 4« 14 4* I

(chremaUaah)
4 t st s « 7 1

;d jatonlach)

Linearschenu [und Neuclavialur] nebst adäquater identi-

icber chromaliaehar Nolenscbrifl vermitteln aber auf die ain>

fa4ih8U Waiaa aMan elf iolanralla. Wia ich daa üalfataa I

mmtf lat Mabaeaacha , dann dar Marne tbet, wtoflbarall, ae
aoch hier niebta lor Sache, mit anderen Worten : dar tweile

Ton ist das erste Intervall , der Halbton ,
mag der erste Ton 0

oder c, der zweite Ton y oder eis oder da heisren, mag ich

den ersten Ton I nennen oder 0 , er ist noch kein Intervall

(Primei , sondern der Punkt, der die noch übrigen Töne zu den

II möglichen Intervallen macht (vide Thermometer), auf dea
•ia deb batiaben , von dem aus wir aufwiru ishlen , den irir

habao. Daahalb iat daa lelentaU aa kOnaHaa
iBlarf all tat die Beiiebeas elaee

Tones auf eine von all geaelate Einheit, und MMsit

diese Definition die Baaia ebMT verafailuhlan ratiooallon

Tbaatle— derCakiiafi»

^ uj ^ .d by Google
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AuohauoDg überwandaa babsa wardm: dm Oribograpbi«

-iwTlMOri«.

1 ThMNlilMr ttagMUheo , wir

Doeh keine wahr« Tbaorto. 8eMR ml tati«, ein« wihi«
Mb durch eine reloe IntervallMMMa dMI M^Ml $Uk 41*

ehifechtte Theorie von selbst.

Wir sehen also , «Ibm alle Orlliatirapliiu Ijliiii n> logt und

unachidlich gemacht ist. Hierbei sieht es uas (rei, die Töne zu

nenoen ucb unserem Belieben, deon io der Schrift giebt

atfc«l«*a Dstereohlnd, rfn iit Ja tala oar der Aufdruck

•la«rUU. ABtllawilltniiWHwmii iliWi di*Mifirachia-

M gM« Mm «mlBtott Ba»il»i od k«lM
Sexte mehr , denn die Bnlfemnng , das Mmm von e

—

a ist

gleich es— c ~ 0—9 (oder t—10) ; da »her dit und et gleich

<1m—c
aaohriebeo sind, a» ist von 3— 1 1 abea so gal eine Sexte als

(•-•)

«Mll MMII
•-^•0— H] M, nddlMdMiMM
•hl PSnfton wir«, so kann e—ob •!>« aiMh k«la«

'

Sexte sein ; ood die ganze Irrlehre, die aus unserer un;;Iiirk-

seligen Orlbogrspbie »tjimmi, die uns die gante Unsumme aller

papieriieti Pseudoinlervalle gegeben, ist — gcrichlet. um! mit

ihr alle «alterirlen« und alle •übenollssigen SexLinordei der

neuesten Theorie.

Abar nur eine geeinigte and gereinlgie lotervallenlebre,

inf onsere ZwSlfkahl, kann nns eadlicb eine wahre

Om citaMn TcfMhnb aber

yi; dmn M «la«

endliche Rerorm unserer NoteHebrlft— «nd Mi «• andi na-

nlobat nur n dwenllackaa SwMkw — die anbedingteato

ite einfache ralionelle

B. J. Vimumt.

) bk D-moU für

ft. Itur. Laipd«,

Für Orekeiier.

UhI Mmacher. SyapM* (I

aroHea Orchester. Op. 8.

Breitkof^ und Hart«!.

Symphonie— Serenade 1 Doppelte Courage 1 Oder soll man

sasjen : seren.idenarii(;p S\ riipliüiiie oder symplionische Sere-

aadeT Derarlige Doppelbeiieiioungen haben etwas gegen sich

and erwecken gir zu leicht den Verdacht, als heb? der Com-

l ^cbl recht gewus-st , was er gewollt. Und wird dann

t din Symphonie gesagt , so flüchtet er in die Sere-

l Ib die SymfbMüf. Die Form dM Werkes ial

uebinr

Wm «r nr OnnklwWnng dar ataHlMo Mtaf hissitnilgt,

Cimlich: I] Winter; bange Brwartang. 1) Frühling; Serenade.

S) Bntfübniag (Scherzo). 4] Einleilnog: Hoebzeitsmorgen und

Floale: Hochzeiisfe>i. — hUlie eben so gul wegbleiben können,

weil ee doch nur in loser Beziehung zur Mumk »lebt, die eines

SchlOasels so ihrer Entrtthselung ohnehin nicht bedarf. Herr

Sebantaober olTenbert Taiaat, und maa aiebt, dasa es ihm Ernst

M am die Saeha, er MBdbla at«M Gates leisten. Es zeugt von

ta gTMaiD FOfHMa saranoht;

itolbMBkrtMMaa. Bolga-

liil, dM ar aieh laaiaekt, wt
Bar Mt M Mte Taleat

I Maoioag gadlahaa, ooi dia gi>maa Par-

maa ndl dem eoUpreebeodea geistigea Inhalt aoaTailen und
sieh Erfolge sichern zu kSonen , mit anderen Worten : Erfln-

dung >n'A (ihl \ue thematische Verarbeitung sind noch nicht be-
deutend und tief genug. Aber freundlich, gefülli^; sind seine

Themen, ist auch die Arbeil, und »o könnte das Weili Lim nach-

sichtigen Hörern eiaeo gewissen lästeren EKolg ernngen. Der
erste Satz beginnt Isngsam mit zwei nicht gerade bedeulungs-

veUsa Takten. Auf sie foliaa ia anhiwIlaiB Tagapo aohl Takte,
i vlar dH BaupUMÜr da

•aMer bai

zweite Htlfle des Themas eignet sich ihrer uoisonen Trookaa
heit wegen allerdings auch wenig zur Verarbeitung. Doreh ww
ni.if^ lief Componisi den \ oUloimnenen .Scliluss auf der Tooiea

D-mull Miotiviren? Er hat ja »oeben erst begonnen und des-

halb lu ictii der Schluß» einen höchst sonderbaren Eindruck.

Der ganze Anfang bis zum Buchstaben A ist überhaupt wir»
kungilos. Mit dem bewuaaten, übrigens nicht aabr origiaalM

viertekiigaa Tbaow aparirt nun der Verfssaer weiter oad sa-

in der Parallala I

waaeotlMh NaaM zu sagen. Ba baataht aas >

Vnrderü.aii'p . dem ein dreitsktiger Nschsatz folgt. Letzterer

llm|<i, weil eben ein Takt fehlt und so da« Ebenmaass der Me-
lodio Ki>!>türt ^^ird. «luinpf hier wie überall, wo das Thema auf-

tritt und wird feine Uhren l>eleidigeo können. Die Ueberleilnog

in den Anfang 'bei Reprise des ersten Tbeils) Ist ziemlich matt.

Damit ist die Quintessenz des ersten Satzes gegeben , der in

formaler Beziehung wie gewdbniicb verlHuft. Der zweite Satz

ial ataa aaraoada. fite iit fat •daahl, aad dte F^or dar Fa-
gotte. raHehaa md CdMa tat ahanlhtailMlaab. Mar aahada«

da« dte baidaa SototaalniBMaia, Calto and VtoUaa, oleht Ba>
deutenderea ra sagen haben. Daa Stück tat fibrigena Ibeüwetoa

von guter KlanKw. irl^ung. Was das folgende Scherzo [Enlfüh-

rungi belrifn, .so wurde der Compooist sich gratuliren kiinnen,

wenn er mit ihm den Hörem die Grillen und Sorgen entführte,

anderer Entfübrangsged.mken könnte er sich dann getrost ent-

scblagen. Ob ihm das gelingen wird? Beim Einen oder An-
dere — vtelteicht, bei Alien — kaum. Die Dnisono-Baaiatel-

len mit den, was unmittelbar auf aia folgt, klingen leer. Solobe

Btofat Jadar •ctaraibaa wte laatbataa. Saattiitia

lar Sdteraadnnkter gewahrt. Taa teMaa Süaa:
Einleitung (Hocbteitsmorgen) und Ftnaia (HoebtaMiftil) iMrt aaa
eigentlich nur gefallen das erste ^Iffe^ro-Thema de« Flaalea,

il.is feslli.-l) klinpt und nicht ohne Sihwung i*!. l'nbegrcif-

lii lierweise hrielil der Verfasser im achten Takte ab und zwar
mit einer hier ganz unleidlich klingenden Fermate auf der

Unterdominanle. Man merkt nur zu deutlich , dass es ihm
schwer wird, weiter zu kommen. Es fehlt hier an jeglichem

Floaa. Und wm aoUao dte aebt Takte BasMlaaf» dte nil des
A bagiaaaat Ba Mit daaa dte Satediriaatte ait

eteadne SlaUaa riada te dem aoeh tu lang ausgesponneoen
Satze, die zu interesairen vermögen. Er iat zu unlogisch suf-

gebaut und besitzt 2u wenig tieferen Gehalt, als dass wir ihn

acceplireo könnten. Im lostrumeotiroD seigt der VerCsaMr &bri«

^ uj ^ .d by Googl
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Musik für Orchester

(iBliAninr die Orgel. FärgTo
^ . _ . .. Piriitor. ir. I
.<;timmen M 1. VIoIIm \ , I, BralMbt k 5(A, VlolaaMlTa. C
ba>.s XO

.

BATflel, WoUeMT, Op. »*. Trdi Dftuai tllcaaBtes. loiroduc-
iMui. Ländler. Menuell. Spriajslatii. Parlilinn it »,50. Ptrilps
«*p«r*«^» J 9. Violoo K. J S, Vioioot. Sl », Allo 80 », Violco-
callet et CootralMMt ^ 4 .

'

^Sf*?7^ ««W»»*« Fl«"*. V'ollpe uod Viol..
nirkMaMOrckMUr bMriMiiei voo LooU B«d«ck«r. Ptni-

Mll 10 * CoatralMiyN #.

rrMl>Uu*g*b«. gr, S.

No 4 in Cdur. Op »t n. ^» No. t In Ddnr. Op.M. ||.^4,M
No. 8 iD Endor. lErnica Op 55 n 4,5», N6. * in Bdur.
Op. 60. D. ^ »,3C. .\„ 3 in CiT.oir Op. e7. n Jl K it.
Mo. • In Fdnr. [P«»4or»le.i üp es. n J k,it. No. 7 iii Adnr.
0>> iB.ti.uf 4,M. No. • in F dur. Op. B|. n. ^ 4 so No »
toDmoll. (MilCbor.) Oo. Its. o. Jl t. iln •i*g*Dicn> Ein-
band« kMlat Jede Sinfoato^ l,M Mhr.)

BMri«», Albwt, Op. 19 lUMBito DbmII) nir gnNMe Orcbettar.
P»nit«»r. 8. .i- 17.50 ^timiBn^tS.H. Violio« «. ura.l», VI©-
lioet. Uli, Vinia .ir < 2

. VMoDeell ond Cooirabwn
Op. *6. Hormutueifalirt. Ouvertuir fur growM OnkMlir.

Pirtitur. 8. 5 .»-limiDen .J' H,J«. Vio)iiif i.jg^, VMlM b)
_ Vlole i (• VioloDcelt DDd Conlrab*»« Jl (.30.

tetam, imL 0., op. »t. Mte in CaDonform für t Violinen, Viol»
'"'"y" yd Cootrabeee. jOrcbeeier.j PerUiur. «. uTI.IO. Slioi-

"ZÜ^lf' •"•^•'"«»•«fc™«'Oi5kM4er. hrMlnr. ».
.# H. SUnnieD .jr «s. Violine t. jg i.s«. vwib, t. , VW«
uri Vlolon«ell and ContrabnM Jt %.

Utnr. 8. Jt 5. .silmmen ^11,8«. VUIm f. aB,flr.¥WlMa.
Viotoocell, Coolnbet* k S» ä. ^* w^,
No. 4 lo Odor. Pertliur. T uT i. 5timmea Ji %,
•ralMbe, VMoncell, CootnbM* k S« 9.

Mo. Bio Bdur. PerUtuf.ik.tfi. BUbt
BfMBlie. Violoncell CoMnboH« N
Op. I». BllfMto (In Omoll; fUr f

UTIO. Siloiineo .dr 17. Violine I. .#1. VIoHmB,
Violoncell und Cool rabes« 1,50.

Hbdel, ü. F., Op « Zv6ir gnaa« Coieerte für Slrelcbloeiru-
ineole. (Bend 30 der Ausgab« der deuUi hrti Handel|<»wll»cliafl 1

Partitur D. A 16. VollaUndine ürc!i.-,tfr>liii)imTi n 'ji tt Vio-
Uoo 1 conoertloo n. Ji 8,8». Vlolinu Ii concertiuo q. 8 6« Vio-
UMt f|ylMao.««a,4i. VMim II ripieoo n 8. Viola u. .« 8.— - " "l(«088Bbolo I.) a. .#8,80. Contrabauo te Cembalo U.)

•I, »r.iS.«lua «ttf du U.us.it. 41. Xi.U wi. O P BAa4«l
I «»It i»c> U SUbmi k.raa.(*ctb« bat

)

—_— ilMnn BIr kleine« Orche»ter, revidirt von
rri 0 1 W «1 1 aor. Nflltor. i. .# 4 ,»o. SUaubaa %. Violine I

.

»8 3f.
Violine I, Viola. Vlolonoell und riii>|g|i8M BM

«

tiBfnira, revidirt von Frani Wolta«b

.dr«, \iollnaB.|B9. ^'M* M^. VMmmJi
bea» SO ^.

No. 8 In <jdur. iUiford-Siofonle.
; Partitur. ». .# t

ooh' ^^CnaJaBaw
'*'' ^"'''°* *•

^

Mo. • ta Cdar. nailiter. i. 4. Summen Ji %.

4 ,88, Violine 1. Jl «. VMo, VMommU. CoBbaboM k ••
No. 4 In Eadar. ParUtor. i. uV4. BUnmaa ur7,dt. Vlollao«li.

k I, \iola 80 J^, Violoncell und Conirabaaa .# 4

.

No. S lU Chasiw m Üdur. Partitur. 8. ytK. Stimmen 8.
Violine 4 Jl 1,50, Violine I J 4, Viola 80 », VlolooMll ond
Coolrtbcat 80 3t.

Mi. • in CmoU. Partitur. 8. .# 8,80. StimoMO .# 1. VIoUbo «.
.« I. VMlBO B. oi *, IMiM «,

~

•nlMhok.dr«,M.

Mininirn
jf/. Viti;uri-

Vielioe 4.

olttcio, Frani von, iip 1 1 fnt I Ttitlurtt ftaiailtaia >iiy uai im
Orchester. Ertlr» nach^oii-.i.cne« Wrrk nach Sklxxen inetroaao*-
lirt von Albert Oielrii-^. I'.trlitur i u .#4,:;o. SUtBMB

40. Violine 4, 8, Viol». Violoncell, Conlrabaiui 4 h«,»
Zum Be-

iiibalaaa Morbort ••rgaiillor'a eowpolit.) No. 8« der oacb-
plaaMaiB Werte. '

'

Pir Harrooniema
men. 8. 8.

Für grtxsei Orcbaalar. (AmagoaoM.) Partitar. •. .drt.to.
Stimmen. 8 Ji ». Violine 4 I» J^, Violine 8, Viola, Violon-
cell, Contrsbeu 4 I J ^

Op. 488. lanck für Broaa«« Urcheticr. Zur Feier der Aowe-
aonboil doo Malof« OonMliaa ia Droadea compooiri.) No. 87 der
aaebgelMaaaoa Walto. hrtUar. i. .dr t. SUaaaioa. Jl «. Vlo-

^jJ^Jl-JUMgi* rjill it iii B 4B«.
aHTt, W. 1., tUlMiwaimi. tkm ätttmmUtttm^kit»

In Adur.) InalroaaooUrt von Preaper Paaeal. Aai ThMIro tyrlq««
in (><v<« »1« Zwiaeboaacl in der .EotflMirvnc au» dem Mnil. ein-
»ii lrsi Parlilor. S. .# 4,so. Stimmen. 8. Violine 4 , 1. Br»t»che.
V^olnnccll und Coolruba*» tt tS

HcholB, Bmku4f Op. 4S. OaTartin zu Goctbe's iphifrenia auf
»aatto Mr graaaia Orcbotter. Partiior. 8. .jr s. .simimcn ji t

^Wlaaf. .# I, Vtottaot. 8« Vida *» ». VioloaocU u. ConlfO-
baaaS«;». ^

Op. n. kB IM«. CHaoMlalBuli ta «am oImt <

Psriitur S. Ji 8. Stimmen In Abschrift.
Schubert, Frau, Op. »0. ÜBiyrOBpta lo Cmollj «f

heiter baaitoila« «oa Baraliard Bokola. . B.
Für
.t 4 stimine*.#B.

HtfeBli Doa^toa, H., Op. 44. til4«nlBflBlt für Clavier zu vier
Hiadaa, Glockaoaptol odor abfeaUokaate Olaaer, Wachtel, Kukuk.
g<M8laa Tii«|8l8i> Tmmmä, IMMri. klaina Bwikaa. rerai
WiWimM, MäctOpll. Wmm «d MirUlpMIa. F«r Btrak*-
orebeeler mit oder obn« Kladorlaatromealal. fiaililB8 Jf 1.
men .«4 Violine 4. t. Viola, Violoooall.
Stimmen Tilr Kinderioatrumente Jl 4,80.

Schnmaon, Robert, Op (S4. OlTerttre lu (ioclhe s »Hermann und
Doroibre ' .Nu 4 der nanhfalaaaanan Werko. Partitar. S. KM.
Sliiiimen .df ». ViollMl.BiA VMlBti, ~ " ~" "

Contrabaaa k »t> 9.

Drei

Cracoviennes.
Polnische Lieder and Tänze
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G. B. Olark«
a

te enropOiiehMB.

(TwUrtwug.)

• NotathM wfll «• Mtaw «ri Siriknc im Vkm
ä* wffl oidrt Dar

DI« Rlnda h«b«a IBr fbr«

TBm wwentlidt nnr Zeichen, Hp^halb ist cji nicht tufr.illend,

daiB sie di« eigeotlicbe BedeutuDg Jor abendltodiscbeo Noien-
•cbrin verkennen.

Bei der Befprechuo^ unsere« Violin- oder G-ScbliiaMl* be-
OMrtt Pr. Tagore : •Hi«rb«i gebraacben di« aoglitchea Uaäkw
fdianiaNoi^ wMia vmm imnpum
«Mai Im f loiMM anatm f« akMia

Weiler Tsrctehen wir nicht, warum die EuroiScr liier G statt

C gebraacben , welche« die anerltannte FundaiDenLaiaole ist,

nod dieaei C bringen sie auf der Zwischenlinle an. l'nd wie-

daram mma di« erste Note »elbitver«tSndlicb die erste Linie in

AHpracb oehmeii; aber ihr g, ubwotil hier als die erste Note

ngesehwi, steht deoooob auf der sweiteo Linie. Dm alles ist

•iM ediwierige anerfclBrlielM Seeb« fBr ooMr •nOadoiss,
I.« fß.t9.)

i la, WM ebar nnr aar Folg« hat, daas die

ünbagreiOtdikailea (Br ihn sich blofeD and er sieb dkmit lo»-

mer liefer in einen Gegenstand verwiciLelt , dcHsea einfache

Grandlage er von seinem Standpunicte aus nicht zu erkennen

Termag. Was ihm bei »einer Belrarhtung, die sich OOr ao die

Anasenaeiten hlll , oaerfclllriich ist , olmlich der gteichzeiltge

6«braaeh veraehiedener SehlOsael , bildet gerade den Hsapt-

obo« solch« HcMAMii w8fd«
«M Vartiimo, Ib immmA-

ti mUm ilHMiiff steh

ieUeehtordtop anmUgRcii Mb. nt eliMai maog-
baren Geschick weiss er die Ansichten derjenigen europüt'U'hen

Schrinsteller, welche unsere Nolation scheel ansehen , sich in

Nats« so mache« and iu<< lifin Ii luilKt^rLii uder abweichenden

Gebraooh derScblOasel in unserer ülierea Musik xu deroonstri-

ran, dass wir selber in dieser Angelegenheit ansicber, ohne

I Onmd bia rad har «sp«riaMaiir«B. Di« fn§ß, niit dar

law.

System , welche« alle unsere Scbwierigk«it«B la
magfi — wird auf sein« unkoadlgMi
gewOnschtan Bindraek maeh«n.

HiasieMtah dar Tbtöong aaaarar < I

tOat

läeen rer-

»Wai naa aoch d«r Grand sei, eine derartig«

iat in der Rinda-Hosik anzullseig, da die Melodie hier

erfordert, dass die Serie der Töne in [ununterbrochener] Folg«

uacb oinaadcr komme : auch besitzen wir kein Instrument gleich

dem Piano' irte, welches zum Spielen zwei Hände erfordert für

zwei Arit n vun Tonen, die sa grober Zeit «riüingea. Aas d«a
obig<<n Krk!,iruagen wird zu «faahaaaaia, wie oompHcirt

HiBda-MiiiiLir«rd«a w«rda,
Art

acheial.

»Wir wolIfQ nun diese unsere Notation etwas

hetrarhlrn. . . [a der Uindo-Notalina werden {gewöhnlich drai

l.inifn .i[iK'"*'andt für die drei Octaven, welche unter uns im

Gebrauche sind. Sa ri ga ma pa 'dha m, mit c ä e f g a h
übereiastimmond , sind die steben Noten weleb« aaasr« Seat«

(sapUka) «osaMobsB. In d«r Bindo-Masik kOaaca
drai Ociavaa a«ia, aber lia riad aiebt im all

DI*M Ual«^ aar «ataka d

baaiMwaa 4anA An <to 4nI Aflaa «aa
Mi4ladarlnnl,(larBaMaaa<dMEop«aa. Wir haben k«in«

v«r8eU«d«Me SdiltatI, aocb den Wechsel in der Stellaog

unserer Noten für »erscbiedene Zwecke , dt wir stets Sa zur

Basis oder ersten Note unserer Sapi.tli.is niachen, iiml dieses Sa
oder C in der earopiischen Mosik hat eine fehlte uoveräDder'

liebe Position. Die«« Bigenlhflmltchkeit gestaltet uns, die ver-

schiedenen Schlüssel , die zahlloa«n Zwlsebenlinien ond den

Waeberi ia der 8(«nnne d«r Not«n an v«rm«id«n. Wir habaa
drai Seplaka« ha tawdbaüeb«a Oebreocb, fBr welche drei Li-

nien erforderUch sind and aieMa *

spM [s. Nr. ii 8p. 69S] ist la (

erste Unie die tiefste und di« dritt« od«r oberste die bOcbste

Oclave darstellt. Wenn es nAtbig wir«, noch mehr als drei

S.iptakaH zu verwenden, wir kftnnten Punkte nnter jede Note

setzen um ihre Siellang zu bezeichnen ,
entweder unter die

tiebte oder über die höchste Linie, So wclq *ir l-aivh Punkt

Ober Sa anl der ob«rat«o Uni« s«U«n , seigt es an, daas der

^ uj ^ .d by Googl
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du Sa aaf der Uefslen Linie setzeo, ist damit g»-

FtaU 1« d«r aioint ttofw«o Ootav« hat.

atMMr dM dnl
aot«rbalb deraalbm.

tOxs j.st .^llt". wn:~ '.\ir nothig h^^beo, um eioen fegten Grund

für unsere Nol.iiujn zu erhalten ; und aus allem Gesagten wird

ilcr Lf-cr eine VorslPÜung ijcwinni ri von ilcr F.infaclilieit UQ-

serer Notation im Vergleich 7.u der europäischen.« ^S. 3t— 3 4.)

Diese ioditebe Nulatioo ist doch wobl alobt völlig so atabil,

I deo Aotcbeia bat. Gerade das , was ihr für

Cebersicbt und statlUcb ao-

wMht— dm 0«bnuek voa drei U-
•iM für 41« drat OoUvra der ugeammMiM drei •noihi»»

detteo Tonregister — , ist keineswegs eine allgebrfachliche

Schreibweise, sonden erst eine Verbesseruaf; neuesten Datums.

WeooTaKore oben sagt: >la der Hiodu-Musik werden gewüliQ-

lieh drei Lioiea angewandt* , so wird sich dies zuoitchst nur

auf deo Gebrauch in seinem oiKncn Conservalorium beziehen.

Den eigeaUiobeo Sachverhalt hat er in einer anderao Sobrilt,

der »EiiiMlMIB lu seinen »Sechs Haupl-Iaptit (

imtohiDWiiir iineoshan Bra|tdnrt:
•m* mAv om gibftaaUiiilMNaMiM tit alehlTM I

BfflDduntf MMdem 0r«:heiat schon in dem BAgablbodha —
eine Tbatnolie welcher hervorgeht, dass sie ihren Urspmag
Id einer Zeit hat, welche noch nicht durch lUs I.ichl zuver-

lüssiger Geschichte erbellt ist. Als ein Bewi!!« von ihrem Aller

ist die Notation des Va-<aQlaraga anzii>e'iicii . weiclii: m dmu
Sanskrit-Charakter geschrieben i&l und in dem Werke

I Str William Jones, Mosical Modes of the Hindus (in seinen

Ml ndraaU Ondit. Tbdb

MiMiOB to

OmIiH nf vm gekOBMMo ; OHaelM ihrer Zaiohea «ad Symbole
sind unversliindüch «ewordeo und verloren gegangen. WSre
solches nicht der Fall gewesen , so würde die Debuog der

Sanskrit-Hu.slk nicht fast günzlich auf^fhurt und ihre reichen

Scbtlie würden nicht so viel Schiffbruch erlitten haben. Um
nmnir gegenw&rtigen Musik einen festen Charakter zu ver-

MhM ttsd di« Urinngaag ihr«r Kwlalw sa arMehtm, haben

wir • ISr gut gattaltatt.

die BodaniMi AallBrdaniinan nOlhig gefrardan «bd.
«In Nachahmung der originalen Sanskrit -Notation stellen

wir unsere moderne Musik durch Hülfe einer einzigen Linie

d.ir, mit den Buchstaben-Namen der '^it lion Noten und nait

sonstigen passenden Zeichen. Es ist ebenfalls eine Notation von

drei Linien unter uns vorhanden. Dieselbe litaiDe Neuerung,

weiche Professor Kshetra Moiiana Gosaamf aus dem Grunde
eingerührt hat, dass die drei Octaven , auf welche die Hindu-

naik haacfartokt iat, aehr puaaad durah drai UBtaa
Im aata ; dtoNMaHoD a«r «Mr IM»hM
daa aMan Gd>rauchs für «ich. Maa nMrta «Dt Mgaa, «amoi
wir sieht das englische [europUaehal Byalam der Notirong in

unsere Musik einführen. Hierauf antworten wir, da^-;, wrII die

europäische Musik in ihrer Natur verschieden ist von der io-

discheri . auch die Nüt.i'.inii iIit i r^li u j^iHi/ uri^eeinuet sein

muss für die letzlere. Man giebl allgemein zu, da»s jede civili-

sirte Nation , die Mne eigene Musik hat , auch ein besonderes

Syatam zu ihrer AnfMobwuig basiUit. Wia oan aoeh dia Natur

diaaalbo paiat nhf gplM dfo
dOrjenlgen Morik , die aa aaaradrOdn« beab-

sichtigt und kann keineswegs ohne erhebliche Modiflcalionen

geoügend in die Notation eines anderen Volkes übertragen

möge. Dnaere Nolirangsart , muss man erwSgen , ist

und paaiaad wd gaallgt allen pnUtebaa
Warn wir A« m^fiir»tt VklMom

mit anderen Or Hnrob-
AoaaelMBlIaknagan (graeea d. 1. Vento-

rungen] und wieder anderen für eine grosse MaoruLifatti^keit

von Talas (Zeitangaben] u. s. w., wie verwickelt und compli-

cirt würde sie enicbeiru;n '. Siiherlich, sie wQrdtvIal MtMmtt
ZU erfassen »ein, als unser nationales System.

Die Noten welohe eine Saplaka bilden, werden allgemalM

bezeichnel durch *a ri 9« nsa pa dha ni, welche mit den NoMa
dar diatooiacheo Scala ed e fg a h correqKiodireo. OtodM

waldM fBr iMrflhdioh lo dar Uador-JlMat L
üaUa» wir aaf lilgaaii Art (H aliar toiaj dar

;

cdtfgmh adtfgmh «dtffmk
Die ersten sieben Noten, welche die Punkte unter sich babao,

gahBraa n dar naadn «dar UaCiraB aaplate; dia

letzten sieben Noten nail de« IHinktea Aber sieh so der t4ra

saptaka. Cnter den drei naptakas ist die madhya saplaka d«r
Haupt- und Mittelpunkt. Wenn wir noch höhere oder liefere

saptaka.s nolircn wollen, als die drei angegebeneo, dann müssen
wir so manche l'unkitc über oder unter den Noten anbringen,

am soviel sie höher oder tiefer sein soUeo als dia dar miltlaraa

odar BavpMouH. 80 «Ma dia Nola 0 badaalaa, daaa dtaaaa

C zwei saptakas höher ist, als die entsprechende Note der

madhya saptaka, oder eine saplaka höher als die entsprechend«

der lÄra saplaka. Achnlich würde C anzeigen, dai« dieses C
swai aaptakas tialar alaht als das eataproebeoda dar 1

sOfa dral Saptakas , wia «la la dem obigen System [vo«

^iner Linie] nolirt ^iuJ. genügen Tür den Zweck unserer Yocal-

musik. Der Gebrauch mehrerer Saptakas als drei ist erfordor-

lich zur Darstellung dar Inalri—wilalBHi^l . «dar dl

anderer Nationen.«

(Slx Principal Hagas , with a brief vIew of I

CaleuUs 1877. gr. 4. pag. il—«3.)

So laalat dia Darstallang, waleha Dr. Tagora ia <

taa Watte« aia» aiaiia Jahra naah mtaum Diipat lA Owto,
TOB dam 0«g«ailaBd« giabt Dar gaaaaal« tadiaeha »nftpr»-
fessor, der die alte einlinige Notationsweise zu drei Linien er-

weitert hat, ist der Inspector und die theoretische Gmndslule
an Tagore s ( .ori'iervatorium. Seine Neuerung oder Verbesee

rung ist für uns Europäer auf deo ersten Blick sehr bestechend,

weil sie in einen Weg einlenkt , welcher bei uns der gewöhn-

liche ist ; aber eben deshalb hat sie für die Aufzeichnung der

nationalen Hinda - Mnsilt nur eine geringe Bedeuloag. Wbr
«oi Tagara'a Daniallai^

iraoMt— mkraadar«
Clark« aebrieb — hatte das neue Dreilinien -System so sehr

sein tlers erfüllt , dass er es als das schlechthin allgemein ge-

bräuchliche hinstellte und die alte. J.ihriauseii Jen allein

iibliche Notation mit einer Linie nicht einmal erwUhol« — zwei

oder dii-i J.ihre spiter dagegen, bei einer ruhigeren, reiferen

Erwägung und Darstellung , wird augenscheinlicb zum Rück-

züge geblasen, Professor GiMHami's Neoening nur beillollg

aagaffihit aad dar aralla Oabnaeb wMar ia

)

laMhbalaalai
auascbliesslicb dar allao Wala« mit Äa«r Uaia.

Dieser Rückgang ist in den Oransen der indisebsD 1

durchaus gerei-titriTlii;!- HIl» Hindu MuslI, lami dun-h den Ge-

brauch von drei Linien nichts gewinnen ; mit demselben Recbl«

^ uj ^ .d by Google
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werden , noch weitere Linien ziehen. Die gsuz» Gestalt der

Hioda - Nolaliou wirJ hicrdurcti verändert. Schon die drei

Lioieo It*§«o etwas Fremdes lo jene Noteoscbrift hinein , in-

dem aie du abendtKodiMhe Priooip der MiumUcfaea Bezeichnung

4m Aaf- und Absteigern der Töoem Amraadaag briofM —
Um W «Mb der Grund, warum j«M MWMwnt USWik Mehr

Die alle Mkika StIMom mil ihrer

I Priüdp dtr Oikaw«8lidhk«H : aicht

'teriagale Versuch wird gemacht, ein entsprechend bild-

I Zeichen für den Auf- und Abgang derTdne einzurühren,

•Um lUht in und unter einer geraden Linie (x-ben tiinundcr,

Ja ielbet diese Linie ist nichts weiter , als ein Uulfsmittel um
die versebtedeoea Zeichen genau neben etnander xu stellen,

hat etwa nur die Bedeutung der Hülfslioiea in ansereo Scbte-
cbr^bebeften , kAnote daher auch gaoi fortbleibra bo4 tot

«ta« MM to «Mm Uäm fMfrtlitbM. Dia «Im Ltaie,

«•Iaht ia dar aittlalallarllcbaa WaoaaaiehtWt tor Aawaadong
kam , hatte loo Anfang an eine grössere Bedeutung , weil sie

für die aaf- und absteigenden Tonzeichen eine Normalhöhe

feelistzte ;
naturgerotss entwickelte sich hier mit lier Mu^ili

•elberauch das LinlensysteiD , «o dass nach und uach zwei,

drei und mehr Linien zur Anwendung kamen. Ganz anders

«erhilt es steh mil der indischen Linie ; aia ist Dicht im Stande

eine Normalbbha tu markireo, denn sie daaM SbariMOiM kaioe

Höba dar Ttea aa. AUaa wii^ daroh aawanttawOa Zaicbeo

aasiaiiiaatt, dto ia Bang tut HHa «od Hak aäbaweglicb

atad. Maa darfaagar behaupten, data dia Uaia in diaaaat Syatam
snm Tbail btnderlicb ist, z. B. wenn T8ne der dritten Sap-
taka um eine Octave erhöht werden »ollen. Der Punkt steht

dann oberhalb der Liuic. abwoichcud von dem Gebrauche bei

der uDlerüien Octave , wo .sich keine Linie zwischen den Ton-
namen und den Punkt diüngt ; und dies ist uns ein Beweis da-

tär, dam diese HälfsUnie er« afmier in die indiocfae Tonscbritl

seieben gaachrieben denkt, wie es doch allgemein Sblicb war.

Ist nun aber im indischen System nicht einmal fSr öine Linie

genügender Raum, so noch viel weniger für drei. Die ^^^nr.c

Schrift würde dadurch in's Schwanlien kommen und alirn il.ili

Tertiären. Die indischen Tonzeichen .sind bei einem »oli heu

Netze von drei Liaien seblechterdmgs nicht unlersubnnt^i-ii,

weaa man dlaUriao nicht soweit aiu einander sieben » ai,

lallaOnhaniahlaalMirt. AieAn-
ar San nad wfra aar dareb-

I das Princip der abaadHadlicben Noution —
Bsaeiehnong der Tonbewegung dureb Aaf- und Absteigen —
zulassen wollte. Aber un&ere indischen Collegen versichern

ans ja, dass sie die.Hc» Iceineswegs wollen. Also uiü<»ea sie auch

ganz bei der nationülen Stange bleiben.

Hieraus fsbl nun hervor, dass der Versuch, der ilindu-

Notation oia AirMdma AapM|afl||ana Aaaelwa su geben,

wenn die betnIlSiiSafBniBa Mi Uarflbarkiitea naatbaDgen
naobea wollten. Und wir fügen hinzu, dass dagegen ein emsl-

lleber Versuch der Umbildung unserer Notenschrift für die

Zwecke der indischen MuMk <mu ganz anderes Hesultal ergeben

oad nur dexa dienen würde, auch in dieser Hinsicbl die uni-

I wirooohanböreo,

twaPr. Ttgara saaalaMMiaIMr daaflagaaii<i|ad aaaagaahat.

fort — müssen wir erklSren , dass unsere Absicht keineswegs

ist, die Soperiorittt der indiscben Musik über die enroptische

zu verkünden, ^oudern lediglich zu zeigen, da.is un.ser System.

M wie e.s ist, alU'ii praklisthcn .\nfordprnnppn genügt und dass

die Einführung des europÄiücben Systems keine Verbesserung

sein würde. Wir wollen hier bemerken , dass eine Linie für

jede SapUka geattgen würde , wenn wir naaera Soala darab
SohlOaasI IbaHaa waHtaa. [Tl j Aus daai varUa OaaiglaB «r-
belitaabaa, daaajada MMlaa fcaaoadara Salaben bedarf, na
die Vataabiadaabaltaa Ia ihrar Haalk veOaUadig wiedergeben
zu kSnnaa. Waen die Baropler weniger Zeichen gebrauchen

als wir, SO kommt solches einfach daher, weil sie mit Harmonie
zu iliua haben, wührend wir zu Gunsten der Molodie eine

Menge von Zeichen für die Srutis, Murchhanoas, Talas u.s. w.
zur Anwendung bringen müssen. So ist denn lusere Notation,

wie wir gaieigt haben,

sprecbead,

(

wobaiarir)

den
Ciarke's nicht beisiimmeo, dass die bengalischen Musiker durob
Annahme der europSischeo Notation der Mühe überhoben seien,

zweierlei Schreibwei.sen zu lernen , da dann ein BenKali- , Jer

kein Englisch verstehe, doch die Melodie eines englischen oder
franzflaischen Musikstückes zu spielen im Stande »ei. Aber in

der europUscben Notation können wir nicht alle für uoaara

Musik Dölbigea Zeicben snbringeo, ohne dieseilM dadnreb na-
denttiefa

Bikscbep oad Profcatfhapy walaba IritaAv ^

'

vorkommen ; die Vsrielllen der Krintbanas, wie Mnrehbanna-,
Spuracha-, Gamaka- und Asch - Krinthana u. s. w. ; die rer-

Kbiedeoen Cbares, welche in unserer Vina-Zil.ir:) sohr hSufig

gebraucht werden, sowie ein ähnliches Zeichen bei di'n moba-
medaoiscben Instrumenten ; der Rabob, der S:irudi- u. s. w.,

bei versdiiedenen Saiten auf mannigfache Art gebraucht, welche

su dar Grazie und Ansschmöckuag onaarar Moiik ein Orosaas

battiagaa; dia8pa«M*a, diaAftaa*aaAMb<

sich nicht ia dar Notatloa der sogensanteo Portsohrilla|iartai...

Sie mdgen dieselben Ignoriren , aber wir sind Jederzeit bereit,

jirakliscb ihr Dasein zu beweisen Sudann hat das, was wir ils

(las Kiindament der Hindu-Musik betrachten , wir meinen die

Scrutis oder die Viertellöoe der BuropSer, an welche Hr. Clarke

nicht glaubt und aaf deren Ausdruck wir besonders stolz sind—
keinen PlaU gaHiadaa in den System dieser fülschlich beaaaa>
ten Farliabiitlayartalt walaba aiaa I

ist. AHe diasa ia da
Zeieben müaaaa aalwader tan Gasange oder durch fnstrumaala

ausgedrückt werden, ond wenn wir bierio fehl gehen, so iat «a

klar, dass wir itie rechte Methode nicht kennen. Die angenom-
mene NoLaiion der Fortschnitsparlei ist selbst in ihrer verbes-

serten G(!st.)ll riocii MI uüvallkümmcn wie sie miliglichcrweise

nur sein kauu. Uie bei derselben eingeführten zahlreichen

Zeicben müssen erklUrt werden, um allen Nationen verstindlicb

zu saia. . . Wird oa aiaaoi BnaHadar adar Fr
keial

Muafti

obna baaaadare üniarweisoag venlabaa MaaeaT 8o

;

spiel gebrauchen sie d.is /.eichen Schorn für die englische 1

wShrend doch dieses Schorn der wahre Au!sgaog<ipunkt in dar
Hindu-Musik lind dabei für EuropSer ebenso schwer zu begrei-

fen ist wie der Raga. Wir könnten noch andere Anomalien ber-

Torliebeii, doeb dia angeführten werden genügen.

»Die gaaannte [Fortachrilia-] Notation ist nun auf Graad
dea TloUa- (Sopran-) SebMiaala gabttdet; aber nidit Moa
solcbor BabHIsMl, sondern alla

wflrdaa daaaoch ganz uog

Alap oder eines Raga. Der Alapa besteht aus vier Abtbeilungea

und diese vier sttsammen bilden das was man einen Taa naaat,
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M HveicheBde Beweis« angefahrt ta hÄm, mn n dar i»-

iMniitaag ber«chti«t zu seio , daat Herrn Clarke'a Theorie von

der ZweckinSssiKkeit der earoplischen NoUiion für rfie Mu-iik

aller Völker ganz cigcnmäcblig ist. Jede civslisirle N<ilion . die

4iae eigene Musik brsazl, hat auch cmc pav^ende NoUlion da-

fllr erfuDden. . . . Mao nehme die chinesische Mnaik ala eia

Bilipiel. Die Chinesen haben ihre besondere MaMlM wH
8to hibii MM

aalRibrt als ko, m, y, ehmg. tek», kmg, fm, Ueom ond m.**)

Sie werden in einer abwSrts gehenden Linie geacbrieben. Von

ihren eiKeathümlicben ZeichcQ ^agi Pe Guignes, es »ei unmf'tg-

licb üie^lben in der europäischen Notation corrcct wiederzu-

geben. Oder man nehme Japan. Bis zum Jahre <6H zurück

worden die Musiklinien der Japanesen gestochen (pricked). ***)

Wie Captain Turner erfuhr, hallen die buddhisUaeben Prieeler

ta TIbM Ikra Ijoatt^ta toiM»ad«rM ^|Wmmi aiitet, iwkht^

sicbi nicht obo« eigne Erfladnag. **^ iad liw« Inael«

der indischen See besitsea »Inigi Arten von NoteUoa , weiche

den musikalischen Ansprücheo im verschiedenen NationaliU-

leo völlig genügen, f) Die Birmanen ond die Siatnesen scheinen

in der Moaik einen so groaaen FortschriUl gemacht zu haben

wIn nor irgend eine asiatische Nation. Sie sind von Haliir

fTMM Liebhaber davon, ond der Stil ihrer Musik ist dllriliNt

iwiiril hbhaft Md dWU Ofcwa ifaht "gj
nicht weniger als I SO Melodien (tnnee) im Gebrancb , die ein

nach ihrer eiRnen Art aufzeiebnen. H) Auch in Ceylon scheint

Musik luil gro';si>m Kifer cuUivirl i\\ worden. Man sieht dort

Musikstücke, welche in regulären Noten In der Pali- Sprache

geschrieben sind. Die Türken sind nicht ohne ein System oder

Ihn Moaik beeilst nicht Mos alle die Kttnge und M»-

wnidte Bit den —iwrino flberete koaunon, sondern

Ngelm&süige Scala zu bringen selbst in IWM Mlionalen System

der Notenschnfl. Die Türken »pielen nnlaODO oder in Oetaven,

welche fraxiN , uhwohl der llannoiiio itn tewöhnlicben Sinn

diesci Wortes feindlich, doch einen grossen musikalischen

BStcl verursacht und '<el)r »tslllicb ist. fff) Die Araber Ihei-

IM ihr« Musik ia twni Tbnil« — Mif (wnpoiitfaa) «dar Mnäk
IB ifann YiitlHnhH M d«- Modln, mk «km feadMon ««

•MMli)«dardtafHHMMBMar dar Mihgi in Bteriehtanf

biMM toilTOartii—fc. Ate kabaa «lar Banptmodas, «oa

welchen seht andere abgeleitet sind
, und besitzen ausserdem

noch sechs aus den vorigen zusamLuengesetzte Modu<i Ihre

Art die Muslim zu autlren be<<tebt darin, dsss sie ein uhlonKci

Rechteck bilden, welches durch sieben senkrechte Linien zer-

theilt wird, die mit den Soaeeren Linien snsammen acht loter-

vaUa baiaicbnen. Jede dieser Linlnn hait ato« vaiaefaiadene

iaiba, «aa abeoso wohl geoarltt wardao naai «to dar Naana

läahta

ffc As,

*i Einen B«riebt von diesen Abtheilungen findet man in 8lr

WUliam Jooee' Weriteo Uber Ulndn-Moslk, wie aoch ia Sangit Rat-

«asBav.!. W.styla.
Ih Baalam Aaia.

*") nanfens iaa Kngitiehe I

•**) Howard Malcolm's Travels In Sonth I

••••) s. d. Historitcbe, tacbeische aod Uli

4er orientallschea Mnalk nad
taan.

{) s. VillolMn.

•H-) Malcolm's Travels.

'Hf) >• die eoglische Zeilacbrifk Iba Uarmoatcoo, vol. U.

rf ivaavp ^^^99$ wiNMiiiy ktfip ad^T aH0b f wla Is dar aav^*
pliscbaa Maaft, dnreii Äa aralaa sieben Boehsuben daa Alpha-

bets, die im Arabiscbea laolen alif, be, ^m. dal, h», waim,

MÜn] worden noch weiter zertheilt in j^iebzehn Driltellöoe,

und wenn man diese Seala in das europai.sche Nolpnsvslem

übertrafen wollte, mü.sslen neue Zeichen für solche Intervjll.-

erfundea werden. Denn von der Sexie zu der kleinen S«ptime

a—6 iai alB hAir Ton , aber in ihrer Scata ist dies blos ein

Mr ?lartalMiaa aritedaa hlMa.«)
•Die pereiaeiM Vutlk gleieirt aehr der nnsrigea. Sie baaUil

ebenfalls eine ei^ne Notation, deren Cebertragung in die euro-

päische Scala so schwierig und unpraktisch sein würde wie bei

der indischen. Nun überlBs.s«n wir Herrn Clarke das Resultat

abtoachitseo, wenn man die Musik der verschiedenen Nationen

angesiehl« all«- Völker durch eina gamaiaaata d. i. dia

taa, «Ir adhaen die Aoaaiefat aaf aina aligeaMiae

SohrNla|inehe verachieben bis das taoeendjlhrige Reich kommt. .

.

Mit dem Angegebenen sind noch nicht slimmiliche hier vorhan-

dene Schwierigkeilen vorgeführt. Da die ven>chiedeDou Systeme

der Musilt bei den vers<:hiedenen Nstionen nicht gteichmüssig

(ortschreiten (wie denn einige von ihnen Qberiuapt nicht mehr
alok tart aatartckaia), aa müssten die neuen Zeidien modiSdit,

daaFart-
aak. Wir

ersocben Herrn Clarke zu erwSgen , wie viele Teftaderongeo

die europSiscbe Musik im Laufe der letzten SOO Jahre durch-

gemacht hat und wie viele mehr sie noch bestimtut ist durch-

zumachen. Wenn das europäische System ein unveründerlicbes

wtre, vras bitte dann die Modifleationen von John Curwen
(waidia, nebanbai gesagt, der alten Sanskrit- Notation auffal-

leod ahnUob sind) nülhig gemacht T Ond welche Garantie !)•-

daas dia Mnsik der orienuliscbaa Tflkar iMt dveh die earo-

pliache, sondern nur durch fhra eigene Rototfoo dsrgestellt

werden kann. In dieser .Meinung werden wir gut unteratötzt

durch Ambros, welcher sagt, , hinsichtlich der bisher publicir-

ten Nationalgesinge muss bemerict werden, dsss in ihnen allaa

dar onpfüagüeba Charaklar dar Hnaik

alleriel

Art. b aaiHiaw nDaa, wo dfa Olaga Mai «ateno vorge-

tragen werden, bewahren sie, wenn sie harmonisirt sind, nur

no^ geringe Züge ihres früheren Charakters. Selbst da, wo
schon ursprünglich eine Begleitung vorhanden war , ist die

BigenthQmlicbkeit derselben in dem spateren Arrangement oft

so ginzlicb nnberücksichligt gelassen , da.«.« fast eine andere

CoayaaUiOB daiaBaaalalaht.'s (S. 14—S9.j TiforaaMltaiafe«,

wa ar dhia Worta von laArw•> luli wilmtMnIA
BaMI

la BaoMrtna, daaa ala gartlhiM tnr Sadia gahSraa and ala flbar-

Iriebeoe GemeinpTSlze überhaupt keine Bedeutung haben, denn
wir besitzen eine ganze Reihe Sammlungen von Nationalgesängen

mit ClaMerbegleitung
, welche die Originalraelodien .sehr treu

und charaklerisUscb wiedergeben. Mit dem Stroit ähar Nota-
tion hat die Frage wegen der

ttadnMabr
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Uebar Conaoauuen and DiMomuuen.
Nieh ZoninmeoatalJangnnckMMtr AriMitan dar tllaataa

mmmnvmtm n» fLMüiummm» lihit- *Vf A. M., bM«t-

Usie wlrtl xm ihfM Charakter, ob Cod- oder Dissoaaox,

oder : lob Maat voa ImMmh. Ich erlaub« mir ooo, la diaaer

•cbwerwiegeoden badaolMMLthniMHlHlMrtliMalWHB
Beitraf; zu geben.

Weno wir bedenken, dass von Jeher die Meinungen hier-

fiber gelbeilt wareo , »o i»t aa aehwer , ein eodgüJtiges Ur-
tbail abzugeben, und ich nOdita saoSchst den SaU aaf-

M« C«tt- odtr INiioaMi M «Iwm MMim. E»

b Ji fMi« «Mmt Tm ib 4» Aflipiiipadkt ba-
I mH. Dm Mi« «fr am damÜDbili» b«i dar

I TrRonm fDreiton) . Dem Ohr« wird
C-/U oder h-f gleich dissonirend er^cticiiien , und doch kann

jader der vier Töne aU Ausgangüpuaki betrachtet werden, and
er bOrt auf DiaMoani zu sein , er wird gewiasernuasaan Coo-
aoeaaz. Ja mehr aU das, er ist erhaben über jeglicher Qualität,

er wird ibe-iiiromeDder« Ton, worauf aich alle «onbtigcn Töne
attealimmte« Intervalle bezieben müaaen. Schlage ich c-fU

wm, oder denke mir es angeschlagen, *o iat malo WÜU tnl, ich

ob ieb /If-e oder e-/b aimbhii. BbN dentlb« Fall wird ea

aala aiit dem Dreitoo K-f oder f-h; aOeia leb kaaa abatwo Jeden

Ton das Dreitons f-K als Leiteion, als nota sentibilit mir denken,

ala Septime, die entweder in den ersten Ton C oder in den sie-

benten Ton Fit-Get strebt, gerade so gut, wie c-^x al« Leiteton

gedacht entweder nach D*$ in den swetlen, oder G in den

achten atreben wird.

C an

'M. Mar
i0lMAn|itebapbMBt«b^ «to-jbfMlCI

bM,d. b. dtolMlMtfMIrttaOrallNb-flMiMHMalah-
lea, «Be Jedem Tone dieses Dreilone* einen besUaMMaa Oa-
rakler, ob Con- ob Dissonanz, verleihen werden.

Wenn über, diatonisch gerühlt, h die Septime ist von C, and

^ die Quarte, so wird der Dreiton h-f= 7— i sein and

i—7. Beziehe ich aber die«en Dreiton auf den Gegenpol

*on C aaf den siebenten Ton Fit-Gu, so wird sieb das VerbUt-

iBB umkehren, * wird Jalsl 7— t, oder k—f 4—7 sein,

«IbnadaaHbarMipkabrtwar. Joda BoptiaM, d. I. Laüe-

m, 1» iiit t ifciMMib all niiiii I I , «ibPMJ tfa Qaarte,

I. bay ab

1—n-x<*^7—faS-l-r-r

Ca: —

AlMa hier sehen wir acbon wieder die UnzuUn^Uchkait uo-

correct, dagegen b. für incurrert zu erklKren, und nur eot-

entweder c. oder J zu Kesultpri , wlihrend die Neu&chrift sich

gleich bleibt, ob ich mir den siebenten Ton ala Fit oder als Gts
denke, denn beide Tonnaroen, die aich doch aar auf den läe-

beaten Ton bezieben, aind «beaao gleicb gaachriabaa, wio dar
erste Ton C ea iat. As M ala aaebate Quinta abao aar dar 4*>
baala Taa ia Hnaapam TaaafaMB, «ia Gat di« aaebal« Qnaala
aa laL Cabar ala lna|ia|iifah badaolat Ja abenao gnt dto

iwSUI« Qntala nad Qoarla, abaa daaa wir baaUodig Am oder
due» xa schreiben haben ; daaa dalSr babaa wir bekaunihch
C

, wozu also die Ausnahme mit den * vermeintlichen • fünf

chromatischen Timen
, w^ihreod die sieben diatonischen ein

•Privilegium iniiuuruiaiisi genie>iscn? Dasselbe wird ans mit dem
Dreitoo /i*-c begegnen , wir werden die veraobiadanal« Ortbo-
grapUa fortaden h> unaatar ilüMft, aMbra
sich eooaeqaaal bteU>t.

O Dm

f

CS*
I

So wlia dia Orthographie unter d.. obwohl einfacher, dem
atraogeo Puritaner ein Grüuel, denn für 0$ wire nur die Ortho-
graphie unter r. erlaubt.

Wenn wir Jedoch bodeakaa, i

ailaa Trttaana ta twal Vtmm apallal, f-k <

•bamiMia Q«aria Maat, by <

darta odar gar MMba Qalala

,

nommen, d. i. ohromallaeh gexihll , nur aaoba BalbtSoe ent-

halten kann (wie der Tonus [Ganztoo]= t, der Ditonus [grosse

Terz] = i ist) und swar In Beaiebiukg auf C allein , so müssic

jeder Dreiton bei seiner Beziehuekg aaf den Gcfcenpoi und bei

abermaliger neuer Orthographie auch jedasmal $<>men zwie-

spiltigeo .Samen umkehren ; aus der übermässigen Quart /-A
(Br C würde die falsche Quint f-eu für Gu, oder «ts-A (Qr FU;
«ad aaa dar falacbaa QalatW Ar C wflrda dia IHimafflii^i

Qaaal oi»f flb Om^wl b-afi Mr dMahoB aa rieh hdlilab
aar OB «• baite TDm ^ und A haodall, d. Lmte t. ag«
lt. Tob Ib aaaaram Tonsysiem , «avaa bald A bald f dar
Hauplleltelon wird, ob ich ihn nun Septime nenne, ihn diato-

nisch mit 7, oder chromaliM-h mit ( I von 0 ab K'''litill. "der

II von I ab gezXhlt, nenne. Wir sehen also bereits, wu- rela-

tiv jede Dissonanz ist, denn es kommt nur auf meinen Wil}-
I e n an, ob ich h-f zunichst auf C oder Fit-Get oder sonstwoliiii

beziehen will. Jeder Draiktang dur Ist bekanntlich eine Conan-
nanz. Schlagen wir JliMb auf C-dnr Fla-dur an, lo ko
wir ia Variagaabait, «aaa wir aiit I

I daeb aar eoaaeairt.

Wann abar dar ScbriU von C nach F oder G, d. 1. nach
den beiden Dominanten uns als Coasonanz erscheint, die eine

Quarte = 5, oder eine Qninle ^ 7 vom Tonicalpunkl«! = 0

entfernt sind, so kann der zwisrheri beiden liegende Punkt= 6

ala Dreiton nur eine Diaaooanx sein wolle«. Wie abar dar
Sdbiin «aaCaaab f—S laMaraaTaa nr TMiaa»t iMabl.
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•»«nelMial omA» MhM« Tonloi CJani! DonliMtoMT,
nad wi« der Sdiritt voo Cnaeb 6=7 Ictiterea Too sor Tooiea

iiiaclit=a 0, so eraebelat ona C jelxt ab CoterdomiiMnte 5, et ist

immer noch ein coDsonanles VerbSllniss vorhanden: wie aber

der Schrill von r nach Fis letilereo Ton lur Tonica macht= 0,

80 erscheint uns jetil C die frühere Tonica als 6 als Triloniis,

und der Scfaritt von C Dach Fi$ ist inaofera eine Diceooaai, aJ«

dto bttara Tooiea (' abgesetzt und «Mi TMlOSM dttniM
«•rdt; aar 4ar Ubtad» taet Beoht.—

Deber der Uiek* der Mben» Toni« 0, die soü |hwI»m
DriMoa |mbmM «mnla, «chebl rieh tiolz der rrübaM Dnl-
toB Fü; lai dem Herrn wurde eto Enecht, denn jeder To« iit

benifeti, biil ) ,ils Herr 711 gebieten, balJ als Knecht ra gebor-

eben m der Itepublik der M gleicbberechligleo Töne. Ea

kommt nur auf meioeo Willeo Wtl8>»r TM 04m> WtMe
Tooart die herrschende sein .soll.

Als das epocbemachendo Werk von Helmholtz erachieoeo

«er, bei ich deo Herrn Verfasser brieflich um AofUiniog, ob

er niir triebt den Omnd zu sagen wisse, wamm der Dreiklang

/bnnf &4nr diiMHiire, otaeDhoa doeh Jeder nr itali eine Con-
MiOiaeL kbeiMeltsw Antwoit: aDerflber hebe leb aodi

Mhl HebfidMhli« —
Au dieser Anlwert nur allein dürfte hervorgehen, dass die

Akustik nimmer das letzte Wort h.iUi'ij lvi)rinc binKichllioh dieser

schwer wiefi;etiden Fragen, was Conwinanz, w.is I)isson;ini sei,

es vieiraehr auf den Willen de» jeweiliisen Tonseliers

ankommen müsse ob es nun mit oder ohne Bewusslsoin ge-

»chiehtl , das» es also ausser dem pbyaikaliachen und physio-

Jectecbeo TbeOe in der Moiifc noefaninen,payobalogisehen
drtttaa UmO «Aei nüM», der lieh nlHedea gebM keu aH
den Zlhlen von I— f t, der aber bekanntlich beharrlieh bis

tur Stande ignorirt wird, wasnuralleinalsGrundan-
gegehen werden kann, dass unsere lonlehrer
neuesterZeii Umschau hallen nach einem endlich
e r re i c Ii b ;i r ! n « e rii c i n f a s > 1 1 c Ii c n rationellen e i n -

facbeu Tonsystem , nach einer wahrhaften Theo-
rie, wo durch ein Gruodprincip (nach Richter'a Wor-
te«) alle In der Masik TorkoBamendea FtUe aiob
dir(Ina nrkllMa lateaa.

Oeba kb «« Oaaob llt« » kaoa nlr das coawalfende C
kelae Coaseanat OMbr sela, deaa eod aair Tontoe sein

;

gehe ich dagegen von Fi$ nach C, so muss mir Fit jetzt Pisso-

nanz sein , ob ich den Dreiklaog oder einen »onstigea Vier-

klang. L. B. fis a e et, fis at c tt, tu r , os c dis fi$ vor

mir habe. So nennt W. Tappert c dit /ii <u bei Schubert, daa

sich nach C-dur löst, »die dritte Cmkehraog des durch dop-

pell venaladerte Qoiate allerlrten Terminderlen SepUmen-
aeeorda dfi /b as e.c dia-a wire alao dae nafalnene fnlervaO

:

do|ipelt?eraiiadailaQ«bila, aad dfe-e etowladerta fluilbDi
wtra nach der Aoalebt maarerjettigea Theorie ehM DlMaaaat.
Nichts weniger als das I C ist Ja der Ton, den der Compofriet

im Auge hat, er ist der vom Componislen bestimmte abeetlm-

mendciTon, der jedem andern Tone, di$, fit, a$, das beallmmle

Intervall dictirt. Auch ein Hauptmann betrachtet den Aocord

e di* fis a$ als etwas Unmöf;liches, imd doch schreibt ihn ein

Sehabert, and wir wissen ihn nicht zu erktlren trotz General-

btn mI Contraponkt. Wir glauben, onseren Meistern das

PeMai cwfliknB tu dHrtia, aadiaCoctacthehaBearer Theorie

«ebra Theorto noeh in eoohea eei. Anoh OaMlBiM iMal
A dee obigen Aecords bei Schubert , der Mos nur nea dsr

OpportunilXI willen ihn so geschrieben hat, wie er iba für C-

dnr braucht, nm Auflösungszeichen zu sparen. Er

konnte elienso e e$ f/'.v as Schreiben, denn der Klang ist gleich

cüiftmi, sowohl beim Ciavier, als Im StreiohquarteU , ala

bei derSapMiMM, laal allifchiler Obraa-Taaparatar

716

Udler Tanabtadaabail, wto ae aaah aMan NwehrMI «aeb-
weist

Wir sehen alaa, wto wahr unser Satz : dass jede Dissonant

etwas Relatives sei. Zlhlen wir alsn von dem Tone C aufwirla

nach den Intervallen, die wir in diesem \H rLliint;« vorfiodeo,

indem wir C als 0 oder 1 annebmen, so werden sich folgaode

laUeahMaoMMltaa:

•tnttfdtHh f, f», t, ai, ; k, k, e.

•• • • iV
I. *. 7. 9. I.

chromatiseh «iblaa, edsr naa deraaMMMMB flliMMr .4m
Geaeralbaaaas bedienen, ob wfr die ToaieB odl • oder I, die

Quinte mit 7 oder 8 . die Terz mit i »der bezeichnen, in a.

h. c. ist der Ton (' weder Coo- noch l)is.snn.mz , sondern der

bestimmende Ton, die Tonica. Es genügt deshalb bei a. b.

c. schon die Zahl I bei C, wie unter und bei d. *. die Zahl 1

1

bei dea»elbenTon C, wie anter «. In d. dagegen, obecbon der

AoeonI gMob gseabrishen tot. wto bei au« iat die IHHian
TMloB C etwM «ni Miara tXMi4M, baatla«lar pa^
rirerToa, tiHiieB aaab Jw^ Mdia«. totderlMCLeMaiM
nach Cü. obeehM er der Orthographie sn Liebe (I)

jetzt his geschrieben werden musste (IT). Ob wir nun C mit

4 1 oder 1 1 bezeichnen ; der ni<mlicbe Accord hat eine zwie-

fache Lftsung erfahren, dreimal einen Trugforl.srbnll ia.b.c.],

worin C Tonica ist, einmal einen Hauplscblassfall bei d. und «.,

worin C Hauptleileton , Dissonanz ist. Der Ton C ist also

unter o. 6. c. nar eine Scheia-DiaaoBeni, denn der Tonsetier« G-dar daranf erMgea laaasa; aator 4. aad e. dagegen ist

darTM Owirklieha Mhomm, er hl BaoplloMaiaa (Ii)

TO« eil

'

das ; dar ante TM C «aeerei TMayaleaH «arda der
letzte {lt.]> zweite Ton n»-4g$ snm ersten, zur Tonics

gemacht wurde, indem auf den gleichen Vierklang onler d.

und e. der zweite Ton un.s«res Tonsysteoia M|M SalHa aatb
dem Willen dee jeweiligen Tonsetzers.

Nachtrag.

Eben leee ich die Besprecbang eines Scbriftcheas voa Ceti

Coorreiriar to Nr. 4g Jehitaa« |g7a d.M. voa B. Bellerm—
aabM brtia tob dto Padar laiiiilil am tlumMaaritohaa AaN
«ta: Daear Teaeyalea aad dto TtollM, ato aair dto OamoMr
TOTBtoheaden Anfsatses sokommt.

Herr H. Bellermann sagt u. A- Folgendes Sp 7^9 : «Alle

diese hier an^f ileiitcli n Verliiillniss« verlangen ein gniuilliches

oft raübsaroi'-. Studinin , zu dt-ni die Instrumentenspieler nrrr

aefar aohwer zu briageb sind. Wir hären daher leider oft genug

' iVn, Mr. 45. — AngflogiM HagftbHgok« Zettaf. — ft. Nowbor. —
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•ich folgende Theorte gebildet : eis strebt als Leitetoo von d

nach oben, fülglicti tnuss es .luch recht sc Ii a r f gtgnllcti

werden, ätt verUngt aU Septime von c<4 abwärts zu «chreitcQ,

folglich (l) mues man e* von vorn hcrcia recht tief nehmeo.
Aua dieser gani verkefarteo Theorie eotatebt aber jeiwr aoharfe

ood uiungeaebm harte Klang in niuerer Oroheatenaasik. Naa
|M« « tnOUk *araiMtlt aMh iMtnuMiilaupMar , «• io

TtalM POlM «fridtob Mhi •pMM, aad dNMCli JnavaiMM«
AMtakt fon da« gmmm and kMaea haIb«o Tfioeo theilm
ood da mh elfrtgsla TsHbaldicea ; von diesen lunn man aber
nur behaupten, dass aie »ich über das tSuschpn, was ihre Ohren

hören nml ihre Hlinde «abführen. < Ich kenne einen «usgeieich-

nelen Oi^ u.nitiin, Colli'<ten. von dem die Sage gehl , er habe

nie einen unreiaeD Ton ge&pielt , schon von dem Aogeabliclce

an, als er als aeb^ibriger Knabe sain Oemiaollt-Callo in die

ittoda bekam, von dem ich aber abaaa» tichar «ite, daaa er

Moh ato ftnoobt bat, eiaa IModla «dar aiaaa Jkoaari la
•ehralb«!. Br wM* ia Jatai Onhaatar aaluo FIMi tur

InftMaaball BoamUaa. ?w Thaatto ha« ar waHarMmb Be-
griir. Was ist aber unsere Tbaorie Mr eine Theorie, die, ob-
•choQ thatsScblicb sich der < 9 TBne bedienend, noch immer
nicht im Reinen ist, ob ns höher oder tiefer ist aLs de$ , blos

deshalb, weil wir den zweiten Ton unserRs TonüyKtems iwie-

fceh schreiben iniis^eu' Ist nicht unsere Allschrift. die Ver-

araacbcrin und VeraDlassehn des oft 80 •onraiiMO« Orchester-

apiels, die eigentliche wahriufte DiitOBam mp. Kakopbonie

aller MoaikT Ufonla ait^, «k caaa^l, mr eiaoaal ge-

aehitafcwi apariw, ae hMto aaeh aUe Wtmmtt MIailea auf.

So aber bMHäah iar sgebBdele« Theemfter tob Vloliaisten

ein, aoeh ralaar da raia spiriea an kSnoen , er will die Natur

meistern, während der naive Zigeuner belianntlich sehr rein

spielt (NB. der meist lieioe Noten kennt), weil er gar nicht in

die Lage kommt, sein natürliche-; Ohr durch falsches Keflec-

liren auf Abwege lu führen. Und ein blinder Violinist, ist er

nicht auch nur auf sein gutes Gehör aogewiesen und sonach

aller Reflexion, veranlaaat durch etwaige >feraobiedene« Schrift,

überhoben

T

Be watde nir aaab aMgaUMilt, Wf'i»'»f»»« habe aieb ge-

bai aiaeaa IbaaUai wlan mb aabr «aU ai» von des

Da aber Berr PralMaar Jbaabiaa du beregte

Werkchen seine« SobQlefs Conrroiiier lobaad eiidltagjeitet . so

triin logischer Weise Herrn H. Bellermano's Tadel alle Beiden,

und mit ihnen die ganze Violinistenzunfl , und mit ihnen auch

einen Hauptmann, der Aebniicbes Sossert, im Grunde aber nur

allein unsere Altsobrift, die es verschuldet, wean wir vor

lauter oorreoterer Correctheit io der Scbrin bdd arfader cor-

TadaaflpMbSraawerden. Bi|d: CeUroquin eanaa»—aeriptu-

Wlaa. H. J. Viaem.

<Aas«if«ik und Beurthettviifm.

Für Ciaviar.

Madikb IwiBMiat . Madiwiiaia Ihr tImalMie (ohne

OetoTeoapaniuini^pn). Op.270. Compl. Pr. 2uf 30.^.

Le^Mlg lud Wintertburi J. Hieter-fiiedermann. 1879.

Par CvmfwM iwlw araU. «ae Badem gaWlt, daeaiebtM aa aataan Uadefaoaaea, aabt kMnen Pttoen, dto arit all-

geoaiaaa anf den Cbarekler dataalbaa beifigliobaa TMala ver-

sehen sind. Da klopft der Sandmann an oder klappert der

Storch, da siabt man aiae alle Ruine, da ist Weiniaae, da Hast

ilebetnjaafi

die Sonne scheidet , oder die Grossmama erzSblt, all derglei-

chen i^t der Componiit bestrebt im Sinne des Kiadeä musika-

lisch zu illustriren und er ihut es zuirvfTond, oboe rn Spielerei

zu verfallen. Ihr Wesen oucht die Slücka brauchbar auch für

Kinder, welche bereits welter vorgescbrilien sind und Oatavaa

spannen können. Man verfiltlert sie sowie kleinere I

wenn man ihaaa die Seoben «ortagS. Sie

nehm in gut BaaftaHadnr Weise oad erwerbea aicfa <

Aareeht auf Bmpfefaluog, die wir Ibneo unsererseits

anf dea Weg gelMu. Brwtbnl aei noch , dsss die aobt I

chen aaab eiaaalB aa 1

fiastoT lerliel. 13 karte «ad leichte Cberalrertplele fUr Orgel.

Op^480. Pr. 4 Jf 80 Letpatg und Wintertbur,

Die Cborelvorapiele sind wirklich kam aad Weht, ohne

filr allererst« AnfllnRer zu sein und ealapredien vollkommen

dem Zwct tr. dem sie dienen wollen. Sic neluncii nur die ersten

beiden Zeilen des Chorals in Anspruch und dl ose erMhetiKjn

meist in der Oberstimme, auHn.ihmsweise im Tenor oder Bois-s.

Organiaten, welche nicht selbst pbuUsiren, werden die Vor-

spiele eine willkommene Gabe seia. FIr würdige nm
Haltn^ deneiben borgt der Nana aaiaf« OrfriaNWeia.

MI.

fOr Vieloncell und Ciavier IHM

(Vialina), Vialanoali and Clavtor.

Bartkeldy (Op. 64) tlbertragon ftlr Violonceil mit Be-
glritUDg des Pianoforte. Pr. Jl 7,20. Offenbach a. M.,

JiiIk .\iidr^?.

rilieakagea. Zwilf Lieder ehae Werte von leadelsaaW
lartbald; fUr Viulunooll mit Begleitung des I^anoforta.

Zwei Hefte A uf 3,50. Leipsig, Breilkopf und BanaL

iawn. Trie ftir Pianofoiie, Tlola (oder VioQne)

und ViolonccU Mrh dem Sextett Op. 81* von ieak
raa Beetkeraa bearbeitet. Pr. 5 Ut. Leipaig, Breilkopf

und Banal.

sich fern gehalten haben von Willküriicbkeiien und wesent-

lichen Aenderungen der Originale. Uass der Natur des Solo-

inntruments entsprechend oft eine andere Tonart gewählt war-
d>>n mus«, ist selbstverstündliob. Mendelssohns herrlioliea

Vioiin-Conoert, von Bockmübl übertragen, wendet hich naittr-

Uch an ViolooceU-Vlrluoseo, die es sicher willkommen heiiuen

werden. Mehr an DiletLauicn dachte Fittenhagen bei den zwölf

eaapwlbltaa Uedem ehae Worte ««a

ohne Zweifel Anklang Sadn. BlallMHB dvBaaibeiter haben
einen guten Klang, und e» bedarf aa ipeelaller Bmpfehlung
ihrer Arbeiten von unserer Ssite weiter nicht, Mögen die Via-
loocelispider sich bei den Verfassern bedanken. F\räk.

^ uj ^ .d by Googl
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Joh. Sebastian Bach,
Süß werden aus Saba Alle kommen.

Cantate bearbeite t von RoiBar Fkahx.
6,00. OrehtiteriUmnie» Jf IS, 00. OrgieUUmm» Jt 1,40.

Oaeim^tMing in 8«. UT 4,50. C*or«HiMMi»^ l,H.

Ferdinand Hiller,

pp. 151. Iirael's Siege^gmang.
«h Wertae^ iMfllgM Sokrill ICr gwlMbna Cbor,

Sopran-Solo und Orchester.

jSr. Jikajcstät Tiauer 'WüAdm I. dem ßugrcichen. jerndMA.

Partitur Jl tt.iO. Orekttt«r$Ummtn Jl *«,S0.

Omiim^iMitg in V>. Jl 4.50. CSortUmmm Jt 1,»».

Georg Yierling,

Op. 50. Dar Baab der AtbiwirmnaiL

Arllior Pllffer,

ia

Ia meiDeni Veriagt:

Sechs

fir «Im Sin^ttimm»

N -

N .
M -
•« .

t« -

fficbaH Btftt.
Op. «.

Cwmplml JPr. 3 Mark,
• Elnieln:

No. 4. >0 ItelMter SciiaU, i biU dl aobOiM *
• l.aw»DMl«: Un«arBtolioadoii«8lHMhMfrieb te

dmtkeler Naali
« t. iSiigt mir, wa« vtrbiMh i

• 4.>0odbialasehakMMrl
• . »War hat eoek iMMl. Ibr Blrkao«....
• «. »Da Bll «Mnar ridätblaaM hier aieht «leho«

Uipijg md WhierthT. J. liHm tlBimm

^ Neue MumTialiena
erlag von "Rreitliopr A- TTÄrtel in Leipzig.

BMthorek, Ii. Tan, Op. 71*>. Birachau.ii derOper-Fidelicx. Arrang.
(Ur 1 Pfle. tu «cht Hinden von Carl Bu rc h rd ^ <. 50.

Op. 414. tivartan Cdur (Die Wethe de« Haueet). Arrtog.
flka P(to. n acht Hladaa von O. ROalar. Jl 4. T».

nkMdHffM, WUk., Op. U. tuitttt (DboU] Ur 1 VIoUmo. Tlola
and TloloDcello. Jl 7. St.

HbBMllaehe Mulk. taulor fMlttllfc» IM«, «MlBn ud
Arin rur Sopran mit Piano- (oder Orfll») Bl|MMHg, Malt dam
Eircbeojahr« geordnel und beransgegabMVM Wlllk timtt,
tnU AbthpilunK. Adreota-Zeil.

Mo. 4. Hftndel. Meiala« : »TrOatet Zloi». Arie. J! i. —.
- t. BMb,J. 8. WalboachU-Oraloriain: »Wie aoU lob

*äpM. Ctonl. w M.
• a^ »MMb^Mtawt

Htät <M^^ IS«

HlmmllitolM !

irio.
M*. %. BMh,J.8. Canlal«No.*4. Nnokoinni, darHaldMHai-

lao4 : •Oefltoe dieb naiB ^n*aa HeiM«. Arte. UT —. 7t.

lOTll« AMballMf W««kaMblM nod JafefMMbloM.
M». Pr—

t

ortm. »Ba lal «to Roa' «attpriMfaiK. M—^V^
- 7. aohroater, Leonhart. Weihnachtalied; «Prartanch,

Ibr lieben Cbriaten«. Jt — . SO.

Slcllianisebea VolksliFd. da fröhliche», jt—. SO.

Bctaumjuin. Weihnaclilsiicd J — so

«leb la| lo Meter Tode^oachta. Choral. JL— . 50.

, J. %. Walhaaobta-CanUto : leb freue micb lo

Ar. RaoMalH: ilto Adam ma« aleb «oUer Sebraekaa«
wdAftoi i«l»IMItahkKi«ia»; ,#«.at.
WM«. MmmMi itaMi,
M— . St.

Bflhnla. J. A. P. Am Sylt

lelxl« Slaodo*. Ji —. SO.

Hikcr« Hau, Op. so. Uaa Littf|M-
ebaatar. Ji S. —. Summen 40. —

.

JuiflMi«, Jeaa» Axel, op. ti. AriM. Die Matskl 4atl
GadleU voo Carl Jliy«r( !>iybiom. Fttr lUaoarakor,

- 8.

- ».

• 40.
- II.

«t.

- II.

•AafMbmb Maar, tm Sonseabrand«.
Partilor mit deutschem and »cbwcdischem Texte Uf 7. —

.

HoMTt, W. A., OoKortt rar Horn mit Begl. de« Orc^iesten Arr
fttr Horn aod Pfle. von H. Kling. No. I ^ t. iS.

QaaitatU fUr awal Vtollaea, Viola n. Vcall. Arr. Tdr da* Pft«.

a viar Budaa «es Braaj l!fJ!Pi»t! !(•• Badw. Jl »•.

fltr Ma.. ala Var-
fj. f MaAjri.ia.

akm, I, OB. 4t. nriWlll
beraltaaan dao nttmym »1^ galla
nica Mnltaln* IbhiIhb Ihbv 4
and Salon.

No SS Reinecke, C, Mcnuciio. Ddur, aa« Op.«a.
- 96. Bolero, Cinoil, aui Op US Ul — . 80.
- 97. Walrer, r..(..r, op u: J —_ -s.

Bataaeka, CarL Op. 4S4. Jlu luam ilar Vtodw"- is Ciavier-
a. UadiM' t dia J«aa^. KMa-Q(wt. ÜMiaart. B. .4 4.—

^

r,a«lla,Op.«f. iaa tmH»a—L ffMawiBBba t daa
Pne zu vier HindM. • Hella. Heft I .Jr t. — . M B «dt a. tt.

RablostelB, A., Op. 47. No. «. fturtatt Cmali Wr t tlaMaa«.
Viola und S'cell. Daran» einieln ! Mollo leoto (SpbSreaaoaik) Par-
lilur und Stimmen Jl i. so

Sacha, E., Op. i iu der Jigeaduit tt klaia« Sifleke fttr daa
Pfl«. Neue Ausgab«. Klrlti-^uart. Blio tut a. I. —

.

Sprearolf JoUas, Op. i. aaimtott fur Pfle., t Vlollnaa, Vlota oad
Vioinncell. 4 4. —

.

Tlal, WUI7, Od. 4 4 . Iftwitta nr daa Plla. 4. 7t.
Op. I« WaldalMaäkail ClavIeratOck. 4. U.— Op IS. Banaialla fiir da« Pfie. ji 4. so.

WafMT, Bläh., IlMtUoi. Chor .Traulicb i

Orche«ler«Ummea ^4. la.

Mtiaifs Werke.
Krltliak lirakfaaakaa» eaitBaUitgabi

StriaXniL iMIlMMtlMlIhM fflr Hi
H«. «4 —41. Jfl« 60

«a. aa.

Volkstingtbe.
Fr. Oliopin'i Werke tti daa Pianofbita.

Aasgabe, mit Fingergatz ism Gebraack I

taitaa dar Haaik ia iKtiidi 1

So.

81.

55.

S8.

96.

•V.

. N.Htsarku. r'ian<..rortewerke. lB.laad. .jrt
Itada 1. Sebenot. - vti. - .jr 4

rtaatftotavarka. Ersie Abtheiiung. ji 7. st.
Balladaa. Btadeo. Maiarkaa. Notta

ZwaMa Abtba4laB«. JI 7. SO.

Warte.

Variaatr: J. Maiar Biadennann in Laipaig nad Winiertbur. — Druck von Sreitkopf d Hartal in Leipiig.
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Brt*t« u4 Q*Ut iraHaa tnam wMu.

Dr. Tagora'i StnitMhxift gMrea 0. B. Oboht
-

iln te iadbo^
enropAiaeluB.

im MiMlw Amor Mif all» oSglielw Wtiw im Oadaalm sa
«Marbolmt, ds« die Rinda-Hoiik lieh abaiiw wMlg Ar die

AawMdan^^ iler i^iircp^nvirheQ Notation «igoe wie die der Obri-

gen orten Ut Ii sc he II Völker. »Die Schwierigkeit eine fremde So-
liiiiijii jii/uuohmen eolatelit eben.<io s>>)ir duri li du- nutliiK<'n

Aeaderuageo für die Vierteltdne, als durch verschiedene andere

Umsttode. Wir wollen zur UDlerstülzang aoMrer Anaichtea

I kmiWaa nJOliraa. .Bin« (row* T«r^

NflktoXritaMMM, tawaMMadtolatttorembr dMD SyilMi
der Griecbeo and anderer V&lker de« Altenhamü, den eigi^n-

tbümltcheD Xeiteinlbeilungen der Mumk des modernen Europd

ähnlich iüt.' Und ein anderer SL(irift-*lt*ller sagl , ,die allen

Hiodu-Arien sind deo Europäern unbekannt wogeo der Co-
mögiicblceii sie in der abendlHadiscbeo Notalioo aufzazeicboen.

Die Hindu babeo Vierteltdoe, eine Thatuolie die ee aar um eo

•cbwieriger nucbt, ibre Mutik in DMnni Syslam auHO-
drOokM.'*) Hm-WillaalntiD
äkteAltan, wtkk» artadw
dl« tntßm dMHelben Geeicbtapiukt« im bchtadall. DlM
itodMtoeWorto: .Wenige voo den Rinda-Arien lind Boro-
päern bek.mnt, und es hat sich al* unmiiittluii erwiesen, die-

telbeo nach dem System der modernen NoLiiion .aufzuzeichnen,

da wir weder Linien noch riiuMLuli>chc' 7.eich>>n besitzen, durch

welche die Töne genau ausgedrückt werden kduaeo.'**) Ein

anderer Schriftsteller, eine ebenso nnabhüngige AulorilSt, aagt,

daw ,be(r«chUicbe Scbwierigkeitea M NiederacbriH dar Moiik
oad Baginii lioh trgnbM, da maar 8|alaB kalM
riaiakaa «Dthlll, diata«fitaiidaHdraakaf«ttiiin«^« dia fcil oBBarUiabaa BriwboBga« «ad AbaaBfcuagao dar

Stimme in diesen Melodien darstellen xa kSnnen ; dabei ist das

Zeitmaass irregaUr und gelirocbeo, die TooTerVoderungen

(modulatlonsj lilBCg md aihriffld.****)

*) Orienlal Collectioos by Sir W. Ouseley.
•*| Qrchejlr» [fine Londoner Musikieirungl, March < Ih, 486«

(iricnUiI Colli-clinn? by Sir W. Ouneley. H^rr Clarko hat sl-!-

ber eiaeo lodlracteu Beweia gegeban veo der Scbwiarigitail, Uiodu-

«So ial denn allgemein zugestanden, dass HiDdu-Muaik ihrer

Nalor nach nicht zulässt, durch das europSiache System der

MaUaaeiurift dargsateUt zu werden. Herr Clarke möga ooo im

Tisiooen die Güte haben , anlentfilst voa

AolorilU aainarFQflaeiirlttafrand«, um falb-

Nolalioa doreh daa «arofiiiaeh« analst ^

»Wir acblieaaea mit wenigen Worte«, iadcaa wir «oeh <

Irrthüiuf r niusiLiIischer und persSolicher Art hervor heben, ia

wcIlIil* Herr Clarlie wohl ohne seinen Willen verfallen ist. In-

ilt-tn er liio FraK<' der Notation erörtert, erwähnt er noch, data

die im Gebrauche beAadlicbe Nolenacbrift nicht die [alte] ben-
galiacbe sei , sondern eine Brfinduog von vier Jahren , welche

V«« .ainar kiaiMa abar raiabaa Farlai ioCaleoUa' adopUrt

ta dlNtr Basiebung gtaHek Ib bidm tat, «dar atali

kalt V«* derjenigen Partei oilaaMM ra werdeo , wd-
cher ar aOacbeineni) -.<'in kritisrhi^s ("rthiMl ,ii]sgp liefert hnt.

Wenn er die ge<triicktea Worku seititr Ldudsli-ute beachtet

hlillü. Mj wunle er >eiueu Irrthum entdeckt haben. Wir ncii-

men un.s die Freiheit , ihm unter andern die Werke von Sir

W. Jones über Hindu-Musik zur Durchsicht zu empfehlen. Die

im Gebrauche befindliche Notation ist nicht eine vor vier Jah-

ren [d. i. I S70] erfundene, londem stammt aoa aiaer Zeil vor

Altai« Hiaii wir di

hinsD , di« i« daa Ulaal«*

ist.i (8. S9

—

it.)

Hier fnlgt nun in getreuer Nachbildung d.-i^selhn Beia

welrhes Sir William Jone« zum Schlu4.se meiner AbbandlaDg
iL'eber Jie ruusikjh'rheii Mudus der Indien untllieille. •) Jones

nennt es deo ModuK Vasanli. Die indischen Notenzeichen stehen

hier gtnzlich ohne Linien, was unsere oben (s. Nr. i5, Sp. 709)

auagaiprooheoe Aaiiebt baalliigl, daaa orqpfiacUoh fibarbanpl

keim Liaieo aar Anaado— b«a ~
~

ta dar ZaM-
aogabe wie ia daa btarvallen, besonders hiosicbtlich der Sru-
tie.s, sich hliuftea. Bs ist hier nicht der Ort, und wir sind auch

nicht vijrbi-reilel, Jie>en Gegenstand gcoÜKend lu beh.indeln,

er sei d,ibcr für eine passendero Gelegenheit zurückgestellt.

gefugt i>i, unJ wir frcuto uns d»»,i Ht^rr Alilis unsere Ansicht hier-
über Ihoilt

*i Dieaa Abbaodiaag bat Tagor« in seiner SaauBlong .aiad«

I, «Ktia (QriaaNam«)

^ uj ^ .d by Google
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Tagor« in dieter Sache , also in Sachen üeines eignea All«r-

tbuoui, nur das Wenige beibringen lt;inn, was. europSiwbe G«-
labrta ineist«iM in nuthiii;i';i Mijsbe^tundeo b«illtuBg erforscht

halwn. Sollte ihm in den beinahe hundert Jahrca, welche ver-

stricbea sind seit Jones seine Abhandlung schrieb, nicht ein

voller«! bMoriMlMB Matartol binsicblllch dw iBdilcbaa Noto-

lioa asd Muilipmla to «rtoofeD mSgl^b gtweMa Mta,

«rilah«Mlliabdnniab«aiBht bittet WirwwdMtoi
AaMtMo nltduHwi, dna «in telckw Mitorial wiiUleh
liegt, ja das« sofrar noch SSnger leben , welche dl« altaa

ligen Gesänge in Sanskrit ihrer Meinaog nach geiwo M ab-

singen, wie es von ihren Vi.rühren vor elwa viprl,iu<iend Jahren

geschah. Eine derartige Infonualion hätte ein reicher indi.<icher

Fürst Rajah] wie Tagore matbmaasslich whr leicht erlaui^jen

können , viel leichter wenigstens als earopliMb« Geiebrt«, die

nur vorübergebend in Indien siob aal

•Aof dl* panSoNebm TIrttn «oOm wir aiehl

; Dr. TlitM* M'*' Chrfce's Spöttereien weiter—, aber

wir UhlBM Herrn Chrlte benachrichtigen , da« die Partei,

«tloke Dnacri' A[i>]r |jien in luusikaliachen Ding'-n theilt. iM-
relch genug ist , um Musiker aller Grade und Richtungen zu

umTissen — liii-! Knrt'M-hnlts|iariei n.iuirlirli .i u ü^enominen . Im

Aobaog wird man eine Erklärung linden , in welcher alle bet-

en indischen und muliamedaniachea Musiker der

iwateio
Wir

teeondera lenntoiiM in der emgllMliwi [Mmiiiieehea] Musik

tn beeilten — das Wenige, was wir deron trerelefaen, erstreckt

•iich vielleicht nicht viel ül>er die Kenntniss der Töne auf einem

Harmonium und der Notation. Aber wir haben uns die Mühe
gcuüiuuicii

,

denjenigen besonderen Ttii'il dur Miisik zu sludi-

ren, welcher unser Stolz und Vergnügen ist und über wetobeo

Wir lüer zu schreiben gewagt haben.

SehlMW ariaabM wir wm
Herr Gtawte werde nw die OeifecMlilkell

'

dass wir zu dem, wae ia Lanle der Controverae «m-
»its gesagt wurde, nicht Im mindesten dur^ unfreund-

liche feindliche Re^unRen veranlasst worden «InJ. Was uns am
iBeisleo betrübt, ist dies, dass ein Mann von Herrn Clarke's

Gelehrsamkeit, wis-senscbafllicher Bildung, njtiirlichfr Be-

galMing und hohem Charakter in diese Discussion den Fartei-

voa Solchen eingeführt hat, die unfähig sind das zu ver-

B, vorüber eie eobreibeo, oed welche ita ram Pemeller

t Oirlte leigt, daas wir, MMb wir

•allenatei Syrtaa «erlheidig««, ledigtieh der Venuafl,
Wahrheit und Geschichte folfa«, werde* Wir tH» llr niOb>
lieb belohnt halten.« 'S. i3.)

Die letzten Rläliur der Broschüre i-nth.ilien <lif bereits er-

wlbnten Zengniase indischer Muaiker; die Hindu füiieo drei

gewinnasp etoMlÜM
gkieen, der eA i wfufcau ehriillieben UMkmnn oad ladlMlMti

Brahminen stattfindet -- ein Streit um Dogmen ohne F.nde und

ohne Einigung. Aber die S.irhe lie^t hier doch schon etwas

anders. Die zum .Schlüsse und nielirfiich vorher mit entsi-hie-

denster Abneigung erwihote bü!>e Furlscbritlspartei, aU deren

Sprecher Clarke (der Oberschulinspector in Caicutta ist; hin-

[, das* selbst unier Ri^ah

i-nnailtellaohee Ideen

B. Wir wollaa lern glaaben.

daelMbal allaa MeneroaiM dar MI. die In

dringen. Prflber oder apWer wird eine Ktlmng eintreten, nad
schon jetzt ist die Sache aoweit gediehen , dass Dr. Tagore's

Dogmen keine Aussicht mehr haben, auf die M-mcr * on -einen

Land^leulen allgemein angenommen zu werden irulz der L'iiler-

slütxung, welche «ein (vL.u-,trv>lorium ihnen gewShri. Das un-

emädlich von ihm gepredigte Dogma , nach welchem jede

ihre eigene Notenschrift hat und für alle Zeit festhallea

ial ae—tehii dar traten finiwicklnng einiMh

der SpreeheahrffI heraiH IhetaM eingerlnnn sind. Auch in der
Sprache Inden siofa bei den «ereebiedenea VSIkem ebenae
grosse Abweichungen, wie in der Mu.sik. Nicht iw^i Volker

sprechen die Vocale gleich aus; die Verschmelzuug der Laute

ist oft so ci(jenttiumlirli
, dj>> durch unsere Schriftzeichen

nur höchst unvoUkommeo angegeben werden kann. Dennoch
bat dieses nicht verbinden! können, das europtiacbe Alphabel

Ipieohaehilll m «erweodeo. SelfeM bei

deie Schrill berilM, M«M Hab «eMr Mplubet nriv und
mehr geltend. Aa der nafUfvni anaerer Mnafcaaiehen hingt

aber noch etwas ganz anderes Sii< Wullen tKclil nur — &o gut

es eben gebt — diejenv''^ .MumL dar^it lli'u
, welche bei den

bolrelfenden NaiiunE-n herpiis M'it l,in(;er ^eit im Gebräuche
ist , sondern sie wollen auch die uiierM:hupriich reiche Welt
unserer Tonkunst denen vermitteln, die sie noch nicht kennen.

Und twar nach swei SeMen hin, ihoeraHaoh «nd prakliooh.

Otttera MnailEwerke Bind t

'

weil sie anf ainaa Or—de nhea» 4m dieallHi TWkar I

nicht gefunden heben,

Mehrstimmigkeit : und die musUnOHhe IhNTie liefen nun den
Beweis, dass gerade diese harmonbeheo Bildungen ilcn .Njtur-

gnsetzeo des Tonreiches »iii K''n'i""'i>'n eot-precljeu. Durch
diese vereinte Macht ist die europäische Musik mil allem , waa
daran hingt, unwiderstehlich geworden und wird sich geltend

gleiob den NalarwMaaeeohaAan,

.
wirdafe

Be Iii radil eahr n bedaaem, daaa aebea in

Jahren n:ich der Gründi:nt.' di r biMipaltschen Musikschule die-

ser Streit um die Notation ausbrach, oder vielmehr, dass der-
selbe in der gcscliilderten Weise geführt wurde. Weil von den
Streitenden eigentlich niemand Tttllig oompetent zum Ortheilen

war— auch Riyab Tagore aiohl—, w triUle

Ueh euiMeheadea Mitleiw^

i Wtrfcllcbkeit ttidhiw
ivor, eh elnselaeSebwierigkeiten, «nd ea

war nicht weise, daraus einen groeaen Principienstreit zu machen.
Der Nacbtheil davon hat sich bereits bei Tagore's Conservato*
rium gellend Hriuji lit, was wir aus einem deronicfast folgeodea

Beriobte über diese Anatelt ersehen werden. Chr.

Zar Lehre von den Cadensen.

I.

Wenn ich im Artikel zum Quintenverbot nachgewiesen,

daaa aa ein payohiaobes MooMut sei , das sich ia dar Melodie

lallend aweba, Üe In Oaganbewegung auflrele, ao kaaa flg-

Hehdler
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Wie Beispiel S. DicbU »öderes i»t als die melodutcbe Verände-

rung von <., wo sich die Slimmen kreuien, wlbrend durch

DalMbnHieM a. dar aMHiM/biMMa quui d«r Sotto «ti* Ual«r-

iduMlMUII,Mi«».Mi4.akMi aadWM ab «to ifty*-

iMteGMtptalinntdtrtoliaitMilCadMi. Jede Cadefts
•oall dti Mesaltat der baf den Tatraehorde, wor-
awAaSdla Ix-stcht, der Anfang isl gleich dem Ende, somit

auch das bode ^li^ieh dem Anfang, ob wir nun Reiüpiel 3. u. 4.

als Abschlug der fiL'i li-n Ttjlrjohorde , oder als einfachste Ca-

deoi betracbteo. la dieser perfeclaa Cadeaz, bettebeod aus

dni MOfaaUa |fll VOa der Atugaogspankl , ob Eiaklaog ob

Otlave» als OenaonBi, ala BeMadignag, die aua daa twaMea

I.OBiS.
icb leigt, kaoB daibalb oleht C«MOoat»Mla «rollaai , dann «a

besiebt aus dem Haupllcilelon ft 7' iiml der 7\\e\\cn Stnfi» il

.

und doch gilt dieser Gp«eris.ilz zur Tutnca von den .illc«l''ii

Zeiten an bis in diu Gi'giTivs.iri iii^ (^unsnnaoz, weil beidü
TOne zusammen eine grosse Sexl oder kleine Terz
klldeo.

Otoaboa sOhreoooosonaaM, kSonen Jedocfa oaob meinem

BiflMaiMB Mde TÖM aar io eiaam böberaa Sian difaoai-

rra, daiBria woUoaJaantllnaBaModigaagerraiehaa, i»-

dem aie to daa arata Hoaeal, MbaHaeb adt dem driMan avMe*
kehren. Wenn wir also sehen, wie eich auf die eiafeabMa

Weise die Cadenz resp. das dissonirende zweite Moaeal aoa

dem dritten Ton, dem Leiteton de« zweiten Totrai hords h. der

aufwüria strebt, und aus dem zweiten Ton des ersten Tetra-

chords d, der abwSrta strebt und somit auch als dritter er-

aebeial, aoaaeh eigeatlieb aua iwei La«tet<ioea snaanmeoaetst,

itroli aleht ta Tarkeaaeader Obreaooaeoaaaa (ala Beste

Ten) dar baidaa TOm, diae doeb aar oIm IHaiiaaai

aala woRaa.
Soibstverstnndlicb ObarseUt atcb Diaaeaaai Diobt arit

•Uebelklaog". Wenn aber, diatonisch gedacht, d^t oad ksa^
isl, so sind es zuii.ichst die.>^e Zjlilpn . diu uns in die Augen

fallen müssen , auf ihnen allein liegt das eigentliche Schwer-

gewicht, denn sie gehen berror aus der Tonica C, die wir als I

aaaolit babaa, d— — 7 aiad die abaoiaiaa loierraUa

iMiCI. «HWMi ala aafllllg aMar Höh aiaa kMaaTbrt

alalitaardBBBa-

r, www» mm* mummmwu unmrwmu mMO laSSeO , WOtta

wir aoder« eodReh za einer ainbeben ralioaaUen Tonlebre ge-

langen wcl'en

Wenn alw) Herr G. v. Tucher in «einem Aufsatze »Zur

Musikpraxis und Theorie des «6. Jahrhundert»! Jahrg <871

Sp. 3 80 d. Bl. uns Aufschlüsse giebt über die Anschauungea

dieser Zeil , wo noch kein Geoeralbass esiatirle, M sehen wir

jedoob aua daa dort gabnoebtaa Woclaa, daaa diaaa Aa-
scbanoag waaigataaa bawar arar, äla Ae daa jattt aoeh goHeo-
den Geaacaibaäaaa, waaa gleicb dort ancb noch aiebt das Ricii-

tige , weil Btnfeebate gelrolTen isl , weil eben damals ebenso

weiii^ wie jetzt die Nultiv, cddifslktit erli.'iniil wurde, dass ein

Cnterschied gemacht werde zwischen a b v o i u t e m und zufal-

ligein Intervall.

Das letztere isl ja erst das Produrt zweier verschiedener

Slimmen ; A— d— 7— S oder d— h 1— 7 erzeugen eine

«lOUige Terx oder dail, atea Nabaaaaaha, iHa aieh ergiafal,

Wir haben aller zunSchst von Cl aatM MUaa, «ad da fladee

wir (f als 1 und A als 7, oder ala die abaolalen Inter-
valle V r> n r I,

Nach unserer Anschauung kann also das passive dissoni-

rende zweite Monii iil dieser zwulsliramigcn Cadooz laut seinen

absoluten Intervallen nur die dtatonischen Zahlen Irageo , die

ihm die Taata C I di«^rt :

I S I 17 1

ade e b e

a b e e d e

17 1 I t I

Nun vergleiche man die Worte unserer allea TbOOrie , ob sie

um vieles besser sind »Is unser Geoeralbass, wenn es dort

heisst, wie folgt

:

»Eine jede Cadenz wird wenigstens von zwei Stimmen aoa-

geführt, deren eine, wenn die Cadenz eine eigentliche aad

ia^ oadanzirt, d.b. eine Toaatafe ab-,

HaiPi
besteht, diautlimahw aliwdar ht stofenweisar Oa
gung — erala fbrai —> oder ta Sprüngen ftnrtaebraMal —
zweili/ Form. Andere diesen zweien beigefiifjtc Stimmen dienen

bics zur .\iisfiilliinK und kiinnen einen von diT (Kadenz jener

zwiM .Siiunn- ri u'.Lr iiiiiit berührten Gang ein-cliliiKf n, nur müs-
sen üie mit denselben consonireo, können auch selbst gani oder

mitten in der Cadeaz paaahaa. Bine Jede voHkommene Cedeas
acblieaat ba Elaklaaga oder ia dar OeUve,

•Brsla Farai «dl

taa Sdne, wenn sieh dia Cidaai ha I

dar etoaiafa limpltae darebocbreNal dia eadaaslraada

ab- und aufwlrts den halben Ton, die zweite Stimme hat auf

der ersten Note eine beliebige vollkommene oder unvollkommene
Cousonnn;, auf der zweiten die kleine Oberterz, und vereinigt

sieb auf der dritten Not« eine ganze Tonstufe abwlrts schreitend

auf dem guten Taktlheile mit der ersten Stimme im Bioklange.*

Weaa wir dagagea ans vergagenwinigen, wie oaearar

Anacbaaaat aril HflMi daa badeataaaiea Begriiaa moa abaola-
taa iMraU alob dtoA^aaf

latenrall nicht zu verweKaa aabk

'UA^^—^^

i

Digitized by Google



TW — 4879. Nr. 46. — Monkatiscbe Zettnng. — IS. Nov«nber. — 7S8

•Bei itr tlumtitt fmttHtt von dif itto TlMonllkir(«
4iwMm dmtllMB ilMlkli snd MUto Mi. wton ris oluw
DisMnaoz gebildet M, triU die cadeosirende SlioMN all einer

Synliope auf, auf welcher in kurier Not« der lialbe Tm folgt.

Die andere Stimioe bildet xuer^t eine vollkunimene oder uo-

Tolikommene CooMnani, sodann mit dem zweiten Theil der

•yitkopirlen Note eine Secnnde, durch welche sich hifi dem
AbwtrtMcbreiten der «reim Minima (hier Viertel) die Uaiae

Terz bildet, worraf'iMi beide Stimmen and iwar tllta Mf

den kann, was jedermann gern unterschreibt, wwfcllb «•

begreiflich ist, wie man Je von »Debelkllngen« spreebeo konnte,

so liesse sich von obiKen Beispielen behauplen, Jj-.^ je ie lu-

(kltige Secunde vor dem Leitelone die eigentliche D.sMjiiaoz das

iweite Moment nur rerscharfen müsse. Zur Dissonanz des

swcitca Moments gesellt sich also noch die Ohrendissooanz

•iiMr Swande, bevor di« nilUli|» Tm als das zweite

4 dto «kUhh« •bnlM SMUdtw 01 ttt.**

Unter e. «nebeiOM • mi g als abaoloto iBUrwilli • oad •
on C I (also als Consonenxen] , wlhreod sie nr Oberatlmme,

dur TrTZ e als zufallige 5 und 6 anzusehen sind ; unter d. or-

scheioen a, h, als absolute 6, 7 von Cl, während sie von e

als 6, S zuflillig zu betrachten wJlren ; unter e. erscbeinen zu-

fUUge Sexten, wihrend 3, 1 die Dnlerstamme bilden; unter f.

•priogt die Quarie / nach C I, wtbread die onlare sa c eine

tanuigeQoislabidM, dto durab dM SpnM« naabdSjMit
wk Cidwi die loM^ tnt

aomil stets nur da« •bto-
Inte Intervall, well das wlrkHehe Schwergewicht nur alMn
auf ihm riihl. Es lüinJell sich uNo mcht blos iirn eine vcrein-

fachi(< erleiclitiTiv und erleichternde Neuschrift, sondern viel-

mehr um eine voreinfachl> TbaBH> dtwii Aufclrttot dM ab"
ointen Inicrvalls.

beben oben in der gewöhnlichen Form der einfachen

iCadam laftiadw. daaa dia i

iiM alt LaHMBoa ft (7) md d (1) «rf^ nd
I dia "

_

f TMndiard angelittrt*

Tergleicbon wir damit die sogenannte pbrygische Ca-
denz, die auf der Tpft der Tooica C also auf £ vorliommt, 80

erscheioen die xweisiimmigeo Kacloren uls eben solche Leilo-

tttne so der Terz E, nur mit dem UnieriKhiede, das« als Gegen-

salx zo voriger Cadenz der aufwlrtageheode Leiteioo einen

I bMiS|l (kMM SafMäne), wibraad
t flifda

^1 i

Waa dto Balnilala f . 1. 1. fttC, ahtd «. h. e. fflr aatoaTan E,

die eine Art abbSngige Vasall-Tooica reprUsentirt, sie fühlt sich

als Aftertonica quati , obwohl sie nicht aufhört die Terz sor

Tonica C zu sein , nachdes dt

• ff«b«da
1 Irl M t n ^ Vt

Unter d. stünde sie mit ihren »Iciiereigenen« Intervallen aof
ihrem Eigenthum

;
/is-du= 1— 7 wtren ihre OOmOlaB Lallt»

töne analog wie ä — AsS — 7 es sind für C.

Nun leiht aber la allar Freundscban die Toniee C Ibra

Qoarta/alaUabitSaaaada daraiii^t

Tto^ «batat An Saeonda d;
t^lltiaK baiak S^i^ oaab 9ib( d alt I

ah rtoaiplit LaWatoit. Dm Tafbdltiai baldarT9m sn <

ist wieder nur: f-d eine zufSliige Sext, oder d-f, eine zufSIlige

iLleinu Terz', obschon ihre absoluten Intervalle in den Zahlen

f-d
Gewöhnlich wird diese Cadenz in ihrem zweiten

diMonireoden Moment dreisttasmii gebraucht laut b., aber meist

/ a d ^« fit A «
vierstimmig aufgelöst: i indem die sa-

leiht. Wir zühlen aber nicht von dem zufStli-

fUlige Ten a, reete die Quarte als verdoppelt gedacht auf und
ab nach r/us und h schreitet. Wir sohen aber wieder trotz an-
scheioeuder CunsuDanz lOhrenconsonanz) , dass der Effect ein

^anz anderer i.sl, wenn auf fad der K dur-DroilLlang folgt, als

wenn «normal« die Tonica C erfolgt wäre, schon ob der beiden

LattalSoe. Es kann somit der pbrjgiscbe Tonschtuas auf der
Tat«dMlwlM ala dar Itlaaia »IroewblnMi siHMtliM wardaa.

ihren Lailalaa k dv Tonica E, re^p ihrer Terz
, als QalM*/•Ad

t>» * 6 1>T

gen Basstone f aas die zulliltige Terz a, und den zufKIligeo

Trilonns A, und die zufällige Sext d, sondern wir zahlen voa
E aus, d. i. der neuen Tonica, anf die wir diesen Vlar»
klang beziehen wollen. Das eben ist der groeee UtMr-
schied swiaobaa UMsram abaalatat latarvall «od daan>
nillgaDd«
Taa aM
dMaMaMMeaardti Vdf «aal«, aof dar tV. itafa van C, ahi
«Septacoord« , oder suf der n. Stufe von a , womit nichts be-
wiesen oder begründet wSre, sondem er ist laut unseren Zah-
len ein dissonirender Vierltlang bezogen auf E, der Ter? mdh C.

Würden wir K-dur als Domioante von A-moll fasaeo wollen,

M bOfte er anf der phrygische Tonschluss zu sein , er wIrt
noeb abbingiger als zuvor, dean m wlra dia Taaiaa G tat>
rirt, dafttr wlra A-moll eiagetrataa, •
Tlarkteag BBlBMt atatt aar j; JaM ttf •
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CtufM;, dto frfi-

I TmIm trttt wiadw in Rm MM«, • wird wtwlar Ten
mi blribl oImd Ilagen , wlbreod der Bim den Teriensprutkg

nach C macht : die frühere Qatot h wird wieder Leiiplün von C
und geht ganz gehorsam n«ch C; der Tod gU, der gir nu-ln In

C »ju H*u»e« ist. der aber in C die kleine Sexte at w8re. >ltngt

berab oacb g in die Quinte. Unter 6. i«t die cbrocDalische Be-

lifferong; tugieicb ist unter x. die Wandlung der ab&olutcn

iMan iUi TCO B-dor bmIi G-dwi in iümw «wtobebM Zahlen
' Will« 4h fnamtm M^itcki,
aar ta HaMMk wttM»mm T«ain

C«li4aiwiibMlatolMerfdto, <• wtrMak CwolUn. Onter

0, nd d. in cweierlei Beiiflerang {d. nlmlich chrotudtisch ist

der Wille des Toneatiers ein anderer, darum wandeln sicli bei

lur^llig gleicher Inaserer Form die absuluten Intervalle dieeer

Tier Töne d / a A in die der Tonica a. Üesbalb genügt in kür-

leeter Weise nar eine einzige Ziffer (ob dietoniMö, ob cbro-

MtiMb gettbll], um den Willen desTonsetter« kund zu geben.

beweist, dass dies der Vierklaog der Inlerdorni-

d f a k
unle Ton A-moU ist, wkbreod '

|y den phrygiscben Too-

Mlilosa beseMiaen wörd«. Dieee einseinen ZaUaaecblleasen die

•bsolaten Intervallo dpr .inilfren drei Töne in sich, während der

Nemo »Qointseii.irf ord* mich nicht aufklärt, wohin dieser Vier-

klaog bezogen wi-rden w ill Der (i|ir\>;ische Tonscliluss kann absr

•och »nf HMcbaolscb einfache Wel«e so geTasst werden ; Man
1 den Moildreiklang der II, Stufe einer Tonart und lisat

I Stufe aafwlrts nacb III.

tHff der Oefleobewegnng.

Be IM aberwM «ntehHMi , dw dieae mechsetsebe Art, rieh
Tonverbindnngen rnrecht lo legen, keineswegs bioanreieht m
das psychische Moment, da» im absoluten Intervall ver-
bor),'fn lIcKt ilii>-er Mecbaoismus hat ja Ton jeber geherrscht,

und verlangte eine HrklSrong und Begründong: mII aber un-
Mre Theorie eine einfacbe rationelle werden kSnnen , so müs-
sen wir vor allem die Bedeulsamkail dea abaolataa laUr-
valls erfassen, der psycholottaekoa Ml* ONNr
Touwall, di* Mabar towar mw i«iMrirt erarde.

H. J. Vütemt.

Anieigen und Beurtheilongen.

Für ViotoHMli Mit Clniar.

flkaüar «dir HneiMa. Op. 17. Ar. mit Orohatlar
Pirlltarlur, BKrtanofatt IjT. (MbnbMha.ll.,
Job. Andrt.

DieBeieicboang>Coocert-RoiMai««kta&le gUnbeonaghaa,
als diene das Stück vorwiegend «hlMiaa Zweekaa; dHI M
Jedoch atehta». Hnr lianlni ri|wa« nilii llwii nlumm m
deo Tirtiiiiaa, aoart in «loAch rahtiar Qaaat witharraebaiid,

und ao babaa wirs gem. Gut barmonlscb and ansprechend
melodiscb wird die Romanze bald genug Verehrer tinJen unter
dL-n Violoocelli.stea, und wir können diese nur errauthigen, sie

zu .spinlen. Da« begleitende Orchester beisteht aus dem Slroich-

(] j.irU'it, den Holzbttsem, zwei Hörnern und Pauken und deckt

nirgend die Sotoinstniataal. Aber euch mit ClavierbMiailaM
wM dM aiOak aalM WlitaH alehl vOTMiai.

Wilbdai ÜMiImh. iaiahla TariatfaM« (für jooge I^Iod-
cellistan] {d der ersten Poaitioa im Umfiiige oinar Oo-
tave ttl>er ein Origioal-Thema fllr das ¥ial0BMll Hit

" pr.a^Bo^.BapMa^ daa PlMMfcru. Of.M.

Die Variationen sind niedlich. Weiss der jngeodlicbe Spie-
ler nicht, was er dem lieben Papa zum OeborMag minrialia
soll , so verweisen wir ihn auf dieaea Opua, daaaaa farML
MtOriiehieidiiflh lahii.

" _ - . ^ ^
V^avla wid aisa Tkam Ckaaaiada ddar diB Mas WalBi
oiebt (ar aliea

Op. 18 {Pr. tuT),
Op. 44 (Pr. f ur 75 jft] , laiiiii Op. Ift (Fr. t Jl)
lÖr Violoncell mit BegMta^ C*

~ ~* * " - -
-

Breitkopf und ÜMaL
Wean die luil ew dl

tm ballniilaa, aoaMl Ihnr Mr waniga aa der Zahl sind.

SdinilMn si« , wie ihnen der Schnal>e> gewach.ten ist und
dringen sie sich nicht eitel vor, so kann man sie ruhig gewSb-
reo lassen und ihnen das Coiuporjirsergniigen gern gönnen.
Wenn nun eine liebenswürdige und für die Kunst begeisterte
Dame, die noch da7.u eine vorzüglicbe Spielerin Ist wie Freu
von iiroasart — als FrSulein Ingeborg Slerfc erwarb sie
derzeit einen wohlbcgründeteo Ruf ak Piaaillin — BaM (

harvMirIM «od mit Widnoflg
, «I« I. B. CfiBii «Bd Uadnar. Ihre Hnidigang

darbringt , so oMilao wir den Critiker sehen , der nicht ge-
neigt wire, in Liebenswilrdigkeit mit der Verfasserin zu wett-
eifern und ein Auge ^udriicLend Gute» in ihren Sachen aufzu-
sucben. So ugea aticb wir von den dreiSolostttoiten : NoUumo,

^ uj ^ .d by GoOgl
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Natur siml, von dem Talent ihrar •tfciMte iMIflte allll§H

und gMpMt SU wsfdsa vtnUMM. #MI.

Ckrl &ckr«der. Arhtifhi Etüdn fUr Violonc«ll ohne und im
DaunienaufsKiU. Ein|;efUbrt am kOnigl. Conscrvato-

llnin der Musik in Leipzig.

Op. 44 : 9 SUldeii ohne DHUMmafiMU (p#8|S0),

Op. 45: 9 BtOden im DaimaiiMdtali {UM,tl>).

Offenbach a. M., Jnh. Andr^.

Auch ohne uns^-re Empfehlung werden die EtQden des in

Miaan Fache ausgezeichneten Herrn Schroilcr ihren Wfk Tindun

.

Baaebrlolten wir un» deshalb auf einfache Anzeige derselbea

nad fügen lum Ueberfluss hinzu, dtaa lia ronüglich iulroctiv

4ad. Wia auf dam Tiial JbauMrirt, aiiid lia an Le«piiger Coo-

•wnloitaaabiiy^VM^^ -adtflter ddirito

^^^ lagBoA aaH, <Mi <te llHin b»-

FOr Ctaivier und Violin«.

iHHiKliltr. SachiMckc fOrClaviaroiMlTioUiie. Praia

< Uf. Leiptig, Brettkopf und BMal.
Indem wir uns auT da.s beziehen, was wir bei Anzoi)sc <li-r

drei Violoncellstucke von Frau In^eborg Ton Bronsarl im Ail-

gaoMioea bemerkleo. geben wir auch Fr'Julein— oder Frau T —
Maier'a claviarMitoh-violini»tischer Gabe eine gute Censur , ja

wir fahin nocb aioao Schritt weiter , indem wir »a^ua ; sie

UhuM iwM tut von «iaan Maana Itarräbna, die Gab« olm-
WA. DK Coi|i«iia«w IkwrSatlAMttT^ «lp«o

fMao nadraek, riad gaaeUokt ganatdit and maial hObaoh er-

fonden, leldaa anefa nlebt an dem Fehler der SentimanuliUlt,

der cüiupüüirende Damen gar leicht verfallen. Wir würden der

jedenfalls talentvollen Dame noch mehr Schönes sagen, wenn
wir nicht besor(<U'ii, Jjss es sie eitel uiaclite. Nur soviel noch,

daM das dem letzten Stück verliehene Colont — schwedisch —
dasselbe gans intereaaant macht, sowie dus überhaupt alle

•aebs Bichl gar aehwiarige SlOek« atab bfiraa iaaaaa ktaoea.

Oto PMtfkngen des ConaerratoiiM 1b PWto
im Aagut 1879.

(KMbdaaFaiOMaadaalavtwidasIMMa.)

Wir müssen mit dem Gesang beginnen. Die SSnger sind

aailca, oad nicfata Ist loUreasanler, ala an aebea, wie diejeoigaa

baaehalian aind, welche die SteBe dar abgafcaadaa «janahnwa .

Dalar d«a o«o Bfiobl«Ba«aa, maaani and Fnmm, tsnaaa
«ir Hkaa Mfi, di« «kr la JaHo CoM«r(aa gabirt habaa. «•
Ml di« Ikaptwilialar , die BiatM «der Berühmtheiieo sieai-

Iteb aaHcB awobefi , selbst wenn ea sieb am die AnffijbniDg

irgend eine« Meisterwerk i'-t bandelt. So war es, als Herr Pas-

deloup und dann Herr Colonne den glücklichen Gedanken hat-

ten (es sind nun drei Jahre), ans »Fanst's Verdammniss«

voa Beriios «oliallndig ta Gehör su bringen , ein Eleve dea

Gaa«ar««Wns, HarrTriuao, der soersi die Rolle dea Faaat

B«. Br HnnMia—aili «loh dabei attaalHg aad bokoadoto

0« «aagaiilibaBta Big««aebalt«B. daaa aloh die mraemiaa dar

damals bealebenden drei Bfibnen um Ibn riiaen. De« Sieg trag

Herr Visaaliai davon. Ala da« Miaagaacbick dea Harra Visea-

iWdnMIdOiTbMli^-Lyffiaa batbaMbrt«. gduglaoria

7»
die praktische HunJ de^ Herrn Car\jlhn, and wenn ibo die

grosiie Oper sich jelst wieder aneignen wollte, so könnt« 8i«

ibn nicht aehmen, indem das neue Bedingniaab«ft ata« ElaaMl

aatbilt, die da» gagannrirtigan Diraalor ala« «alaatt Tüigltaw
«lagNtaal« MkiriH aaWibt.; iv Gala MhaM«, wä»m
flado% wmt b«l d«t WMbtor. «Mb HmtMmo Msh
so ariir dl« Maaaaa oad da« lowbaltt «laoaTaaon dar graataa

Oper besitzen , er ist bei der Opera-Comique und wird dort

bis zum Ablaufe seines RogaKemeotä bleiben. Wie man .sagt,

be/u'lii er jct/t em iim.i:: vmli ."lO.ooO fr. F.a j.st dies ein arti-

ger Zehrpleniiig für einen Künstler, der vor zwei Juhren aus

den Händen »eines Lehrers bervorgegangen ist. Herr Talasac

denkt wolU daran, nicht dort to Moiben. Mosa er dena ntobt

fardtotakuaftaorgan, an di« MoM aNta »ab« laH, w dia

SMaMBa abflteaift «ad daaa fßaiMh aAwiadalt flo «oM»
naabdartaMI. dar nwalaa dl« ahamaabaadrtaa nad labr-

raiobalan Wirkungen herrorforingt , dass sich jfingit in einem

Badeorte zwei Tenore trafen, von denen der eine auf dem Weg
;uiij Ruhme, und der andere, obwohl noch juni; . ;im Ende
Komer Erfolge sich beOndel. Dieser, nachdem er die ganze und

die halbe Weil mit dem Llno seiner Erfolge erfüllt, nachdem
er sich aal den gröasten lyrischen Bfibaen und mH einem Glück

ohne Gleicbeo in den aafraibaadalan loUen prodocirt bat, gebt

aaa nr di« BagiM« *«• 4M»*0« fr. Ba«b iMrika, an dort

IB O iiiMiiiH «laar flibaBiplaHrtB d«rT«tMldilad«r Oganm
«olntralaal Br war der groaee and wird nan dar Uaia« Faoal

«ein ; er wird nnn Fortunio und Blaubart sein , nachdem er

vorher HüOuI umJ Romeo war'

Sic tmnsit i/lorta mundil BegrÜ!»seii w ir daher die, welche

in die liurriere eintreten, um ihre ersten Lorbeern zu pflücken.

Es sind dies Herr VUlaret, Bleaiar's Sohn; Herr MouUerat,

Herr S<gain, Herr Carrooi, Herr Belhomme und Herr Dubull«,

waieb« gigaBwlrtlg iiioavUraB. a«rr DoboU« hai ein« kBalr-

li«ba 8HIIHM, kÜMIg, ^ baaraidMWinaMgaa
TtebrOj iHd er woiaB ai« la gabmaoboa. Wt bblJodorii* imb*
dem er aHerdingi mit iweifelhafter B«lBba> dl« Arfa aa« dar
>Si('ilianiscI>i-it Vi>.^p,^ri )icsungen , im G«aaBge nur ein erstes

Accessit erlanjft , allem liie Art und Weise, wie er zwei Scenen

aus »Robert« und aus »Faust« sang, hat ihm eiastmuiKK "nd

unter Sanction des Auditoriums, das ihm stark appiaudirie,

einen eralan Opernpreis eingetragen. Mephisiopheloa und

Bamoa, daa iriad awai Rollen, woxa or di« pbyiiaeben Eigao-

aAallBB birfM oad la «aioben er gaat gn*lia raoaiinn wird.

BrWolB Bobdiar da« toraObia. Der «walia Praia aratda

iwlacbaa den ttarraa GarrooU aad HooBdrat galbaBlf dtaaap

ein Schüler des Herrn Barbol. Herr Villsret, ein susgeieich-

neter Musiker, jedoch mit unzureichenden Mitteln begabt, hat

nur für ilie komische 0|.irr mocurrirt, wofür ihm der erste

Preis gleichzeitig mit Horm Mouli^rat zu Theil wurde. Ohne

mich llnger Im! einer Nomenclatur aufzuhalten, die. um voll-

slXndlg so sein, lang sein müsste und welche die Journale schon

varSlfnnllicbt haben, glaobe ich im Gänsen sagen lu können,

daaa dIa PrOfliag dar lllaa«r J«a«r d«a vorlgaa Jabraa hdo^
alaaa gMcb kam. aad «iailaiehl ntt ABMialbia« da« Ham !»•-

balle, keine exceplionellen Resnitale geliefert bat. Jene der

Damen hsl kaum andere hervorgebol>en als Mlle. Coyon-Herttt,

Janvicr. Brüte, alle drei Gesangsschülerinnen des Herrn Saint-

Yves, und Mlle. Griswold , eine junge Amerikanerin, welche

mit einer sehr schönen Sopranstimme begabt ist, die sich aber

mit der Vocalisalion nicht befasst, obwohl, wie ich fürchte, ihr

Profe^or Barbot nicht dieser Meinung ist.

Von daa Oaana. «rbidt kaia« «iaaa groaaaa Oporapraia.

ÜB «oMmt bMla «ha« aUsn fW OdaaMri» Saü« d«r Jorr

dar Mlle. Coyon-Henrix zaerkaaat «ordoa kOnaoa, «iMr Mab-
xehi^ibrigen Alboni. wie aie eiaar awtaar CoBafaM BBMMa;

dMaamwoHa diaaa Niaaa aoab «tolibr Magirta

— iBn, Mr. le. — AUffunie ÜMdtaMinhb Mfg. — 11. Ww—»ar.

^ uj ^ .d by Google
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wnhalb tma «to nidil oonoarrinn Um*. Eüm Art«

am dem *GISckl«ia das Eremit«»« bat der Ulla. Coyon-Herrix

deo Frei« der Opt-ra-Cornique eiDgetragen . Ks i^t nuo Zeit, die

Frage aufziiwerfcn, ob »ie Rose Friquet odur Julie sein soll.

Allein ich denke, dasü hierüber iiieniaud im Zweifel nein kann,

und das» man beim Wiederbeginn der Klassen Mlle. CoyoD-

Bcrvix mit dem «iozigeo Repertoire vertraat machen «M, das

dniUMlM« TalMl* nod d«r Nalar Um« Otfßm

lodam leb «ob daa fitagan la deo

wBI, merke Ich, da» icfa antar den gliicklleben CoaeurraDlaa

den Herrn Lamarche zu nennen vprgpsscn lisbc Dit'scr junge

Kleve, der dem Herrn Übin wie dem Herrn Hu^cr Khre macht,

bekacn ein er>lo> Atcessil iin GL•^J1J^, um] ein solches in der

growen Oper. Seine Tcnurslimmo ist nicht sebr umfangreich,

sie bat jedoch in der Hiltellage etwas verscbleierte , übrigens

Mbr rainod« TOm. Harr Lamaraba bat das Jarfaatt dar afrai-

«tot faser entwickaH; Ml mm ibm oor ata Mahiaa Matkam
nr Laal legen, das ar boflbaMMi ablegen wird.

Vierzehn Herren und dn'i tmd dreissig Damen haben auf

dem l'iano concurrirt. Ich witl die Zeit nicht damit verlieren,

u.<chzuforNchen, ob das eine Gesanunlzabl ist, welche die des

Vorjahrs übersteigt. Ich weiss nur so viel, dais vierzehn und

drei ond dreissig sieben und vierzig giebt, und das.« es enorm

Ist, das baraiu vorbaadaoeo Piaaiatao aocb atcbea ond viersig

dalSr Ikol, im nr Brtaraooc diaaaa adtoa uod poatbehan lii-

»traments aorzumantera n.is<;.elhe hat schon seil einigen Jah-

ren einen sehr wichtigen Plalx iq unseren Orchestern einge-

OOOimao. Man schreibt Kegonwlirti^ nicht mehr die kleinste

Cantat«, ohne mindestens deren zwei zu verwenden, und wir

werden es in nlcbsler ZukoDfl erleben, da«s je nolbwendiger die

Harfaoapiator aaio wardaa, daalo weniger deren zu finden sind.

T«e dait flaf Havaa, walelia diaaaa Jahr aus dar Clasae das

' nll dam aralan Mn, dia llarrM Laaaola tuid La-

I aioem ersten and zweiten Acceant.

Alao fBr da'« Piano haben «eben und vierzig Eleven beider-

lei Ge(ichlei-til> cuiiLurrirl ' Wi'iin ni.ui ilieser Z.ilil die hieben

und sechzig Eleven der von Herrn Descombes und deo Mmen.
JMij, Cheoi und Tarpel geleiteten Vorberoitungsclas^en hinzu-

raobnel, so «od es alnboadert und vierzig , welche sieb dann

haraussteilen.

0«tar dao lanm «ar dia GiaaM daa Bam
iMa lailrali Ima oad avab dia aniMlMaa pftaMrla.

und zwei Accessiis. Ein erster Preis und ela arataa

; wurde dar CJass« des Herrn Georges sugeweodat.

iMgi.)

Vschrlehten und Bemerknu^an.

# Frladricb Cerasbeim hat cio Violmcoocert vollendet.

Ceber die Differentea swisehen StockhaiKen und
J. Raff versendet dererslere aar AotklaraDg einen liihographirten

Met, de« wir seines narkwürdigea lalMUs wegea hier veUsiaadlg

•Geehrter Uerr I

aa «eraehtedaDe, aaliefaeams (ie-

Haeh'aokaa rimaf i salin iiim

Ma ala Wartdartfear,

Dia Einao sagen : .Slockbauaea hat aaloc Pflicht nicht gethan.a
Solche wissen von nneiner Thall((kelt am Conservatoriuni nichts.

Im üegenIheiN. nicinch .^ii li ri», .Stockhausen hat ii-iin- l'dirl.i «||

«sraUr Gesaoglebrer« zu (jewiiutenhafl erfulll, und das ist deo Herren
Hulfslehnra mlteiiaem geworden.« Die Zweileo kommeo der Wahr-
heit Dtbar; aa wird sich aber gleich zeigen, dass auch die Empdad-
liohkeH der Berrea HMMahiar raa« «ad rieieeb
ist. Der Coafliet ist neeh malaar Oabarasagoag (

enlstaadeo, dass die Vortrage, welche mit mir and den Herren HUH^
lehrern abge»chloi«en worden sind, durchaus nicht übereinstimmen.

Paragraph I meines, von Herrn DlrrclorHa ff allein unler-
zeichoeteo Contractc« »»gt wortlich »Herr 1. Stockbauseo ver-
•pflkcblet sich den lioterricht der Hülfslehror in seinem Sinne m
•rsfaln and m beanMcbiigan. sowie aoeli die ciiorklasse tu ttber>

Die LeMang Odbatlidiar Gharaallbbrungen

,

der dteeen raragraplieB liaat, wird i

so verstehen können, dass der Geaangonlerricht anter (Mine alleinige

Leitung gestellt werden M)llte, da»« die Hülfolebrer Bkeinan Anwei-
sungen folge zu lei^lon hatten. Wie steht et nun aber in Wirklich-
keit damit?

AU leb m diesen Tagen deo Herren Fenn und Kteisob Para-
graph t meines Cootractes au lasen gab , «ersteherteo mich Beide
a«I Ihr Ikraiwart, dass sie ooalnollicb als Le b re r, also selbaUn-
dlf eagagirt sind : daas das Wort •Httlblafarera la Ibrea Coolractaa
absolut nicht vorkommt.

Diese Tlistsachen «enliften , um den Nachwels zu liefern, daas
ünzutraKlichkritro Irijb oder spat unvermeidUch eiolreleo mussteo.
Es wird hiernach Niemanden wundern , data Herr Director RalTdka
Ciinlracte des Mrslen Gesan^lehi eis. und der »ol-dlsanl HOlfslehrer
mil eioem .Male kilndigte. Meine Korderuog von zwei Mal S« Minu-
ten Geungunirrricht per Wocbe for meine Schttler, meloe Weige-
rnog uDgeoUgend «orbersltele /.oglinge la mataa Clasae« anffeaaeb-
aMa,aehaineo ihm aar «in Ti illknmmaaarTarataBdaiwaaaa aa aalD-

leb erhielt aufmeloe Vorsebllga kclaa Aalwart, saa-
dern — die Kundiftunii: üie laolet

:

•Nachdem ich ru der teberzeuguog getaniit bin, dass eine ge-
Mjeibllcbe Eniwickelung des Gesanguittrrricblsweseos in der
•mainar Leitung anvertraotcn Anstalt unter dea gegeowlrtigeo
•Verhaltnisaan uomOglicb ist, habe ich den Bnlacbloaa fassen

•müssen, babaik dar Aababaang einer zweckentsprechenden
•OrganisaUaa die Tertitge dar gegenwärtig angestellten Gesaog-
•lehrer aa kttodtgea.«

Herr Direotor Ralf baHe endlleli atageseheo. dasa widei^
sprechende Contracto nicht zum erwttnschlen Ziele führen köoneo.
Uli ii-h aber meine lierliner Stellung nur auf Grund des mit dem
Herrn Direclor Raff allem geschlossenen Vertrags aufgegeben habe,
welcher nur im Paragraph } die Bahn zur Hin Führung meiner
Oesaa^metbode am Hoch'scbeo Coaservstorium eröffnete, io

•dareh dar rrieblaag
»dem ÜBtenaUhaaton (I. Iai|
Gebranch , nad aaiaa atttatMiaiaadl
die KSadifanf aa.

J. S tue k h a usen,
konigl. Pmfesaor.s

Des Auftsllendste bei dieser Saehe ist dIadlaUaag, welch« dar
Dlrertor in jener Anstalt einnimmt. Br schliesat mit den übrigen
Lehrern selbständig Conbacto ah. vereinbart nach dem Obigen m(t
dem Einen, wsa den Abmachungen des Anderen widerspricht, ant-
wortet auf pädagogische Vorschlage mil kunilt^uiiL: u s. w \>t dieses

FraokfnrterCoaaenraloriDm denn die PhvaUiaiemehroong des Herrn

Too den Lebrsta aaahhlagife Verwaltnag. «reiche ssmmilielM Lebrar
ernennt , nIcM mir den Dtractor , di« Coolracte abschlieaat o. dgl. T
Ist leraer kein Lebrercolleglum vorhanden , welches das ganz« On-
IWriaklawesen unter »leb, wichtige Kragen «her in Gemeinschaft mit
dar dirtgireaden Verwaltuog beraih f — Diese fssl uoglanblicben
Saataad« verschulden es noo, dass Frankfurt, wie es scheint, einen
fl«aaagl«hr«r fdr seiae Junge Anstalt verlieren soll, den es in der
paaaa WaH aieM aam awaliaa Maia aadea wird. Wae ela

leblaa« aiaaa aenan YatHaaaa awiiefaaa Ibaaa
laalaa (I. lail aiaM pMKadlairtwafdaa aaU.« kl

adhaa MitaliiiiMaillloh . aaeh aaMMm^rM
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9*n
InrflT. Anf^ikmlweh m E. Friedr. Richter'« Harmonie-

lehre, bearbeitet voo Alfred Richter, LtfeNT am
JCOaigl. Conservatorium der Musik zu Leipiig.

8. IV, 54 S. BroMh. n. Jl i. —., geb. n. Jl ». io
Di« la E. Fr. Richlar's weit verbrcitelem I,*hrliuch der Hurmonie

eo qunlttaliTlM«chnnkl«o Aufgaben erfahrm nurti Wun*ch
•iit«MB Vtrfaiosrt darch dou«a Sobo eine driD|eod

ientar-I>ehrbnch dcrlnstnimentation von
Bbeneter Prout. Auinnsirle tleutM-hc l'eh«rsetzung
Ton Bernhard B«i hur,

S. Vm, 4»iS. Br..^, ^, n .#9 —
. ft-h n.Jl^.i«

Die Ab»li-hl dioMS- Lelirbiichcs isi, ilft.i >chuler il«* Widitiftt«
ab»r dM bMtruDMnlirto in nj»»i,ig«lfm ttnfango lu bieten.

Jmtm BrrtHtopl und Wrtel in Leiprig.

er«»chi riM' 1 iwm \'rTlngn :

firitte Saute
(in Adnr)

für

Picuaoioirte und ^iolonoell

Vevdinand

Prtia i Jl.

t ! Wiuterthur. J.

[141] V. r , . .

Vor Kur2«m erKbteneo;

Akuetische üntersuchungen
w.
•ad Dtrielw i

OainnHU /«m.
Mit 1 Tareln

1 2 Mark HO )"'

|Mt] ! MtlDBin Verlage er>i.:iiicni'n socbeci .

LIEDSR
Ar

eine Smgttiinme

Enut HanmuuL
Opw It.

5« ^
. 4 •• A.

ä«MnMWUT la MlUer BOh'>, yonJ.AU-

Ko. Tnaer: •lch'kaDnkeiDLitdJelitiiDgen>,«oaC.6.**^.
No. I. SUvndIted: •Fahr' Ich hio mit lelobleoi Kahm, vwi.Ü-

oa dMDMltwD CoBpoai8lMi MMMipaa ftthar:

Op. S. FQnf Li«d«rvMJtapft«. Jitiiiiaif. {fna Dr. Utto
Frege hoch«chtaiiB8*aa tßmUmm.) OmfM t Jl.
No. 4 . Morgen : •fll««! der ante MunaailieMe. »• ».
No. 1. Nachlwandarer: *Mk waiul'r« durch die (tili*

No. I. ErinneruDK <Di« firnrn HclmaIhhObeD«. SO
No. 4. Wcbmulh •Icli in m Tlml uiut Itainen*. 50
No. •Grtta wer die Weide, der Hioimel bleiH. |« ,

V«rli|tfirlL

im

ia uoMreiD Verlef«;

Allgemeiner

PfwttfthfT MMtktT-Tfilmilir

henosgegeben von Oscar Eichber^

Zweiter Jahri^ang.

Inhalt I KaJrndarjiim. — Ii LektloDspIiae. — Iii Ti{-
llcb<r NottikilfDdiT sDd Nichschli^ebncb. - iv St»-

Uitlacbor RackbUa uf du HuU^alir 1878,79. Auf-
IttbrnoMn io Oaer nad Conoert. — V. Imer FUrer
tank MMN lialk Utantw. — vi. Fanaul-
latixei. Ver«n<lFrungen Io der BeMtaaag mnrifcelltober
Aemter. Austrirfanuniten. TodloalieU d«t Jahre«. —
VII btdeckiagea. Eriadtacta. ia«etakiMkaM aad
«rkaaate Preii«. — viti. iHa liaik ZeitaapK. Nech-
richlen uIxt Redaohon und Verlnu, \tir.nnemenl»- ond
InxTlioinpreix- — IX 6«»«tl»eien. Fdi:ionen No-
uko. — X laiUtata (Ir 4to toUreaua der lialL —
|ä. Afcfwfcyiatii Ib MIk n« «Mt aller ttldta
•tita«UaBlam Her l%NlllmhMr,OettsRtteki,
der Schwell, RutUaAs, der llederlaade.

In elegantem SarseneUEinband uT 1,60.

Wir tiDd mehn^ltig daraofteartaiD genwchl worden,
dea* r« den Tonkunst;, rn erwttnscht «ein würde, >uu dem
Imer-i-i) J iliru , . I.

i m,) liehen Wocheo-Notitkalender einen
TtHfew-^iotl^Ulfoder iu beeilaeo,den wir ealiprooben

;

ebenen »iinS wir •ach deia^
plan Dachgekommen.

BERLDf SW., Ijl
HalleacheSlr. No.t«.

PN] Soeben erecUaa ! I

Waldidyll

Friedrich yon Wickede.
Op. 77.

/Trrt I Jl iO 3jr.

Laiprig bbJ Wlpierilmr. J. Rieter-Biedermana.

la etoem Verlege iat erschienen

JUT ud bühlt
Op«?r

»OD

Infeboig Toa Bmuart.

Lalpglf. •«««MGF.IAmV
fMIL9.-M, BolBMlkaMaafeaaAMgt

I Laipiig aad Wiuterthur. — Dmdi tod MUktfUt Hirtal io Laipci|.
' HB. ~- liigiim ~
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CM-

Urber Hi«^ Stiriung ani St

uu zwei Beneble vor :

I. Tbird ÜDomt Report of Um
MMaltll. USiilniB«.

I. PWh «Ii aWb AMri lipwt «r*
Sebool. Cateutla S8 Siriten in R.

Am denselben tot die Einricbtuog der Amtuili genügend zu er-

ebeo.
Der > drille f Jebreabericht von 4 876 i«i im Grunde der

• rate, denn der Beriebt beginot mU in Worten: »Weil

dieaea der ente gedrackte Bariobl voa der baogaliacba« llaaik-

a^nle iat, wird bier aiae korae Brdbluac t«a ibna
La MsN INM! «MwMllMll «!• MI|U

t li^iHi^i HiÜiUJi fciCilwili ww» Ml t.

Int «Mbal. Die DatentabMaiideB ämi Jeden lloirta«. Milt-

woeh and PMIa« von 7 bie • Ubr Abeoda, die otieliiiB Fe-
rien ahgürcclincr Das |(vwttbnilab9fl(hw|MH bMf|ltlwAipie
[= beinah J Jt] per Monat.

•Um die Respertabililiil tier Schiiio zu wahren, hallen die

Directoren auf «tricte Beobachtung ihrer Ordnungen, naob wei-

chen Niemaad aaljgenoinmen wird , der nicht ein ««

1 vorliegt.

attagenominen wenn »ie Briefe von ihren Eriiebem aufweiMn.

•Dieses Institut begann mit I 9 Schülern , welcfae in zwei

Classen getheilt wurden — litp mov für Vocal-, die andere

fär Zitara- ^Sitara) oder 1 dk t r uroen lal-ltaail(.

ira ernten Jahre, welebea am 31. Juli iS7f abiKhloH«,

Waran 33 Scbüler ie der LMe, and im iweiUn 66 in fünf

Oaaann — swei I8r veeile, awei (Br jeatrawutele ttulk, imd

«IM Mr MrlivBt* [• *r

aiUi gohliMi» dea dritten JbImm baOe
Claaae fBr den Onterricfat auf der Tieline
die CpsjmnDlzahl der Studanlan bellel rfA nnf tTf
chen einij^e Fr*i<«chüler waren..

Die Einnahme in einem (zuotcbst al>o in dem drüteo) Jabre

betrug hiemach etwa 600 Rupien, eine SanUM welche kaum
xor Beaoldang der Unteriebrer oeb»l liMMing aooatkger

MnbMMHiben Uweieble. aAlln ObrisM

nr.

dem Prü«idenlen [Rajab Mobun Tagorel K'traften. Die Schule

ist bekannllich erricblel durch ein Üirrclonum , welche« au«

einer beacbrUnkteo Zahl von Subacribenten bestand , deren

Pilaideot Ri^jab Sourindro Mobun Tagora war. Einige winlp
fclilnin JihrtlBNn Mlim tn kfm
IM talM bMH mifc WnU

I.. Ha« IMM alw «lebt aagen,

da» diese nationale Schule durch die vereinigten Anstrengungen

indischer Patrioten entstanden »ei ; ea war lediglicb dar Bine

Mann, wcldior s..- KTuridcic und eHMb Ab<r4MMMirt>
eben Din^rn KPwübnbch der Fall.

»Die Schule , welche mit BriaobniaB dea Oberscbuliospeo-

lors H. Woodrow zunkcbat veraneiwweiae anf ein iabr erttilbai

«wde. Wörde ttngit wieder «B%eh<rt .heben, wenn niebt dar

(hrWoMT
liobkait der DireeÜM Md vereebafle die anerkannt beaten

Lehrer, obwobl allea lunlcbet nur lOr ein Jabr galt. fS. General

Report OD Public Instruction in Ben^ral for ( 87( — 1 871.'

•Der Rajah hat »IrenKe darauf geballen , daas die Disciplin

der Schule eine gnie sei und davi die Schüler eine wirklich

gründliche, auf die varbeeurteo Gruoddllze der Notatioo baairle

muaikaliacha BniataM «ilMiten. Er hat

Mmiker, welebe 4ie Reoptaladl beaBCben. n eimilnin, hal

er 7<i dem Kond erheblich beig<»lragen, aus welchem der Pundit

Biücbonaib Schn-Uri von Madrns »m (9. Aufrust ( 873 eine sil-

berne Medaille erhielt. Die Kü«t«Ti der niiisikalischen Atu n l-

Unterhaltungen im Schulgeblude, sowie der Preiae für ver-

dicnatvolle Studenten am Scblosae der beiden I

hat er ebenblla am aeiner Taaebe baalriUen..

Be «erden di^enigen DamM nnd HerrM
wtbal.

wirken kMBle. A» der

SpiUe denelben ateht der Oberricbter Pbeer, weleher die

Ebrenslellung als «Patri ri Ji < .S<'tiule« .«n^eriommen hat. Auch
der uns au« den vurauf^'i^'lii'oiJeii Artikeln bereitx bekannte

Obervchulinspector C. B. (üarke befand ^uh unter den Be-

«uchern, und dieser dritte (erste) Jahresbericht führt ihn den-

halb neben den übrigen als aFreund* der Schule auf.

Unter den aotivea 1

^ uj ^ .d by Google
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«hrwlMilMr du Amt eines Directora.

toMtaM
Anstrengungen Kpwes<!n ist , das Wohl der Schule ZU beför-

dero. AU etwa:, sehr Au^rgewöhaliche« verdient bei ihm

noch ttemerkt zu werden, das.« er, wie das Dirrrlurmin mit

Vergnügen berichtet, seit der Eröffnung der Schule auch nicht

einen elaiicen Tag gefehlt bat. Di« Dnlerlehrer verdienen

«bwiüto 4te AeUnt dw DirMlorianH lir dit Art «i« tia

iam ta dM MMm int Jahran xw«l FiltalM dar RaopttcMe
eroTnct sind - olus iu Coloolollah Calculla), und das andere

in dem Dorfe Bhuddrocaily (Zillali Hoof(hly l . F.inige Illere

StudeDten der HaaplaiMlalt sind ilie Lehrer an diesen Zweig-

aebuleo , deren Leitung ebenfatls unter der Oberau fsicht des

Prtsidenten Rajah S. M. Tagore steht.

sOto wtraala Anartanan^ gtbSkn

sur Moäk oaler aaiaao Laadriaalaa ra balMarn ab ain Mhlal

gor Varadlnng ibraa Gaachmackaa oad aar Terbrailung ver-

AnfUgar Baloaligaagen unter ihnen.«

Die Portsohrilte der i>chiiler anlangend, so Nvird mit (je-

nuf(lhuuDf< erwühnt , dass die Glaste des vorti;ii (.ciidmileii

Haupilabrara K. P. Baoarji aebr schnelle Forti>cbriUe niarhi,

' haraWa aia BaniMlefarer für die Nebenscbulen her-

lü daaMM,

«aaiear aia gUnaaad. Ba wki (angt

;

•Das Diree*oriam moaa otH groaaem Badaoem beoterkeo,

das-t man hei den meisten .Schülern bestXndig wahrgenommen
)iat , da>s >iic nicht mit derjenigen Ref^elraXssifitkeit und Aus-

dauer ihrer Studien obhegen, welche wün»chenswerlh ist. Bi§

aa diaMm AiigaaUick habaa oacefthr 1 00 Studenten die Schule

If akw KlMtniaa erlangt zu h«b«o weder von

Mibaflea Wooaeba zo lernen, abara« wia aia ao lehwicriKera

Ponkla des Studiums gelangten, verilesaen si« das losüiut, und

all« ihre vurauT gegangenen BcmuluHi^cn waren zwaeklos ge-

weaen. Dies ist in der Thai ein grosse» llindemi»« für den

Fortacbritt unsere« insiiiut> K^'^'usen , das üirecionuni hemerkt

I aia treuer Besuch der .Schule fünf Jahre laof daa

wM, aus den Schüler« gnU Hualkar i«

k« Dai aa aiMa rasulirea Baaacba aMuCtiMra, hatmm
1 fMlaa fir diejenigen ausgeeetit, weloba aieb m daa

PalaittehliatondeB mH pttnkliicber RegelmSsaigkeit einstellen.

Dieae Sobllderung ist nicht erfreulieb und wenig geeignet,

in naher Zeit von der bengalischen Musikschule grosse Dinge

zu erwarten. Die Ursachen der bemerkten Erschlaffung mögen
auf verschiedenen Gebieten zu suchen sein ; offenbar sind die

lodar an regelmassigen Schulbesuch und ein entsprechend st«-

llgaa Arbeiten nicht gewöhnt. Aber man kann nicht amhio zu

lar OafaMiaMl lOr die PHnntakrall
«aa aar daith laatHhitia Oabang zu

M. Wenn man aoa auch die mangelhafte Vorbil-

daog In Anschlag brinfrt. mit welcher die meisten Schüler ein-

treten werden, so wt ein fiinfjShriger Cursus dennoch eine lange

Zeit. Die betrelTeiiden Oisciplinen und Instrumente müssen
also ersleoü »chwer zu erlernen sein, und zweitens im Port-

pnge sich sIs Dtcbt bioreicbeod soziebeod

bi diaaar Sehlnaa rieblic, daaa atahl aa
diaZakaaft«

t. Der zweite
y iiBliUii laliiMiifpoi l— aiwMia «Wt, i

alaa Ml la dia KNM laK. Dia

inzwischen argebao halten, sind nicht bedeutend. Die Zahl der

Lehrer war <877 auf siebe«, die der Schüler auf 6i gestiegen,

welche in sech« Classen unterwiesen werden. Die Zilar iSeLar

nimmt zwei Classea in Anspruch, die Mridanga ^oder Mriduugaj

eine, die Bsbulin (Bahoolin) oder Violine abenfalls eine. Die

beiden andaraodaaaaa baarttllllgan aich ait dar VoaalaMHik. la

allen asaaaaarlid 1

Dia BOahar, awdaha daoi Ua
baupUlehlldi vna

'

für die Violine bildet ein Werk pen.mnt r^aAoofin Tat%ta* von
Kalh l'jJa Mookerjee. *) Weil ei uus uiibekaant ist, können
wir uli"r -..'iiirn liifuli nichts .s.i.;'jn und bemerken nur, dass

die VioliQcla»i>e eme der schw:i( t ^!cn ist , nürnJich nur sieben

Schüler zAblt, wlhreftd t7 der Seiar uhliegen. Die Violine ist

Ja avak kaia iadiaabaa laalrameni , und

ebartal tn dankaa. 1

curopSiscbe Fahne auf d«

rein national sein sollte.

In ilr'n .St.iiiiipn ii li^'l ist seit dem früheren Bericht keine
Aendenuig vor nicb gegaogeo. Auch der Modus der Kostan-
besireituag ist daraalba geblieben. Der nena Bericht sagt bier-

vavdiaMlfoUa SoUlar, Uflgt dar PiWdaat allaia. Er bt ba-
aHadig baacblftigt gewaaen, Inlareaaaata Werte über Hiada-
Moaik zu schreiben und zu verötlenilichen, um den Ge)feastand

unter seinen Landsleuleu popullir zu machen und um die Aus-
übung dieses Theils der schunen Künste etwas über dl« Er-
niedrigung zu erheben, in welche dieselbe viabi viala iahra
lang verfallen war. Seioa Anslreogangao ia dhu

wage gebraebl , welche aeina <

Ehrenzeichen anerkannten.

»Das Directorium ist sehr erfreut bemerken

dass das indincbe Publikum diese fremdUodiacheo 1

schitzeo weiss, indem es ihrem Beispiele folgt. Mehrere Hosik-

•obolao Bind baraila ia varaohiadaaan Ttaailaa «oa
arrioblat wordao. In Caleatia bl ta dar

i W ta Apri mt abaaMb ia dar i

taer Nonnalichule aröfflael. Beide Gaaseo werden durch einen

Lehrer unterrichtet , den der President [Tagore] gewShIt bat

und besoldet« . . .

Im Auguat 1876 verlor die Schule durch den Abgang des
Ob«rnchten Phear nach England ihren angesehensten Patron

unter den EagMadara, dar aooh ia aaiaaa Abacbiadswortaa daa
Wnaaob ond db HaAmac aaaapraob, düa db aaoa

aiaaa falaa fMgaaf habaa wd al

pda.«

Ein empHndÜrherer Verlnst noch wurde der Schule ver-

ursacht durch den L1.1IÜ nachher, am 1 1 . Oct. 4 876, erfolgten

Tod de* Directorü der Schulen in Bengalen H. \\ uuiJrow, wel-
cher von Anfaac aa einer der iiaepl|ialrooe dercelbaa war.

*) Di« Namen riad Im Bartaht aaMMieh so gescbrtebea , daaa
sie von •ngliachen Leaem richtiü auiigesprochen werden kennen— wir «Urdcn alao Muker)l «cbrcit>eD müssen. AiyaA »ird ita^^oA
üe^prochen. floMi^ aad awbrare andere NaoMfl habe« wir aolMia
I

• n der deatscbaa AaHpiaaha gaMba flsaaiirtabaa, «la aaa liloil
bemerken wird.
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aoodera »uch unwre Schule einen grnssfo Woliltliiiler und der

Präsident einen aufnclili^:iMi I rLMinJ verloren. ,*ieine üeitnilfe

for di« Schule war von Anfang an sehr gravi. Er war es. der

I «Oer iodiacben Maoik.whule in der Hauptstadt billigle

I iHlUat ia 4m- CdooUMr NoinalMhul« «Im Woho-

thrWäUtakAäiclMiiidt DarTwiMt
mmm Mibwendtg ab etm ermM Cal«iittSI Wr dl* Sefanl« an-

(Mlben wcnten (i itioKe hier bemerkt werden, da« lange

bevor <liT Plan aiiflniirliu-, dem ^el. Woo<Jrow ein Denkmal zi\

»•rnrlilen
,

(in- Stuili'nli-n der b«'n(j.ilis<!hen Musikschule aus

eignem Antriebe unter sich 55 Rupien zu einem tolchon Zwecke

SDMmmen brachten.«

Dm iat «ia gutM Mchm für 4m waohMitdeD Bifer in den

) patrioUaeh« lour-

Oote gababt , die indische Preiaa so wwiima«. Ueber den

Zualand des Institut« wird in dam lelilan Beriebt nur gesagt

:

• Dia Schdip li.il diicti vlpliKiMi iMirKi-tinll kiiMn.irlil uiiil beson-

ders dip Zit.ir- .Splar- (',I.i>-hi' i^l u) einem <iehr hi frii-ijifipndcn

Zti'il.irulf , - . I)if> He-iiiU.il«' fiinflen Exampiii marhlen so-

wohl den Studenten wie auch den belreSiDden Lehrern Ehre,

welch« lieh «OlMllMr Ttal« MUm MlfaM bMw Um SoMiler

i.t

I ! ftltntalrt 4Ni«al

iMbl, «Mi wddMH ftTS—ftrr VM etor Uhrar* » 8(M-
ler in vier Abtbeiinngt'n unterrichtet wurden, Die Violine fehlt

hier, aber ein anderer aller Bekannter hat ihre Stelle elnge-

noniUfn. ii.itiiiu'li Harmonium. I)it>sps Inslrurnpnl. wel-

ches aU Baslard noch von Vielen unter un« scheel angesehen

wird, acheint den Hindu beaaer ko gefallen, ala das Pianoforte.

Fär die NabtMOtml« uMt» ¥ünA Ta«ore im ganaaaUn
Jahre 33« RaplM wmi da als Verwallar dieaar Sehola taa«i-

Ab Hilfcin mt WMmäUMn kal

Zur Lahn von den
(Sobluss.)

in.

W«M. wia baraKaiiilniiiliiiB. 41a swtMlmiicat:a4aas
aM MNl lillillaia »a»i^T (Wartaidaat) «wd 4
mm^—>^ (pbrr^aafca f4aw) bealebl, die dreiaUawHC«

and f-a-d, und 41a wltndmaigo : d-f-g-h und f-m-h-d
analog gf bildet tTMlicint, so liegt, wie bereit« gezeigt, der

UnirrM-hieJ nur itu absoluten Intervall, nicht aber im zu-

räliiüfMi, iml vor allem in dem cbaraklerisiischen L'oterscbiede

der beiden Au«»en»timroen, den LeitelÖnen. Die mitüeren Töoa

ala afeaatate Intervalle betrachtet, aiad aooaeh Unter- und Ober-

I, Quarte uad QoMa. / 1 *oa C, a A vo« £, wie die

4. Deahalb kaan aio* Umkebmog,
laalltahaa UaiansWa4 whw, ob

^rf*^^ ^^^^ff wa Uaa Äe
Auaaenatimaia« TartaoaoiM »ind. oder ob die Qiäialaa 4an Baas

bilden : g-k-d-f — h-d-f-« , welche Forme« ob 4oa ormalen
Terxenbans seither ali acJ^abloMokafta aSMMaeaapdaa bo-

Irachtel worden — leider !

Ich sage: leider! denn aus ilio^t-r Ansohaumig . die den

Unterschied der Intervalle : ob absolut , ob /utfillig ignorirl,

atet« nur vom jeweiligen Urundlooe aus neu ilblt

akoa HAaktieh» aoT 4ia iMlnOMa Toaart, wahia 4ar balnf-

Harmonleli-hre und die Scbeinwiascnsrchafl »Generalbas»« eat-

spruiKcii. al liier stammt aber auch unsere .Syatemlosigkeit, und
unser .inf{stiii-hcs Zurückflöchlen in den altes Maaaurallataa,

bei denen wir AufM^hluss über die alte ThaaHa atMWlB. Wir
wardaa abar 4ia AMaa abaaaa «aaif «anMiwi, «rtr

aalai« lalar»aH alaaa TiMa» 4. 1. Am WaaialRehe deaselbaa

laa Aaga n ftnaoa, MkMl maa aM mit dam talUligen, auaaar-

wesentlichen ; statt den Kern zu suchen , tastet man an der

Schale herum : statt den Geist zu urfai^äeo, packt man Uoa den
Leib; sUtt der Seele der Musik blos ihr Oawaad ; tMI dar
Psycho des Tonseizer», blos die Akustik.

•Mit dieser Materie von Temperaturen werde ich Sie ola-

mals mehr beliatigen. ioli mnaa aneb guu aickl aialtr 4ai«a
gedenken, wall ich «ieia Jahn daait 41a MI «ardaftaa lab*.

jing oad aiHdia, ruhui iah taMMr: aa M
Afbak nr alM laaBtlkVHM«, «dar nr aiMO Mmehaa

ohne Genie.« (BHaf llialiiipi^aaa PMai, Mut^ IlTt 4. ML
Sp. 571.)

"Der Kläger macht'' rineii rntorschled zwischen dem w is-

seoschsfllKhen urni prakti.sclicii Ilieil derselben Kunst, zwi-

schen der inalliiMu.ilisch-physikniisrhcn Speculation über KlaO^
er^beinuogea und der wirklichen Musik. Dies war den Richtern

eioleuchtead, and der Beklagte {Green] wurde verurlbeilt.

Wthraad «a« alaa 4ia au allaa Mian haahafllhip oad aa«a-

NArt WM Ikal aaaitbaB
Mosikprasis nH dem Bann eiaaa

;t.« (Chryaander, Hladel II. <t>.)

•Oer wunderbare Wprlmeister, der Menacbengeiat in meiner

reflectionslosen UniniltelbarLcit. hat das Alles so geordnet und

den Künstlern in den Smn gemdien ,
die liieruach ilire Kun.sl-

gebilde schufen, worauf dann erst das redeclirte Denken der

Theoretiker die Regeln bieia eraana. Ohne aicb dea innere«

getsügen Wesens der Seebe raOaotiraad bawuaal su wardaa,
haben aie in eben solcher UnmiHalbarkeil diaaar bShara, i

4aa, Ia>aa4a> BtahatldaaMaiMaa aia4>i>|iin>aa.e (O. v.'

IB7»4.1I.Ifo.»l.)
fir naiaa Aaaobaoeag , die

sich vor allam aa dl« Tayeha 4«a Toaaolaen weadel. die rieh

Im absoluten Intervall manifeslirl. Bs wire aber an der

Zeil sich um dies Intervall endlich zu kümmern , wenn wir

endlu li eine wirkliche Theorie gewinnen Wullen.

Weil der Tooaetiar C ala looica will, ao kann h nur 8«p-
itaw m4 4 Mr Baeaade aal«.

r r' r» * f *
«
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I Htgi Um in 4w «näim MMw, «b «rfr wm ahi

lisch wip in lier NcuDchrUt von I — It oder dUlooi<ch xu

W«rke gehen, ob \sir die Quart« mit 4 oder 8 bezeichoeo ; es

koomi blos auf L-iue Ver«ländif;>jii^ — In dem pbrv'Kiscben

Towchlusii ia4 die Terz £ aUixId I geworden , weil der Tou-

Mtasr Jslriu will, auch wean er sicli desaeD gsr oiohl be-

wmmt aaia aolte, darum ist laut e. und 4. dU» Mhara TodIm C
4m alwotal* InlaraU 4«- kleioan SM» pwMto, 41* 4m

I Wag ia «•Qniaie * eioadtfU. «UwMi MMrA
ilodlaalw Tarseusprunc macM ta 4te Q—rta «.

Simtntliche Baiapial« von i. S. 3. «iad IUM«riich glaieb

den Beiüpielen a. b. e., allein taut Zahlen vermöge dar var-

aefaiedenen »bNoliUen Inlerviillc .tTictiieileii. Deshalb ist der

Name : d-f-g-KTerz(iutrUcilaccorii, oder^-a-A-<i oicbtssa^od,

weil nicblsbeweiaeod, einmal wml er uogeoaa der QaaliUll der

soniiigeo lalarvaila nicbt ainmal galiftric Hacbainf lilgl, daan
^ial aina lullUlifa klalo«, f-« aine sunili(a grMMl)**; 4-tM dM raHlüft niWt /Hk aina MkanMtal(t Qwli wuä mt

tm dieaao uogaMvao Mama, kMltl auf den aiflMMa Z«b-
len, gar nicht der Wiila <laa Tooaataara gefolgert werden kann,

wohl aber aus dem absoluten Intervall. So oft ich ein Kind

frage: Was ist natürlicher, aobald ich cäefg i|(e«unKen

habe, mir r-y
, tf-j, t-^ , f-g aU t-5, 1-5, 3-5. i-5 zu

<Wkau, oder als: 4-5, 4-i, 4-3, 4-1, so aolwortel e«

t«ta: dia erste Zählen ist natürlich ; dann das Kind kennt

•rMJil

8« üad «tr tan Sunde, doreh
WillcD des TonHetzers zu b«7.eichnaa, waai

mögiicb ist , denn aus einer Zaiü

aintige Zahl den

lau Gei'Tülbass un-

die übrigen ja

Da» bei<si die zuRlIlige Ten dieses HauptvipriUni^rs wird als I,

als Toair.i erkliirl . infol^^e dessen sind .illr- ^er Tone die ab-
solut an lotarvalle der bolrefleuden Tooarl, die out 1 aU Tooica

I wird, von der xudenbetraSeodeaTttn«n aufwkrt!>
bd* Mf dar Aooitd wia inaar t*MbtlakM aaia.

«dirtadtratDMÄMla. akhl nlaa nAMp Tan
Mwdam dkaar llrifcare LalMoo, diaaa nflllica

Ter; joui Tooica — I sein soll. Grandsitxe, die ich bereits io

int'iiier uEiaheitin der Tonwell« (Leipzig. H. Mattbes.

<86t) aufKestellt habe, die aber ibre Ituiiduiix nur erlangen

ktaoan darch Tnrainfacbaode NmucbnH (und Neaoiavialur],

Aafgabr«k«r.k zu K Frit-dr. Kichifr's liarmonicirbre, bo-

arbeit«t von Alfred Blckter, Lfhrer am kKl- Cooaarva-
torium der Husik in Leipzig. Leipzig , Breitkoff and
UarlaL 487». IV aadU Saitoa 8. ft. I Jt.

Wm Aaffabaabath w iaai MtdUii^itaa tahibiBi 4mr
walehaa barails in draiiabn Aufla«aa «arbraital ist,

bedarf aieberlich nicht vieler Worte , um sein Erscheinen su
rechtfertigen. Der Vorfjvser jener Harmonielehre halte die io

derselbeu enlhallcnrn Beispiele ihrer Zahl nach längst als un-
zurt'iclivnd erL.niin und gedachte »diese Lücke zu ergänzen«,

wie Herr A. Richter im Vorwort zu dem obigen Büchlein mtl-

Itaeilt. Wir verstehen dieses so , daaa er ein gasondertaa Aul»

Mb MirfUM «nMbwa.
das Eiofachal« aud Zwaekdiaiillebat« (awaaen aein möebte.
Genug, der Tod aettt« daoi Leben des gaachltrten Lehrers am
9. April d J. ein Ziel, n.iclidem eine lange Krankheit unter

mancherli>i Arbeiten »urh diet<« uiimijglich gemacht hatte, und
Herr Allred Richter erhielt von ihm den AuTir.)«, ein solches

Aufgabenbucb zu Stande zu bringen. Eine sech^khrige Er-
fahrung als Lehrer an der genannten Anstalt und liglichaa

Vafhabr Btt daai aal. MobMr libi« dw ««r Va

allaa voMof gaMan AuTviffWMidMhaMiohe Verhiltniaaa

nimmt das tVorworti Von?: Rücksichl, wir wi-issn nicht zu
sagen, ob die Verfa.'vser der Harmonielehre und den Aiif(<abcn-

buchos zu derselben Kaiiiilie gehören. Im Vorworte losen wir

noch: >Uer Verstorbene ging von der Aatiobl aus, daaa aa
nicbt genüge , die Regeln , die för

Stimnafllhmiif t*iM*,

>iadwi
ia M

gani lu meiner eigenen gemacht habe.« Der Verfasser drückt

sich doch wohl etwas kleinmüthig aus, v^enn er die hier kund-
ge^i'b.'iii- l'eberzeUKUn#( nur als «Ausichl" bpl:lL'll. l.mc An-
sicht das, dessen Gegentheil ebenfalls als Aosichl Berechti-

gung hat. Nun wird aber niemsiKl den Math hsben, als

aAnaichta su varkfiadaa. daas aa gaabga, diu Bagatai iSr

and üUmiulilhfuof (

bOcber, b«i welehan diaaar Haagal ganx klar vorliegt — daa
griSaste derselben hat Mars geliefert — , aber zu der obicaa
•Ansicht« der beideu Hichter bekennen sich tr

welche noch über Musiktheorie geschrieben haben.

Unter dem Uebungsmalerial b«8oden sich auch 17 Cburtla,
welche vermulbiich in HitckaidU auf Lahrer- und
schulen gewählt aind, Ia diaaa dlaw Harawnialafara

Choral kaineawags lO billlgan , well in aodaraa MbOben Gu-
sängen, kirchlidteu und welllichen, fiir dia

ebenfall.s Aufgaben besonderer Art »orliegen.

Das bi".|iri.i^'li<'i>(- ihiiii;rin isi :ilk'Ii noch bezeichnet ali

Tiar le^r Band euiar grteoran Sammlung , fibar irnhiba dIa

««Ika-
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liaell« Haadbibliotbek ' wird von j«Ul ab eioe Saium-

huHt kuragateMleriDosiluliacbftr Labrbücher erscheinen , welch»!

voo berromgeade« Muaikeni, Tbeorelikern uod MuHikpä(l»gogea

«erfaMi io kUrer, überwobüicber uimI l«ichtfaaaiicb«r Weise das

> Mattrial btolao.« Uad lanMr : »Dm Graod-
wardM die drei ia *Mm

' «w Biai

1 ntf«Mi dar T«*dMt dar
praktischeo Ausdruck gebi'ii." Auf diesen Korn und

Oraadatock geaehan, könnte nun diu SsiuuiIuuk uline k'''>'<>c

Debertreibuag als Richter - Uibliothek bczeirli[u:ri l)i>r I iiel

H a D d bibliolbek encbaint uos iii den obi^eo Worten dar Ver-

lafkbaodluog oicbt genfieand moliviri
i
aia>Mu»ikaliscbe Sehul-

ifhu
. B. «Im aGMOhMlto VoAa , dfa als

VII vi>rhei*sen wird. Wir leben in der Zeil di-r S^iim-

ta — diese» beule nur nebenbei, aber wir redeu iuh Ii ^e-

togenll-r t, lijnilier.

Eiae ««br erfreuUobe Publioatioo M der (kiufl« Band der

dtr iMtrtMBlatiM von EWaeier Pnat
oIm UnhnrniliiiM von lenkaid lackB

MpdB, iNllkapfnidBM«!. Iis». TO and U« 8.

Pr. 3 Jg.

Verfaaii«r sctincb dieses Werlt tur eine von Novello

A Co. in London herausgegebene Sanimiung luuMka-

Lebrbücher, uud Herr Bacbur, ein junger intelligeoler

MuMkalieobiodlerioNovello'iiGeiMrhän, übertrug es ins Deutsche.

Weil dM bakaaaU Werk vcm Bmüm aetarbeli M «um Ober-

In-

ktalM Weilt vM Ibmi Praol feelM

itioo, »ondern eine durrbauü üelb»tSodig>i Arb(>it ist, die

Iberdiea Docb aU Ergünzung der bereiU vurtiauduiieu Inslru-

mentationa-Lebrbüclier angeiteheo werden L^inn Der Autor

aagt bioräber in der oogtiMfaeo Vorrede ; »Bei der Auswahl
der Nelenbeiiptele hat sidl der Terhner von dem Wuaeebe
leilea liewa, hIb Weckw «ait alaaBglieh »och ISr dlaieoi|aa

bTMwbber n aariMt ««Mw tafalla aadeia LehrbOcher be-

a«M warte , rfad dthar ari^illebsi venaladaa «nirdeo , und
der Verfasser hat sich zur Ain-A ihl der Beispiele stets an seine

eigene Bibliothek, nicb! ju aiidcrL- l.elirbücber gewandt. Bs

eobien dam \ «irr.i-.-.iT ^li-ls nuii- lurrkwiirdiK» IhaUAcha, das«,

obgleich Mendelküobn vertooge »eiues bei der Inslrumentatioo

bew iesenen reinen und feinen Geecbmeckee , ein« der beeten

Varbilder fSr Juace CiMpaaMia M, docb kaooi aiae der en-

UhrbOcbar ab«;

I Toffteatr boi der AaawiU A
•piele besondeni berücksichlif;» worden. < S. IV.) Gleichbe-

rechtigt ist die Hntballsaaikeit in drnt Abdruck von Betspielen

•08 Haydn's, Mozarl's und Beethoven'» Work' ii
,

li:. Iner uul

die allbekannten billigen Partitur-Ausgaben verwie&eo werden

koonle. Die milgetbeittea Beispiele verdienen sunSchst Lob

dvreb die «oatpreiea Art, wie eie hter mm Dmok gebracht

iad. Darob dia mOffU^ fßinatf HiOboflait 4m Weeent-

IMiai««aal|llah yimmiat, tm n Bibftilm otHla«ae to-

alraaHalaltoana§a aüar bebeaalaa MalMar vao lllBdal bii

Wagner zu veranschaulichen, und auf den Iii Seiten doch
noch vollen Raum für die D^irsiellün«; de^ Gegenstandee so er-

halten. l)ie>c Beispiele ^in l dlicr h<iu)i|s.ichhch deshalb löb-

lioh, weil sie bei eioar ireObcbea Aotwebl iai Biaialaen dae

(5anie Gebiet der modernen Instrumentation von einem weite-

ren lieMi hLspunkt« au» repry'-i.-iiUrf Ii . jK dio .Musik proben in

den !>ou»ilitien Lehrbüchern die.«er Art. Der Autor iil ein Mann
von grosser Beleaeobeit, vorzüglichem Gedichtniss und jener

giOeUiebaa SorgtoeigkeU, welobe Iba boftbigla. dae Paaooada

ObanM aa aaabaa aad aalMiHrtiMM wa er ea Cm4. Wir Ma>
bao dahar »Mil aa aa babaoptea, dam dieaea Uaiaa Baeb
reicher aad eobalhngaBer M, als seine VorgKnger.

Der Slandpunlt des Vi-rfassers ist der modern« im weiteren

Sinne, und d.is ^ i!K (ir-sagie i^jiiin dafür als besonders be-
zeichoend an^ex-heii werden. Die grbsale Sünde der modernen
Schule der Orchesiralion [hoiüKt es dort; ist ihre Vorliebe fSr

Lira ; uod es ist gerade hier am Platze, gegeo diaaa Taadaax
^Ma Proiaal oioaalataa. Ooaar ZaMallor waHa fnt-

genannt. I«ai Bbnaar, twai.lVoopalaa aad eia Paar Paukea
genügteo ffir die aehrtabt dar grSaateo Inspiralioneo Mozarl's

und Beethovens, aber unsere modernen Componisteo machen
»ich kein Gowi-isen daraus, bei jeder Gelegenheit vier Horner,

zw.'i oder drei Trowpetrn. drei Posünneii, eine Opbicleide oder

Tuba und oft daau auch noch gr^jsso Trommel uod Becken,

Triangel und vielleicht auch noch andere Instrumente anzo-

Oad dia BMialaiB. waaa aiobl aila voa dii

BaiHalat
Blmml , om aiae niec* la UMloa. Wir

prolpstiren hier nicht gegen den Gebrauch, sondern gegen den
Mißbrauch dieser Instrumente. Prachtvolle KfTecle können oft

von den Blech -In&lrumenlen erzeu>;t .sr-rd-n. wie Schuberl

and Mendelasoho und in ua.seren Ta^on Uralims uod Wagner
oft bewieeeo haben, aber ch ist darum nicht weniger wahr,

daia oa dt» variMnaobaada Taodaas dar i

dieaaa Tball JaiOwlnliia rW n kM| 1*

briafMi. Ua a^pMlM KlaagOrbut «tot aaiMM nmw,
aber aahr bald aacb iMnoloa, und vialo dar nrlaraa Oroboalof«»

färben werden durch da» besUindi^c Hervortreten der Hömer
und Poeauoeo verwischt uod in den Scballeo gestellt« (S. 1 37.)

k)

Ua ftsftuigaa dM <

im Aflgut 18Ti.

(Sobloss.)

Das ausgewSblte Släck war das Allegro des ConcerU Up. 4t
von Chopin. Es ist dasMlbe , welches in den Concoraea voo

1 869 uod l>73 vorgelegt worden ist. So weit es sieb om die

auf deo Vorlr^ dieses Stückes bezüglicbe Tradition handelt,

keoa maa aiflb aaf Barra Hatbiaa «arlaaaao , der einer voa

'a boata StUHara war. Wir '

Tempo dieaea Allagroa bandab, daa ona fOr oia <

etwas QberslOrzt schien. Wie dem soeb aei, nod waaa ar aoeb
etwas rascher voran ^iiit^ ,

als seiu Mitbewerber Herr Pieriie.

so hat doch ein Schuler des Herrn Mathias, der sich Herr

O'iCelly nennt , das Ziel mit oichl geringerer Sicherheit, Prii-

cisioit und fil^nz des Anschlags erreicht, wozu msn ihm gra-

tulireo darf. Das Spiel das Herrn Ptera^, eines Virtaoeeo, der

Mbliata albll, iü vaa MrkwMi|ir I

Candidaten, dia sich Jetzt schon eia Local wiblia aad dia Aa-
kündigoug ihres ersten Coocerts vorbereileo dHrfsa.

Unter den mit einem zweiten Preise be(>'uiisii^iieii und der

Claaae dae Uorfa Mannoolal sagsboraoden Coocorreoleo sebeo
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«fr iwal Jmiflt bwlloM TtenlMn , teil wwh Klnter , 4««a
einer zwölf und eio balbps Jahr . der andere kaum funT/ehn

Jalir zählt; der «n« nennt sich I.andry. der andere Mesquita.

Miin hat nicht unterlassen mjk dicMTii ni s.itjen : er ist ein

Spanier, also wird er gro»s werden. Aber der andere wird

leider audi groas werden 1 Denn ich kenoe aichtg Inleressan-

Diehts A«sntliflMrM tiuabSraQ, ab «inao Uaiam

her ein wenig bei Seite gaMUt bat, nahm In diesem Jahre den

ihm gebührenden Rang ein. Zwei »einer Zftglinf;« , die Mlles.

Haiocelain und Latour haben sich sehr durch die Solidität and

Dislinction ihres Spiels hervorgethan. Sie verscbmübeo die

kleinen Konslgriffe und die lileinen EfTcctc, kurz alles, was auf

LaiolMfafti|kait aii4 Gaaocblbait hinaus lüufl. Auch anier den

fmm •M Aa fMmdra imd krtAigen Talente die beateo.

•ahr

und beglOckwänaelMO

'

fessor rar ihre Erfolg».

Mme. Ua-isart urul Herr Lo Couppey sind so sehr an Schii-

lerlriumphe gewühnt, d«i«s man wahrbaltig nicht mehr weiss,

welcher Ausdrücke man sich zu ihrer Beglti^kwünschung be-

dienen soll. SchOler des einen oder der andern zu sein, ist ein

Titel, der fast ao viel wie eio Br«va( werlb ist. Die Jurv mag

I. Ja ubMSHa Mia «oUm ; «b hilft ihr alohto.

B, woleba doch nor WledaHMlaagoo aaio ktentaa, wollaa

wir UM darauf beschrlnkea, das Talent nnd die meehaniaebe

Gaachiclilirhkeit zu rühmen , wovon in i\om Vorlr.iiif dnc..

PraginenK Jt-s Concerls vun Henri Herz die Mlles. Arbeau,

Lobruii, Zi'|<!inge der Mmr M;)ssarl , und Mlle. Moll, Zögling

dea Harra La Couppey, Beweise geliefert haben. Alle drei haben

IWM MSlw tkvia sehr wohl verdient, wenn nun auch bei

ftwlMM «M der Itokaa Baad aingalQhrtM OcUtm-

IKo Lorbaam dar Mllaa. Marl« Tliyra md PomiMravI,
wenn sich Jitiie auch nicht zu den beiden Schwestern Mila-

nollö und zu Mme Norniin-Scnida versteigen , dürften vielen

Junten Sl.iilrhfn Piii'' lin;;.' iii liie HUnde drücken, welche sich

eben^i M-Iir dam eignen werden, das Instrument graziös la

halten
,

al> auch sich desaen mit Gewandtheit tu bedienen.

Gar maaoha wird in Uinateht auf Plaaük dar SialluDg die ia

den mmum wm Mtgm baOndüdM aHaWia Oeilia« «oo Re-

ad Mai Mt dan Gadaakaa

I da« peaUaeha Sujet einaiOaailldaa i«

'

»r Gedanke wird ohne Zweifel noch kommen ; aber bei

Na. Tereaa Tua , einem niedlichen Töchtercheo voa kaum
•wiMf Jahren, Ist er noch nu hi orvv.x ht.

Mao bat Ihr nur einen zweiten Preis gegeben; nach un-

aarar Maioaog — und dies war , wie e« uns scheint , auch die

Mainaag dar groaien Majorität — verdiente sie Besseres. Hier

baadait es aieh um eio rrfihrelfee Talent. Die Jury, indem ai«

Harm Maasart, llaal, mag wohl die Hoffnuagae dar Mlla. Tna,

ibrar Verwandten, sowie der Freunde und Verehrer ibrea Ta-

leala gatiuscht hüben
,

.ilU-m mc hül doch , wir müssen es za-

gaalaban, im Interesse dieses reizenden Kindes gehandelt.

Dagegen bitte die Jury etwas liberaler gegen Mllc. Godard

sein dürfen, der sie nur ein zweite« Acoewit bewilligt hat. Bs

ist dies sehr wenig für diese treOlicbe Huaikario, die obeadraiB

ia Hlaaiehl aaf VeilrH

Oodard , de« CaBpeaMea dae a'ftBaa«, aiaie adir originell««

und .lussergewöhnlichen Werkes, das mir durch den Preis dar
Sladt Pariii und durch die drei Auffuhrungen , welche ihm die

Conoerigesellschari H»?-; Chilelet XU Theil werden liess . nicht

genug gewürdigt worden zu sein scheint. Ja, wenn der >Taaao«

aastall einer Symphonie ein Genrebild würe. . . Wa
Baa^aatio Godard aaaialt Coai|Maitaar Maler wSre . .

•rnariai
>l . .

.

Hassart an. Welch braver nnd würdiger Mann ist nicht dieser

Herr Massari! Kr war es, der die kleine Ter<Mia Tua »on einer

Düne der Normandie mitbrachte, wo da^i arme Kiod in Lum-
pen gehüllt Violine spielte, um sich und ihrer Familie das Lie-

ben zu erhsiten ; er bat sie eraagen und ihr Talent aaagabild«(

;

ihm wird sie aa aiaea Tagaa ao daakaa habea , wann sie

groaae Kanatlaria wird.

Daler daa drei «fHas flilapwiiBn «M »mI, dl

drille (es ist der , den man zum ersten gemacht hat) ist ein

SchOler des Herrn (3>ariea Danda. Andere beben vielleicht

schon behauptet oder werden nach mir behaupten , das« der

zum ersten ernannte Herr Oudritscbek bXtt« sein aolleo. Dieser

h.it. soviel kann icb versichern, nichts mehr zu lernen und
w ird bald voa airh redea ataehaa. liaa hat «eiri

den

hersnUMaa als sie kSaaa«. AHe «ratdaa iMl Vlrtaeaaa <

Ranges werdea : desto besser* dann giebt ee deale aaahr fBr

unsere Orchester und diese können si,. briiiicheo.

Firte Atifmiinlerung gebührt auch den von den Harren
r.Hn iii uihl Chaiiie geleiteten Klemenlarclassen

, de

10 diesem Jahre zum ersten Male concurrirt haben.

Rs gab keinen ersten Preis für das Violoocell. Ein eia

awaitar Preis ward« Harra Uff. Z«|liaK dea HeiTa Fr
Ia drei htttnUt (awel esele aad «Ia swaltaB) I

laUtaree ngHage des Harm Jacquard.

MOgen uns nur die Herren Professoren auch gute Violon-

celli-ilen hcr.iubilden , so viel sie können. Alle werde« nicht

Viriiiii^iii ersten Hanges werden: desto besser! dann giebt es

de.sto mehr für unser« Orchester, und diese können sie brauchen I

Für den Cootrabasa (Claaae des Herrn Labro^ haben fiiaf

ZSgilaie ceaoarrirl : dea enlaa Piaia trag Herr Morel devaa.

ao rial ato feSaaaa «le.

Die nimtiche Bitte mHchte ich aiirh .-»n die Herren Profea-

soren der Viola richten; allein r« ftiebt mi fonservaloire l^eioe

Classe für dieses Instrumeni . irnJem <j i-vilie für die ZutlucM

der alten, sagen wir ea aor, der mitteJaBaaaigen Violiaistea aa-
gesehen wird und deiMb «Mh Hr ahl hÜMMal« dM Saaa
für sieb aalbat lerat.

Die Claaiaa Mr fNla,Obaa, ChrtaaHo, ftHpn.Mara. Corael
k piatoa, Triayate aad Nasaaa wiadsawMm aaa <

llaari AMii. Charta« Cfliili. Uray. «erlreiaa ««a d
Roae. Jaaeoort, Mehr, Manry, Cerdier und Deliase. Dia Bev««,
welchen die barrorragaedsleo Belohnungen zuerkannt worden
'ich rühre sie in derselben Reihenfolge auf, wie die Instru-

mente, für welche sie cooourrirt haben;, nennen sich : S^,
Debrain, Salingue, Letellier, Delgrange, Par^ and JoocboaXf
ex ae<iw> für des Corael k |ii<Neo, and PoopeC Der Troaipala,
und daa iat eine i "

"

DasOwaolh «rMdla Ti
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kriegerische Iii>lriimi-iil nul dftn hellen Klange, die Verküiide-

rin der K.>nf.iren wird sou dem Jahrniarktinslnimenle besiegt

werden. Schoo Itn^ wurde auf diewo aobliaunan UmsUDd
biogewieseo, ob«e <tot» Jemiai •nMtllah dm5|iiMMklUc,

niMMlM* «*MI|»M. «•fMdei.
I wurden,

dirigiren,

und hemertof tttt in dirscni Jabrc der grosse Preis in der

ii)iii>ikaliscb«a Conposiiion voa skuunllichea vareioiglea Sec-

lioneo des Insiiluts dem Herr« Hm, SohMir 4m Htm BMri
Reber, zuerkannt worden ist.

Die Preise*erlheilung wurde ia feierlieber Welse mit einer

M% 4m U«m Bdnuad TuraiMl, OnlwaUalMMraar der

rthi Cwnrt M|li, !• dMMo
I diu Jmßmt wm» «tUmM» twiiUMi www. Der

Rmt OBtonlaataMraBr ipiMb mto t<<>Mllii mm . 'dMt der

Senior der Professoren des Consenraloires , Herr Barbereau,

groaser römischer PreislrÄfjer von ISti und einer der gelehr-

leslen llarmunislea der Scluilc. ^erude in deni Momente starb,

in welcbem er dccorirl werden sollte: hierauf übermittelte er

dem Herrn Saiol-Yve« Bax , der glücklieber Weise noch lebt,

dw Kraoi dar BkraalMiw. mi UMmioiito die 0(ioia»-Pel-

BarillMlf,*) ISMMwtalMMmd

0!)ii.j '/wlirel kümint binsicbilich der Docor.ilionco d;is

Violen itein htjlh nicht «leich ; allein, wie eine iiebori-.\viiriiiKL',

ua vom politischen Schju|il ilii; verschwiimtiTw fn-imlt' .\ni-

baeMdiioe aagte: »für etoea Fraazoaaa, der sonst nichts uu

hri, MwiMMiMa Mab alaa aiaalicb hübM^e
L. 9. 8t.

Yeohner'i AaaocUtkuiMtetifltfk.

(Eingeiiaiidt.

;

Veracbtedene philoaopbiKbc Zcilscbriricn MumI, Nu t87l;

Revue phtloeoplitque No. 6, 4878) briaaeo die Nacbncbt voa einem
MalieUaebaa Oalemehmea , welekea Mr dia BMliadaag nod
AuabiMaog dar asperineaialaa Aeitbetlli »eehfudleii te

ffNt Paalaaram Zwecke eloer ••iheUseb-fwyehaloiitoohen 8pe-
'laelnaaeliBaa anregt hat. Da diese Dnteraaebaag aaeh für

Moaikar von lalereasa aein dttrfla , so vcrfsbleo wir aiebt , darüber
Folgeodea mlUutbeiieo.

Vielleicht erinnert sich der geneigte f.e^er jener helleren Scenen
aui ü u 1 1 ko w'» Kilter vom Geisli'> (Hri-, (tj y, > 39;, In denen
dar Besocb dea Berooa *mi Oyslr» bei dem l'rasideatea voa Härder

Dytua Ia deai aidif'Mhea Haaee
bedfCagl alebl, eracbelol such die, daaa dar alle Harr alle Menschen

Isaaimaassen als 'aus einem Voeela eenpoairt« anoieht.

\A liegt die Wahrheit. Klare, besooaeoe, oooiequeDle, wuhiwnl-
Measchen sind in geielxl. Bei den Sanguinikern liijrt man

iebts als dm /-Laut, bri den CholeriM-hen, Mllkelndea,NerKeladeo
•tae^iv'", uid>'rik'iH'x F. i>.i- r i»! (ur tix'UiK'tiuii.^be aadk|fa>
ahoadriacbe, das O (ur dumme Menschen besUmml.

,ilel aMufUbreo, B. T. A. Hoffmana (PhaotasieelMfta laCal-
rMeaier) den fhift duokelrother Ros«n mit den tiefiaTMaa des

Beasctborn««. Doch i>t man. um dergleichen •Phanlasieettteke« la

erbaileo, keineswegs »«if du- WitLc gi-isircii h.-i » briftsleller be-
schrankt. K» bedarf ufl nur riner kuncn L iijfia);e im Kreise seiner

Freunde und Bekannten, um hier Jemand zu Ünden, der den \i>l3| n

für blau oder rotli, dort Einer, der die Zahl < für weise, > für bcll-

rfta, tnrMalfalh, oder dea liaam Mr echwara, MUtMek Ar
daabilralh. Beaaaialag Ar frta atldart a. i. w.

Man würde sehr irree, waao aiaa dieae VerMadaagen fUr nichts

als rein uilkllige oder wlllkOrllebe Speele der Phaataste hallen wollte,

welche jederGeselzmIssigkeit üpoltelen und einer wissenKhantichen
Erforschung sich durcliaut r-iiuni;rii L> Krf.ihruog hsl darüber
lam Tbeii waaipleaa etaea Awtereo belehrt. Herr Prot. Fecbner,

der aaek dieeaa ErseheinoBflsa setae AnAnerksamkeit lebeakle, bat
bei aiaar Datfraga, die er ia aiiMai kleineren Kreiae Uber die Aiaa>
eiellon der Laele a, », i, 0, «, ä olt Farben hielt , eine gewiaaa fte-

Kelmasaigksit der Verblödungen entdockt. Insbesondere hat sich ataa
sehr nsheliegende VcrmuthunK. daM die Vocale mit denjenigen Per»
b«n wurden verbuodeo werden, in deren Namen sie selb»! vorkeak-
meo , wonach also s. B. i4 lmmt>r oder meist •echwarz« gesebea
werden mttsale, nicbt bestätigt Unter 71 Personen erklarte nur eioa
einilfa a Mr lobwan. Nibares hierttber ladal aaa iafaahaar'a
«Voreehalader Aaatbatik« (Leiptlg. ItM) MV* «d U ilt.

Oa die Maber erlanglea Beaaltala wafaa dar firii^a Inwil
der bifcailaB Feraonen ketaeewegs aM eadgSIMfa aafMlMa waedaa
können, 10 gedenkt Herr Prof. Fechoer diese (Jntersneheag aaf
erweiterter Gruodlsge wieder sufzunehmen und richtet an alle atab
dafür Interessirenden Krei««- di- Ritte, ihn mit luersuf bezüglichen
Anfallen freundlichst unii'r>lul;en zu wollen.

Ks finden sich nao die Vocale nicht blos mit den Karben, son-

der« aueb, wiewohl niobt ao bluflg, mit dam Tote laindrnek voa
Dar oder Moll (btoweilea aoeb mit einer beslimmleo elraelaea
Tonart), sowie mit dem Totaleindraek dar vier Taai«
peramente (des laoguiniscfaeo. chelertaelaa, pUigaieMHhea aad
melancholischen) vertiunden. Hierfür kann man auch kOrMT HfM;
ein ViH.-al macht den Eindruck von Dur oder Holl , ersehainl aaa
^Arigiiini^ch, cholerivTh. iiieI«nchol(S<'h mirr phIrKinalisch.

Im l.aufi' di r lll^^lt Il^>[l R 'fruiiunn Iml .-u li iiui-h iK'rau'.Kcstellt,

dasB die einzelnen T o n fl r t c n mit Karben associirl werden So
wird u B. vaa etaer Prnum aaflagabaa, daaa ihr E-dur weit« er-

aebeine, D-dnr bonigsgelb , As-dor dankelUaa , Oee-dor goldgiao-

aitd, 0-BMll dunkelroth, C-moll seebgraa ete. Die Aa«ab«, waloba
giaanwgrtig aber dIeae Aseoclaliooen vorliegen, sind noeb in waa%
nbireich, als das« in Ihnen bereits irgend eine Regelmassigkelt der
Verbindungen »ich sollte erkennen lassen. Hochsicns das ksnn ge-
sagt werden, dass bis icLzi C-dur immer als wei».* Iwieii hnel wurde.
Sicherlich sber kann nun ht.'hau)>ti'n

, ,
wu' bei dm uhrigeo

Aasocialionso, so auch hier nur eine susgedehnle StatuUk aber eine

Wenn t. B. w>a Parwnan ee« C-dur Wr watoa arUIrtaa. aa
würde man allerdlagi bebanplaa können, daas C-dor im Allgemetaaa
als weiss eraebeine.

Hiervon sosgehend konnte msn denn weiter fragen , ob
die Componisten bei der Wahl der Tonsrten durch derartige,
leicht ihnen sellitl unbewusst gebliebene Fsrbenassociationeo ge-
leitet wollen seien Besonders für C-dur liegt es nahe , om einige

Beispiele snzufuhron, suf die Schlososalz« der FrelschttllouvertUre,

der Beetboren'sebea Ctaoll-Bjrmpbeale and daa laag aaifaballaaea
Cdar-OraiUang sn verwatoan, weleben Haydn naeb dar in C-anoll

Piballaaaa Bebildemng dea Chaos aaf die Worte: «Ond ea ward
lebtlaainireten laial.

Da es unroOglicb sein dürfte, das Kante hier vorliegende, Icdea-
falls sehr relchhaltlKe Gebiet vun isr>cheinungen mit einem lula ta
umfassen, sogedmLi H rr Prof K e <• h n e r »eine l!ntersurhun|i; vor-

nehmlich suf di'' tjo<<{< II <irii|i|'<'ii Villi As'wcialiuuen

t) die der Voiikle and ( ousoaantea wM daa fayjbea, aslt

Dar utid Xnll, und nlt den rler VMiflBMMli^ iHd
1 den Tonarten mit den ParbeiB

zu lii'hlcn, llnMnli-r werdi-ii inilhiii liinnil'iirh ich AngnLen er-

beten. Selbstverständlich würden st>er Millheilungen Uber snder-

Ibeil aar labr erwBaaebl wla^ ao t. B. (Aar die ael
der Zahlen und WochenlaKe roll Farben, oder der Spraeblaate, I

beo und Tonsrten mit Eindrucken des Temperatur- und
(wonach t. B innnehe Vncjle oder Tooerleo warm oder kalt, an-
dere hart oder v>>ei. h ersrheiaea B. s. w.j , ond was etwa weiter
noch auf diesem bither ^üI wie gsr nicht beachteten Gebiete sich

Baden «il.ie

Ktwsige Bemerkungen Uber die Art , wie Jemand
biilHi

rt, wie Jemand glaabt, dasa

•ladi adarihar«eSaM,Mll
a. 8. w.,

kematen sein.

Nicht minder aaBeaahai wMa die Aaflift

Schriflslellem und Piehlern sein, In denen , wie In dee ol>en aus
Gutzkow und HoirnidiJii on^efuhrlen , hierher Gehöriges behsndclt
»ird. Eine Sammlung solcher .Mellen »Urdc jedenfalls sehr Inter-

essant sein. Übersteigt aber selbslverst.iiidln Ii liei dem ungeheuren
Lmfaag dea eiascbUgigea Materials die Kräfte eines Kiazelaea. 8M
beMaarnSlBada tmmm dawb die laielaiaie miiafcelt Vieler,

die eae Ibiar UeMia die beattgllebea BMea aAUiallea.
Beblieatlich aet noch bemerkt , daas Angabea Bber die Sab! dar

Pertonen, welche sich in einem gewissen Kreiae obae alle Aseo-
cialioneo linden, aus dem Griin<le werihvoll sein würden , weil nur
s.:~ ein l rtheil Uber den i'rocents,ali der Personen iiiil .\'..'»i>cialn.i}en

gegenüber dantaaigan ohae AaeoctatioBon gewonnen wird , ein Ur-
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lh«il, v«n d«ni,wtblB wmt00Hm, <Hrtlr« Bi die Fr«ftMili4tr
Wicbtlgkeil di»Mr Ktnien Eneheiano); ibhlniien wird.

Herr Prof. Kechnrr wunM-ht im AllKrmrinfn nur Lrtljrili»

G «b ild« t e r. Die BetheiltKuag derDamen wurde Ihm be-
•onder« werlbvoll Mio. B« wird gtMw, bei MramlHcben
MMihftloana (ton Nhm* 4arfMMMBmeb dereo Staadd W«k«*rt liliwiHil. 4b Mk iHfllBliir Wata« aoob btorte

danilicb etapfnadea werdaa. Mnultate einer blo« veratoadaa-
mliaigen Reflexion oder eioea dem Zufall ubrri««seneQ Wahlen«
•ind ilrong au«iuschlle(ien.

Herr Prof. Pecbner bat mit der iMirDtnloiHt de« Muteriel* la
aeiaer OaiArcacbaafi d«a Akadamlaeh - Pblleaapbiacben Verein n
Laiocif batraaL AUa Biaaaodaagaa , Aabagaa . 8. « wardan ao-
aaak«Mm «Mir darMfMMi

k% d«B *kBd«alMh-Fkll«s«Bbla«h«B Tcrala

ANZEIGER
Hantiick, Ed., lulblMe StetW«. Nn« in •-

« teer. Ib aleg. Halbfraoibd. Preia 6 uf

.

DttahM: Vafdr»l«i«i«n.AdaNwrMI.0pBni«.11ieater
II) MaalUllacka Briafe an Nrts

III) •MtMklni: Biebard WacDaK« BOhnaaapi«! In Bay-
realb. KrittacbalfMhMBr tob Bayraatb. Ela Brief von Richard
Wa«ner, Nlbelua^aadag. Waa » diaü ubii Ofuia. Gi H I|iangi

und die Musik. [tS4]

[tu] Soabaa aracbiaaea bai mir:

Ed. Strauss

Walter
lOr PlanoforMfe AMfab*m 4 Hind«.

Henry TiTendell
l^iMMMnnrlHti

IPIflukofort« ra 0
Op. 10. Praia 4 t» ^.

|IM| Ssaban erschien in meloem Verlage :

La Serva Padrona.
Sit NMTin.

Intermezzo in zwei Acten.
TM ««• J. A. Nmu.

IHoTa Bttt Fngoleie.

Fr. 5 Jl netto.

Leipzig und Wmiertbur. J. Rieter-Biedermuin.

[tS7] Soebao amhien In meinem Veriafa

:

deutsches Requiem
oacb Worten der heiligen bclihA

f&r 0<»11» Ohor und Or«bdMit4
(Orgel ad libilom)

coraponirt von

Jekannes BnüuM.
Ol». 45.

Ciavierauszug mit Text.

1.1

itMJ TerlaK Ton F. ('. W. Yogel In L^iprig.

lernchirn uml i»l durtli jcili' Iknrhhan^ihitvi; tu

ISttmii&e und tSpvaol&e
Dr. f.

In Brr?!«B.

Preit 9 jg.

(Diaaaa Baadboeb bildet daa twailaa Tball

HaraMBB't Handbuch der Physlnlocie. 8 Binde.)

|ttf) EDITION SCWLESIN6ER. BERLIW.

iBlIaMtaBMnMi

Loewe-Aibom
Bantl ni and IT

ia AaaolilaBa aa dia BDITION PBTBtS.

DarWirtblaTBeMariaiB (OhUnd).
Erlkönig lOaatbaj.
Herr Oluf (Hardar).
Gnidpchmied'a Toelilerleio

LhlaodJ.

MMEotM^rral^rath]

.

(Rtlckert).

D4a Uhr (Saldi).

ArobUwId Daaglaa [FoBtona).

Iflt dar Baraaeeab« dieaer ba4d«a
an» M rIelfMb tagaganfeaen WBoMben am batton entsprochen i

bKKI.IN. Sehlesinger'scbe Buch- und Mustikbandluo«.

n.
(OblatMl).

BlvorahOb' (Hardar).

Dia drei Uedar (Ubtaad).

Heefateiialied lOoalba).

Jongfraa Loreni (Kagler).

Oer grotae Christoph (Kiad).

DarmaBb sa Haa (V«g|).

Hlem BbIIncib vw Bratttepf ui Hirtel ui F.&G. 8Bate)la

r: 2. Biater-BicdenDaim in Leipzig und Winterüiar. — Druck von Hreitkopf di HartaliB

BiyadWaa; Lalfilc, QuerMraaaa <i. — RadooUoa: Bargodarf bei HaMbarf.
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Leipzig, 26. November 1879. Nr. 48. XIV. Jahrgang.

lallall: D«« bengalltche ConMrvalorlum in CatrulU. .SchluM
;
— Nachtrag «Zur Lrhre von den Cadcnxen«. — Anirigrn und Bfurtiiei-

Inogen ;EleinenUr-Lrhrbuch der Instrumenlallon von F.brnsjcr Proul. Autnrmrlr drulvtip l>b<TKliun(( soii Herjihard Bachur.
fSehloM). OII<n«r Bii«( «d Brnat von Wabar, Verfauer der .FoltarkamoMni dar WkaaeoKlialU. lieber die VIvtaecUoo. Von licltanl

Wafaer). — HsaM"* OnUmimm Bataaiar. i>%allhrt am 14. NoMabar iwli Aaa OUUm'yNtHlm !•
(Kopaabagao). — Hachrtdllaa mi Basarkaafitt. — Ao«ei|er.

Conaervateifam in OalsBlta.

bto M MgalU nk tm^
framder Gitta, welche den Untrrrirht, die Abandanter-

hallnimeo oder die Prürungen besuchten. Der Werth Kotcher

ZeogniM« ist natürlich nicht höher aozuschlagen . aU der Min

RaceoMonen , wekba Bncbhindler auf dem Umicblaga ihrer

Terlagsartikal emaal zum Abdruck briagen ; abar ria Warden
hiar aoeb ohne Zweifel den glaicbaa Oiaoat latalaa.

Bio MaalanaotDiaa dieaar Art, «It «Ib mMim ia Ihalicber

Uli Ja^ar aMi ibuiiiiIIi winacbea aahn, tiaaMa Im Jahre

ltT4 lMNa DotM M ftpitr. Ii IM gm ui pr^ ftlar-

aloriacbem OaMa arfOHl und beginnt : »Main werlhar Rajah,

leb war aub tiafsta bafriadigt durch das, was ich gaatarn Abaad
ia Ihrer Schule sah und bdfta. Bafabunii! und Bntbasiasaius

kanDseicbneten jede Claaae , von der ODieriten bi« inr bOch-

•tan , und wenn eine Widerlegung (refutalion) der modernen
tamperirtaa Thaatia, waleha dia Mattt ia I S Tdaao (aslbindat,

a«ibig w«re. MarM rial Mi Uaiaara« iaianralia, wakba Sia

Ttartalitea tiai—ia , rnnrim aaak Ikrar MlMlafeaa Falge

(aHar) gaaylali a4ar §ßmm^, JaJar Taa tm dir Maanog
liloaa Seala (aaary aaia Ia loM in H« owa kay). Wia
Tbaa^Ma* <ii aaiaaa .Priaoiplea and practica of Joat

Intonalioa' tagt, haben .die Tonic Solfaers*; die Musik von

Guido und dan Alten wieder emeucrl'. und im Anhang des-

selben Werkes .ukI er ,Die Htt»ik der Alten i>i K>^'K''nuiirliK

vaa lalaresae, weil die Rerortn der Musik durch die Tonic Sol-

aina Wiederbalabuog dar werlbvollsian unter ihren Er-

»M.* Waawir 4«rTaaiaM-to-llatkada
I, 4» tak JMI

Ia IbrarlaMhailvanaha, ladaaa ieh

Claaaa so Oaaaa di« raiaa (trae) NotaUoo dar Silannaa nad
InMrumeDle hören konnte; und ich kann hinzufügen, da.«s ich

niemal* mehr den Conservjli.smus und die Unbewpglirhkeil so

manclier Kelehrteo Männer unter uns bcdauerle, dn> durch die

blacbe lolooation solcher Instrumente mit fixirien Tonen wia

daa PiaooCorte etc. verleitat sind und weldia fortfahren , ein

Brflodoag aiaaa barbariaehao

(I) Dia •nehaubaa-

M abaaMia 4la Ava, dar

raod Sie drai Ualaa IDrabaBao vialaOMavaagabraoehaa, Jaae

•) D.h. die Anhänger der Toatc-aot-r» MUfcato, aiaar Ia Bag-
laod verbraMalas Notation ood Lebrweisa, IfearvaHha pla|

znr.

nur auf aiaar Liaia aoiiraibaa

oberen oder i

iiririiaWiti law»»«
Bodi dIa

StiiHpnten
,
wie sie niii einiader watteiferten , um

Meitiode Fhr« einzulegen; aber die ToriOglichstaa

welchi- dm lucisttMi Eindruck auf mich macbtao,

Inionation ,oder die richtige Proportion) und dia so leichta aad
wshre Buchslabanachrifl. Varbaaaarungeo sind indeasan niebt

für all« LaoU , oabmaa Sia dia iugand io Baanhisg nad Ihr

eodliflhar Brfolg wird aicbariich Ihre kaboslaa TflaoM
trsfliBo. Oarl
wihroa, doaa

i

halt daa Siag

Derrick.i

n^s nun eine feieriiche Epi*!- !, dn^ S, 15-^fi i

ten Jahresbericht allerdings pomphall bescbliesst. Abar i

genug glori&cirt sie die indischen Musikütudcnlen in demaalbaa

Heficbaa, in welcbeai dar Schulbarichi aiaifa SaÜaa savar

(olmliob S. 9} »mit Badaoero« onostatiran aHMÜ, tei daa

«MmSiIImb *^SSm ^WaNM^'där ^
die »jeda ClatM kaaauUtosSaa!?— Wir waBaa abar aldkl

Wfitur friitir-ii. I.1S hie<*e diesem Gi>Ilim;«lliias tu viel Elirc er-

winsen. Wenn hiermit die geh<•llu^t^n \S iinschc und Aspira-

tionen dar baogalischen Musik-Sji>onal<>n bprutiri sind, so dür-

fen sie sich allerdings mit der Zeit auf klägticlie EotUuscbungea
gafasst machen.

BSraa wir aia aadaraa Ze^ai^i ?aa J. A. AU«, wal-
cbaa itiaMli aasUm Ukn HU i

Biate4laaikaehala aai Maatag Abaad biatarfiaas

aehasan Biadmek. Dia Qaaaea der Gesangmntik sind aehr

sorgfiiltifi und nründürh uiilprrii htPl, E-i freute mirh iii finden,

daüs die Lehrer eine Uebung daraus mirhlen, Tone nach dem
Gehör bestimmen zu lassen , wa;. riu liucbst wichtiger Tbeil

des ÜDterrichta iat. Die Schüler der obarstaa l

sowohl die astOriiohaa wia die ob

gans eorrect

;

YiartaltgBe lo iitiaa.-) Ia i

•) Wie dia Uaar aaa daa> aarsaf gigsainia Artikal

haben, bMtafct Mar kata OalaraeMad.
aohen dar tndiachaa aaA4ar aaaaa asmutlachsa
eniara bia II7S aocfe aarMa Uata gabraaebta.

**|
. ,on« or (iro iMr* tmeemfU in iienUfyinf

Uxni" — «Id« bemerkeotwerthe Aeusserung! Die
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«elb«, keioMwegs leicht« BxeftHUam ebeofalU «Ibmb oder

iweim recht mit. In der iweiten Clssse wurden verschiedene

PbraasD mil recht guter Genauigkeit prima ^isla von der Tafel

abgeraogm, und nach einigen Versuchen kam die cliromatische

PhraM Sari ga ma
jj^
äha correct heraus. Ich habe im Ualer-

riehten dar Vocalmusik eioe recht gtit« Erfahrung und bin

r, dM im YergMoh aü ««lüahM iMbM di«

ib mmmClbr ua4 «Im
GeMshicklichkeit rar die

matiscber Intenralle besitzen. Dia Lahrar adnioea uM Inler-

aüa ihrem Werke obiuiiegen und für dasselbe gründlicb Up-

ttbigi cu sein. Eine andere Classe lernte die indiiche Trom-
nal (drum ,

mrldaoga] ; .sie spielten verschiedene Uebuogea

•Ar klar nad aiact. Die Taktarteo und Zeil-Nolation der Hindu

fiMMmsskraft (are beyond me] ; aber diese

1 10 t*tmarrMiM nod aoatfalgraioh w Mto wia

«aaBterao. AMk ataa Tloliadana war dart. UaMHar
hatten erst zwei oder drei Monate üntefrtebt erfaelleo, aber in

dieser Zeit ganz «nuehnliche Fortachrille gemacht. Zwei von

ihnen »pieilen ein »ehr gutes Duell In very good duet'. Man

sagt gewöhnlich, dass den Hindu der Gebrauch der Harmonie

unbekannt sei : al>er das ist nicht richtig. Sie bedienen sich

lalagaBlUoh aiaar sehr goten tweistimmigen Harmonie, die,

avirall aaa naeh dan Ohre arlhallao kann , durch dieaelbaa

«Saao^SSHa.^Ml'bmaS^^
Ura-Spiel*). Die ZI tara -Classe ist in einem sehrgntan

Zustande. Der Lehrer ist ein voilkommener Meister auf dieeem

tnMrument; sein Spiel ist höchst brillant, sein Anschlag und

Stil durchaus küuslleriach. DieCiame spielte eine Anzahl Stöcke

in verschiedenen Modus mit Geschmack und grosser Oenauig-

kait. Naebdaaa sie gaaodat hatten ,
zeigte der Lehrer mir ein

~ Icfaes musikalisches KunstslOck.

laüaHala Tabon wa Brooaa,

I BrfarttdiwJildBhitlaaaalaii

ben Tersebeo waren. Indem ar diaaa Sebafban (diaea} KmI (egaa

die Seiten der Kehle presste, di«bt an die Stimmbinder, nnd dabei

athmete, brachte er von diesen Trompoli-n ritun Iclaren

Ton hervor. Als ich mein Ohr dicht an die OelTuung

lecia, vernahm ich, dam der Klang aus der Trompete und nicht

aaa dam Kahlkopf kam. Auf diesem merkwürdigen Instrument

schwierige Vierleiton- Phrasen und

kntbeol {Godtmtetk« Umg). Otaa

I (wia 1. 1. dia mbeffihrtaa Sailaa aaf dar

Samngi] beweist . dass die Hiado Dngüt mit dem akustischen

Pbtnomen der Resonanz praktisch vertraut waren , von wel-

chem die Griechen und die BuropSer des Mittelalters nichts

wossten. Es giebt einige ganz absooderllche Aehnlirhkeiten

nriaehan der bengalischen und der griecliischen Mu-^ik, nlrht

I ia dar Moaik m sieh , sondern aoch in den Beoeonungen

aHacbaa hMtmmente, wie dthara — kUhara, des-

a, walebaa ha ladiaebaB tun

wird (larafaM) oad dIa CaatigaeWaa batalebnat

man mir, nebenbei gesagt, einige hSchst geschickte Kfloste vor-

machte Im Ganzen scheint es aber klar zu sein, dass die

Hindu licn GncrhLMi ••ehr überlegen waren, und dass, bis die

Morgenrolhe der europäischen Kun^t im vierzehnten oder fünf-

zehnten Jahrhundert anbracli , llindu»tan in der Musik ohne

Zweifel dia Kflaisln (iha laistress of tbe world) war.« {p. 16.)

Mt d« MilloM, watoha Aldia blar dar

«ra, daaa die Beobecbtung so ungeosa war. Bei der Zllara kam
die tweittiiniDige Hannonia bismach nur ganz gelegentlich vor.

Wenn man dagegeo VlnlladaeltCD spielte , so wnr die Harmonie von

•elber gegeben, und e« liegt oabe aozuoehnicn .
<<.<^H iim u lirr Zitara-

SpMer versucht haben wird, die geborten Effecte oachsasbmea.

ana Ufiadia laMadea m aalt.

Wenn er nun ebenfalls Gelegenheil peh.ibt hstte
,

eine alt-

griechi.schc Musikauffiihrung in itirfiii Glänze zu boren, so

würde er seine Ansicht vermiilhiirh ^cindert haben.

Auch der uns bekannte Schuiin^peclor Clarke stellte eis

Zengoiss sus, welches lautet wie folgt. «Besuchte beute Abend
die Maaitaabala in BaglaWa^ daa Diraotora daa «BMiUiebaa

Ontarrietala

Die beMl
und Jada «an ftnan ba von BIstto ahia i

Her Lehrer mit Km Ic in die Tafel geschrieben halle ; das erata

Mal konnten sie die Nolen nicht ganz richtig lesen, was inso»

fern befriedigend war, als es zeigte, dass dieses vom RLitte

lesen eine wirkliche und nicht eine verstellte Uebung war. Dia

Aufführung in der ersten Instrumental-Classe war

beeooders aia blosse Sahglrlaiaaw Aalühfug. Die I

Ia alaaiB 8«! spiaNa, w«l-
fn Brataanen setzte. Auch die FISte und die Citaraa

gingen sehr gut zusammen. Diese Schule ist sicherlich bprech-

tigt den Anspruch zu erheben, dass sie bengalische Mu&ili aus-

ge/en linc[ k^i '••hr' — was nun auch der Werth jener Musik

sein möge. C. B. Clarke, Officiating Inspector of Schools,

Presidency Circle. April iO. ( 874.«

DIeee ieUieo Worte v«o Clarke werden wobl das

eiaa bsatlmila Haft In aaageieiehneter Weise oad bringt

diese damit nach langer Vern^rhlüssigung wieder zu verdienter

Anerkennung. Hiermit sollte sie sich begnügen und nicht za
unserer auü(,:L-biML-ieQ Tonkunst in Gegensatz treten. Im Prak-

tischen ist ein solcher Gegenssls doch nicht durch zufUbrea.

Bei einer JshreaprllllBa| im Augost 1 87< sangen die Sehfilar

PrOAing : Wann dia Btaigabornen earo(MUMha, «ad dIa I

piar indiaebe Mnslk lernen , so werden sie Ibra Moalk bald

gegenseitig lieb t!cwinnpn. Damit solllen .ihfr meinle er) seine

Indischen Freunde das Studium ihrer nationalen Musik nicht

aufgeben, weil diese em .Sch,iiz .IIIS den allerüllesteo Zeiten 14
und deabalb mit allen Mitteln erhalten werden aoUta. (g. oad
6.Bapafl,p.«f.)

<*

fS, Nr. tS und 47.)

Wenn Herr H. Bellermann in diesen Bl. vor Allem boioni.

dnss die beiden Toniirti'ii iHir und Moll, wie unsere neuere

Tonlelire sie aufstellt, ein mangelhaftes Tonsystem seien, dass

also zwei Tongeschlecbter, Dor-Mann, Moll-Weib, nietat ga-

vor allaiB aaf dia i

iSMfafdiaUhdiai
Bedacht genommen werden mOaaa , wia ar diaa Nr. 6 d.

Jahrgang 1874 bei Bespraobuae daa Lahrbocha eaa Otkar
Kolbe abermals hervorbaM, a* MBcbla tob adr Um «iafp
Bemerkungen erlauben.

Herr H. Bellermann sagt Sp. 81 : «Kolbe lehrt nun zwar

nicht ausdrücklich, die Amoll-Scala heisse a-k e-d-4f-fii-m

wie Marx u. A,, sondern umgeht die Sache. — HIar mSsila

farada dia Labra basoadara dacaaf biawaiaaa, daü daa ft» aar

kommen moas, wann eine Cadaai aaf A
soll. — Der Schüler würde dann also neben dem Dar-SeUnaa
auf C und dem Moll-Schluss auf A noch den Scbluss auf D, F.,

F und G zu lernen haben ; von diesen beisst der auf D der
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Doriacbe , der M>f E lier Plir\f:ische , der auf f der Lydiacba

UdJ der auf G der Mr\ül)di>tlie.t — Wenn nun nichl »Hein

das alte SoliMhc A-moll «ich de» erhöliteo L«ilelons gis, son-

aoch djs Jurisehe (D-moll) «ich ebenso des ei* ab d«a

\
arfaöbiao L«it«ioos ia dw CiUm am b»iimn hat, in

(F-dnr) das • JMl Mm BMk«t kt«a«l,
im dtmi» Im »tum dtü »üMi« Ca-

iMif /MI dM gwtflm TMrMherdt oaMrar allen

MaMonlmoatk, die nach G. v. TurhT
BV werden braoehlea , gar ofl dem inUisiijucden Unsohmackc

das jeweiligen Sünders überliMen wurden, wed eben dl« beiden

ToatMcblecbter sich nicht vollkomroeu klar geschieden halten.

8o niberte sieb bald mehr und mehr die dorische Tonart un-
I jMaigao D-sDOtl. wlbraad Mi di« iydiMiM ala Iraospo-

I C-d«r iafwuila. litt attow Wartaai Dar nad Holt

I PlwaaMii bMar JS^^iwTmnniSni.
berausstellle. *) Bleibt sJso vor allem lier in grellem Contrasie

alebende [bereits von mir besprorhene plirygiache, ausser-

dem aber ein noch n&her zu i L^pr -rhender mixolydi<>cber,

fsrner noch ein neuerer namenloser Tonscbluss übrig. Es

sich sonach meines Erachtens im Allgemeinen [ausser

I Tnnanhiüiain) fe||isda vier waaanlllah vaa «iaaader

4. *-A7-e

e-d-e' e-Ä*-e*

Dur und Moll roixolydiscb phrygisch neu

(. würde die ionUche und lydiaeb« (onser C- und P-dar},

sowie die lolischc und dorische (unser A- und D-rooli],

t. würde miiolydiscbe Octsvengstlung,

i. wQrtle *^ die phrygische, und
'"'"*"*

modernen ToDSchlossreprIsenUren, wenn die frühem aUTran.«-

poeitionen anxuseben wSren nach C. Ebenso liessc '•irh jtder

ngallra TonsehliH* i« dan miudydiadtaB «andalB, indem suii

(It) dar ataapto (H) aa dasM Stelle

den neuen

giacber Tooschltise sngesehen werden, daasen Toftommen viel-

leirht schon bei unseren Allen erahl werden kOnote.

E« bildet aber gerad« dieser moderne Tonschluss Anlass zu

der so falschen Geoeralbassbenrnnung : •übermässiger Sext-

acrord« : wlhrend die übrit^co »lels nur eine zufallige grosse

Sext aufweisen= 10, ist dieser um eine chromatische Toostufe

er, er erreicht also das xonilige loiervsll einer kleinen

1 1}, dia Wdar am dar OrUMsraphia Witten ttbei^

den

0

Der mixolydische Sei

grellsten Coolrast gegeoBbar dtaatm oodai

phryglschen, und kiinnle .ils ein Dominanl-Dral-

mit stumpfem Leiteton angesehen werden.

I. aad t.

(Mger ZaR tat

* Kür ilif lydiMh« wnr i\ivs bekannilicb ^-ik dsr

der daaMM, der daa t, die reioe Quarts srwttaadtl maciile.

I SO
Ka-

• Ab-

prllmci.'iter die»e ruru avu, als er im Finale des Freie

»chien. als einen Scbreibhhlg

'

f vergessen worden sei.

Aeholich ergeht es dem Chore in Meodelssobn's

aehiad *aai Watda* M dar Stella: swaUdan
aar ChMB im am» Aaar «m anteanl •4,
iwaMawl *r tmto Itear Hb M atafia M,
errtaTaaarar^feriacl. Bter ratet Maaaat« all U«»
K'i'schweiga iolervatlenkundigcn Gdii^^anKer meist dss ersle-

iiul zum scharfen Leiteton h
.

ho da.n^ diese so leichte Stella

stets Anlii^-. .'nr I nterbrerhunK' giebl.

Unter i. «.ebcii wir, dass der Accord blos eine Verscbir-

fung von 3. dem phrygischen Tooscbluaa genannt wardaa
köooa i aolar 5. aallUlat ateb danaliM Aaoord viaraUmiiiig. in-

defli 41a QaaHa, 41aawW Aaiaaa gMA aar Frace, ob ate Coa-
ob Wmmm mkt ab aMlraai «erdoppalbar aal> aai
absebralMI; aalar dar eiaraUmmige Aooord, dar «alar?.
mit der nichtssagenden GeneralbassbaaaitlMMUf ak
miis!iigcr Sextaccurd'! sich prüseotirt.

Dieser Accord, der neueren Theoretikern [Tappert,

bieter u. A.) Anlass zu langen Abbandlongen bot bezügUch

seines Siammaccorda«, arscbeini mir als ein eigener Zwillings-

Vierklaag, barlaitlMr aaa dam phrygiaehan Tonacbloaa, der on»

sera baaaadara Aataaffcaaokalt baraaarordart. Er sratiUft i

seiaaa baüaa OnaafilMi— «a ta jadeai Tritaaaa i

aiad, ««bat aaa taüdi aaiara Ortbagrapbia. dt a wir 4aali
BlobSren kSnnen, stets neue Schwierigkeiten bereitet, leb

werde deshalb diese sechs müigiieban ZwUliaga-Vierkltoga, an-
bekümmert um corrocia odaf saanaaMias OtibapipMa» 4w
Reibe nach verteicbaao.

X F O

Dm
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firto HaopIrterkBliig« {g h d f-g k dm f), deraa zufllllig« QoinI«

am tiata Halbton herab und io den Bus gesetzl wurde , im

Grunde jedocti vi rvcli irfte |<lir\ giscbe Toascblüsse, bilden so-

nach in den beiden Ausäenslimmen reracbürfie Leitelone, dem
Klange und Intemlle nach gleich eioer lufllligen kleinen

(H ) ; denn e-aü kliagl mir troll aller Orthographie

, Ii haadelt sich nur darum , ob der elfte Too in uo-

•iMce UMOf OMb iT ia dM iwMAm
Um tftm mMt oder kanb to das ailalMi Toa Ä, dir T«n

iiloonM MHiaehliDaisrauf malBStt Wt>
Ico an, W8S mir der Ton sein »oll, auch wenn ich keiue cor-

recte Orthographie anwenden will. EsislSachedrr l)pp<>rluoiUt,

in H-dur diesen elften Too ait zu schri i! <n il i^''£;en in F
ala b. Bei frappaolen üeber^n^n käme es weniger auf eine

oorrecte Orthographie aa, 4la kOnnte eio« fBr dia aadara Mabeo.

8» «In muar dia aMUaebia« Orlboeraphla appoflaoar aia

die «orraolaita a»w mim f, daon g bat abaaao ««II laA gm
dieMa« aadAekeiMvall aaeh »aiiaia. Wcm aler (wa
keiB Ttee al^« aa bWbaa) dar MbatoTM • oad dar iwOMIa
k ItH, kaoa der too aas leider iwiehch geiobriebene «Ifle Ton
alwaa aodares als nur einer sein wollen? Damm atad alle

vaa •-« incorrecl« d. i. mit oiher licKendL-r OrtIluKrapUa fa>
ichriet>enen Accorde ebenso correct wie die ubri)|ten.

Was haben aber unsere fünf >chroiDalischen> Tdne ver-

achuldel, rix^s sie nicht gleiches Recht besilieo sollten, ebenso

aar «j o m a l geschrieben xu werden, wie uosere sieben dialo-

I Ttaat Daai» diaa aar ala Nataabiaiarlinat

asT«»,
fa daa> abaalataa blanral in Tkga Mit, nad daaa i

seri?r Pegründung unserer Musik . zur Erlan^^ung eines wirk-

lichen einfiicheu Syiileiijs tiiit der unxenu^^endon Ao.'ichauuag

des Generalbasses ftebrocben werden müsse, selbst wenn wir

in alle Zukunft bei unserer jetzigen Nolenftchrifl bleiben woll-

leo. In diesem Sinne ist die Schrift Nebensache; Ist man aber

vaa dar Noihweodi(kait dar Cbroatatik ia dar Dialoaik Obar-
I Andel licli ah

Wiaa, t«. Äi ^9 WaaaiJ.

cacaiar^ekriMck der laatnaeatetiaB von EWaeier PimI.
Autorisirte dettltcfaa üeb«n«UaDg too lafafeaN laibar.

Leiptig
,
Ureiäaptmi BMel. IMO. ?n vod Ui 8.

Fr. auf.

I Blecb»TMd»i der

dar Aalar Aa allgeoMiea Blaflllirung

der Ventil -Instrumente namhaft. »Als die Componi.-.ien nur

eine beschrüokle Anzahl Noten auf den Hornern und Truiupc-

len zu ihrer Verfügung ballen , waren sie wohl uder ubel ge-

twongea, diese Instrumente aeltener anzuwenden. Aber aU
dar neue Mechanismus ihnen die vollallndige chromatische

TonleHer auf den Blech - Inatniiaaataa aar Varfli(aaB alaUl«,

gabao aia nur so oft dar Vanuobaaf aaah, diaaa Inatramaala

I ihrar WMang lag. Wir rathan^Ma^cbüler
i, aar dia Matar^BBiaar and -Tranpataa ao ge-

I Ma ar Brhhraai |Na( baMat«

on SU wissen, wie diaM
SlaNaa lewlbll. «alelM «oa natürlicben Inalnimenten gespielt

werdeat o. a. w. (S. IS7— I38.j Wer mttehte dem nicht bei-

stimmen?
Der Hauptgrund der rerlndertea Behandlung der Instru-

mente liegt allerdings nicht in dieser Aeuaaeriichkeil , soodera
in der verinderien Stellung der Componielen zu ifcreiB Gegaa-
Maode oder, technisch gesprocbea, ia der yeraebtadeBaa Aa-
iMa dar FiHliiar. Daaa bei «taaa laraUaa IMMa

Wafki
Aadere Ziele, aodera Wega ; aodara Ge-

danken, andere Ausdrucksweiseo. Sollte nun ein Scbäler elwe
die Kunst Wagner s besonders in sein Herz geschlossen und
nach dieser seine Ideale ).:L-I)iliif'i haben, >o dürfte der Verfaaeer

ein sehr UubM Ohr linden, wenn er den Rath erlbeilt: «Meyar-
beer, Gounod and Wagner kftnnen, §o brillant und ioti

auch ihre Partilaren sein mOgeo, kämm ala pM Vorbilder i

plobiea werden. Der SebUer i

dar dia Ta

handlang Jedes elozeloeo Inatrameotes and das Erzeugen groeser

Effecte mit geringen Hülfsmitteln leroea will , so möge er die

Partituren von Mozart, Gluck, Beeihoveo, Cherubini und Schu-
bert zu Ralhc ziehen.« (S. 1 38— 139.) Wie gesagt, der Schü-
ler würde bei diesen Worten nicht mehr Schäler aein, sondern

Zweifler. Er dürfte failaad machen, daae er bei seinem neueo
Meisler and VorbM ate sweckeolsprechead finde, im Bin-

wia iot Oaoaaa, — aia Calarii

Olaat vaiMba. Br, dieeer SeMler. anaa deher denk abr^
liehe Ueberzeugung zum Widerspruch getrieben werden, wenn
ibui weiter gesagt wird: «Es »1 noch sehr die Kr.ige , ob mit

all unterem modernen Reiclilhain und unseren Massen die

Wissenschaft der InstrumeolaiioQ einen wirklichen

Forlscbrilt seit den Partituren eines I

aartriger CMtacbt bat.« (8. <39.J
Doeb, laaiaa wir daaSebOlar ia i

aa. OaaUaaait'aOr-

aobieden, darüber sind Alle einig. Wir behaupten nun,

die Terschiedeobeit zwischen Htndel und Mozart in dieser Hin-

sicht nicht gr&aser ist, als die znisrhen .V^/art und Wa(<ner.

Die eigeotbümlicbe charaklerislisclte Orcheistralion ist bei allen

Dreien — die wir hier der Kürze wegen zugleich als ReprU-

senlanlen ihrer Epoche ansehen wollen — ein Ergebnis» be-

•tieuDlar lookünstleriscber Gestaltungsweisen, welche in ibnea

Daria Badet aoob dar raiaebiadaaai

Mal aalaa Befilillbrl%ni^ Ma aej

delaa Warba fÜHaa wir aaban einander auf nad
jeilaa ala ta aahwr Art barmoniacfa gestaltet. In dieeer RiaaielM,

also relativ, sind sie gleich« erthig ; ihr absoluter Werth kann
allerdnips sehr verschieden sein und ist es auch in der Thal.

Wa^. liu riiiU nur betont werden soll, ist dieses, das* man eine

be.stimmie Gestallungsweise nicht deshalb tadeln oder verwer-
fen darf, weil sie von einer anderen abweiclU, die wir

|

lieh lieher bebea ader ala die

Beben. Dar Aalar aaM ilah

Wlaaar Bdnila ala dia «abtaa lai

aber hinler dem Berge wohnen auch noch Leute , und zwar
nach Ott wie nach Weet. Die neueste Opemecbule beben wir

. uj ^ .d by Google
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WinC-

im im IdiIiwilillouibMMb HIodcTt.

Dta Wtrke dIesM M«lstm kMol and Kbltit H«it Pnat
wciiLi^'i' -firiiT l.an(l-.leiJlo ; a wiirtle ihni ein Lcictiles sein,

Simmlli'tie <iurop.ii)Vciie Kapellineisler m dieser Hinsicht zu

beschaujeo Kr weUs auch passenden Ortes eit^pnlhumliche

B«)uodluog»weiMn der lustrumente b«i Händel Dimhafl xa

adMO. Aber wi« wenig der Autor es für oulhi« gabaltoo hat,

äok «ia GaamlbM

Zar BagUitBDg d«i Baeitallvt htltm H» gro««a
Conpootolea metsteiu die Streich -Ir$traroenle angewendet,

•ntweder in gehaltener Harmonie [tnanchmal in ireokolo)

oder in kurz ^hgerivsenen Arcorden , welche die GflMOgs-

PbraMO UDterbrecbeo. Auch Blas-lostrumeDle köanea aoge-

w«ndel wardeo, doch iat Ibra paiaeade Anwendang Mlteoer.

Wir kSaaen kaina batUoMtM Ragela für die Ia«tniiaantation

dar AadtaliTe gebeo ; iHt Sdiöler laral sie au besten dur«^

4*r foriMan« vqmt lläMr. 80 äad ,B

OtovaDBi ; .AbcehMHlbtr, wo ailat da bin' a«t» PidaHo nnd die

«famnlliebeD RaeilMi«« aai Paalas und Rlian und aos Cberu-

hiai'i Opern vortreffliche Beispiele. i),>-- iknin li^^ be unbeglei-

late ftecitaliv [Recilalivo secco) ist lai i^üu^ ausser Gebrauch
gelouitiicn.« IS. (11.)

Mit diesem letzten Satze tat nun Ober eine BegleilaogsweiM

ak eltmodisclM der Stab gebrochen, welche von den grtatao

WariiM dar

Im «Übt,
Ragata fttr dte iMinnwitatlM dar

Badiativa geben« konnte, denn das alle SecGO-ReciUliv bildet

den naturgemüs.s«n Ausgangspunkt für alle reeitativlscheo Ge-
staltuotji'n. ti^l wenn man bei diesem Hpcitaliv fp.slen firund

gelasst uud die Begluitunii de^lben in ihrer einfachsten Uestall

(durch Ciavier mit drm KunJameot des Streichbasses 1 als den

wahren Anfang der racitativiachan Instrumentation erkannt bat,

liaaen cicb sicbera GrandMtae flbr die weitere Betheiliguog der

•••IrMtlraad«
Anadraok to bMrirfcaa, «ad Mwll rniftkü iidi dlt Ai

dang der entaprecbaadM TnalramcBto glalehaam tob lalbat.

Jenes •altmodisch« gcnaiiiilt' rirundrccitjtiv vnll .fjsl ganz ausser

Gebrauch gekommcno .sein, was aber keirir>wt'K'' der Fall und

nur so zu verstehen ist, da.« üeine rirliii|ji' .VusfuliruiiK seit

ngerer Zeit vernacbl3is«igt wurde. Die Worte »aasiter Ge-

brauch gakooMaa* bezieht der Herr Verfasser offenbar nur auf

nicht mehr neu componirt wird ; wir

r, damit alles zu bezeichnen, was zur Zeil iMcht

I «MMekM PiMftiMi

Dm Utbriti. «M vm aoeh Ia

lig Ist, ad w HOB dar Gabart Bach alt odar aeo, labt damit

wirklich und ist in seinen Grenzen so gut ein Vorbild IBr jelxige

r.om|iüiiisien, wie alles anilerc Iiie.sps höchst einfache, in den

bildenden Künsten srlnui lim^;-.! zur Celtung gekommene Prin-

Cip , ohne »flclies uiur Hrjnilict ile^ Stils nicht tiiiii.'lii Ii i-^l.

wird auf dem inusikalischea Gebiete noch vielfach verkaout.

Oehin gehört auch, was der von uns hocbgeschKUle Verfasser

fibar die Orgel aohraibt: »Bei Klrchenanosik (OratoriM etc.)

I, wild blollt dia Ortal

ia

Wir latbM
anzuwenden, wenn er nicht eine praktlielM Eaaatoiaa dar R-
bifkeiten dasaelbeo besiut ; da es Iba sonst aBBBglioli Blia

ua (8. ISa^M.) Dwa»>

flflhltoMMMMMMim
awaadaa , weil der SeMUar

darf, was er nicht kennt. Aber M 1

lieh der Oigaiaats so ausnahmsweise MrhwierigT Ao sich g»-
wLss uicht, sonst würden die allen Compontsten schwerlich tm
dem Spieler ii;r iirund des Baises eine ezteropore-Orgelbeglei-

tuikg verlangt haben. Wir Beinen nun, nun sollte dem Spieler

Bicht abrathen , dia Ol|ll aa versacheo , aoodem ihm lieber

M vorgaMMeltM btbM. Wa Aaridil, diMM
in unserm Belieben stehe, in ein Werk vnn H'indel die InstilH

mentalion von Mozarl oder vuu Mendcb^jlm u A. einiüschia-

ben, sollte man endlich .lufgebeo Jcdi'iii Jj-. Sciiic Danu er-

halteo wir auch in der Praxis eine reiche Kunst, und viel

GezSnk, was beute die AuffObraagH hMMM aai BBB daiBiV
enlfreoidet, hört vob aalbar aaf.

Dia IMüBa UaaM diaMt Tarblliaiis nicht ainaehafl, waB

herige VarhhreB einmal aafeMnfM M prBIMi PMMe ar aar
dieaen Bnlschtuas, dana wflfda ar bald aaldMitM , daas aoeb
die .Ilten t<roMen Oratorien an Inslrumentalions- Apparaten

schon alles von ihrem Componislen mitbekommen haben , was
tu ihrer Darsleliuiix gehürl ,

der lustrumeolal - KcDrper dicker

früheren [HüaderscheOj Zeit würde sich ihm zu eiiMm Bilde

gestallen , welches in sich hsrmoniscb abfMdlMMa Mt —
Bad iai

daaTItel imidilliOrBbMliwaia hwB^w
«bimMb aad Mcblich die BtoMt iM SM» Jw«- Modk 1

Danlellung ver

80 etwas würde namentlich in England von Segen sein, um den
Geschmacklosigkeiten Cosla's und seiner Nachfolger endlich

einen Damm entgegen zu setren. Dies fehlt sIm noch in dem
vorliegeadea Buche , und mit Rücksicht hierauf <>agtea wir

ol>«n, der Autor nehme den (moderneDi Si.i iiil|);inki ein. Aber

den beachrtnktaa Horizont seiner Vorgänger Berlioz und Lobe
bat ar bainditliob erweitert und ein Lehrbuch geliefert , w«|p

OarfMflH ala dM bMla W«tfc (

Bliaf aa Bra« WdMr. VacfMMr dart

kamiBeni darWiMtugfeafti. MMff AallihMiHb ?«i
BickaH Wi^. Bariia wbA häft^, Ha|a Talil.

46 Seiten gr. 8.

Herr v. Weber bat durch das auf dam Titel genannte, ba-

reila in vielen Auflagen und Cstteraetzungen weilverbrailala

Bflcblaia diesen Gegenstand der «llgaateinen Kenolnisa uad1MI-

at(

•a aoMIrM— ia dar« ,

biar aBadrflcklieh bemerken —, waadte ar ikh aadl M I

Wsgner mit der Bitte um tbsiige Beihülfe, wohl wissend, ein

wie gewsltiger Rufer im Streit derselbe in musikalischen Krei-

sen ist. Wagners Antwort darauf i-st vorliegender Brief, eine

gemütbvolle Kundgebung, die gewiss der Seche nützen wird

nnd im kleinen Baume gewiaae schriftatellariadia BlgeathQm-

Ikbkaitaa daa Aolors abaatalls wiadarapiagelt, ab da Mid : aia

aarkaatlacb panSaliebar oad «ia datchgabeadi ]

ir 8cbiH>fang al«h

antreckendes migefahl beknadea. Ala Baieplal daa hier aoge-

dklageoen Tones aeuea wir Saila 1 4 bar. Wagaer schreibt

(«abfMhataliob Im BMMiek aarOmwU :

^ uj ^ .d by Googl
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»AbteiU, aber fasl glelchieilig nit dem Aafblühen jeoer,

Torg^liohen Dieule eioer oDindgliclMa Wweenaobifl voU-

i«a TbiarquUeraieD
,

legte um ata redUoh

Md «aliriwll MHirtelwdw ,

k, Dach welchen in de« TMwM dM OMeh« allMMl
I DOi dai Leben giebi . ja dass wir aozweltclbafl tob Humo

selbsl abftarnniiMi. Diese lirkenntiiiss (lürMe uns, im Geiste un-

fres glaubensiüM'ii Jalirbuoderls, am su lirrslen dazu anleilun,

unser Verhällnüss zu den Tbieren in einem unfehlbar richtlf^en

Sinne zo würdigen , da wir vielleicht nur auf diesem Wege
wi*der zu einer wehrbanigen Religion , zu der , vom Erlöser

ued dank MiaMipM bablWBlM. dw

Dl wfr dt« Tbiere benlto dm wnwed<
len , ans nicht nur zu ernShren tinj 70 iliencn

. sonilem an

ihren künsUich herbeigeführten Leideu aucli zu erkeiineti, viai

uns selbel etwa fehle, wenn unser, durch unnatürlicl]es Leben,

Ausschweifungen und Laster aller Art zerrütteter Leib mit

Krankheiten behaftet wird, so dQrften wir si« jetzt dagegen in

flirderiicher Weise zum ZwMk« dir VaradeJong nacsrar Siii-

lichkeil, ja. in vieler B«ziabna|^ ali mMriiebw Zaanta fOr

PNnd notonli. Dieser hatte die KBbnheil, ein Gesprtcb des

Odyaseos mit setnen von Kirke in Tbiere Terwandellen Oe-
Doesen zu erfinden, in welcbrm die Zunjcl<.ervkaodlung in

Menschen von diesen mit Griinden von üussersler Triftigkeit

ab(iplchnl wird. Wer diesem wunderlichen Dialoge genau ge-

folgt i$t, wird sich schwer damit zurecbt finden, wenn er beul'

zu Tage dia dureb unsere Civilisation io Ootbiare verwandelte

I «iMr BOflUtattr w wahrar umbliohar Wlirda
i wül-e

______

Srnträditor, dfa ta atoea banaa UeMa laBwItlaaiaa ta im
Satze : »Wer möchte nicht Sociali«! werden

,
wenn er erleben

soUle, dass wir von Staat und lU-ich mit unserem Vorgehen

fß$ßn die Fortdauer der TivisecUon
, und mit der Forderung

dar aabadingten AbachalTuog derselbeo, abgewiesen würden T<

(8. IC.) Nun gehttren wir wahrlich nicht zu den Heacbtam,
dia JaM allaa, was ihnen noba^inam iat oder im Wega tlafal,

I danuDdraa. Abar Sdwaibar dlaaai iit in dar gaa-

''sMMMaiB**''
**** ^''^'^

r, und moss sagen, dass niemand aus Mllleid mit einem

gamrterten guten und treuen Thier« sich zn dam WuBseba
sollte verleilen lassen, ein moderner flasWM d« k« alwas
Schlechteres als ein Thier zu werden.

Wir wQnschen von Herzen, das-^ div Gegenstand bald eine

MHadigande Erledigung finden möge. Er gehört zwar nicht

Hdae aiganllich musikalischen Materien, sber weil ein so her-

auffierübrt am U. November

durch den Cä c il 1 e n- Vere I n in Hamburg.

Daa erste diaaitabrige Cooeert des geMooten ChorvprelDf war

eine bedeateod« I<eistung. Wir Ihellen mehrere Bericble lUmburgi-

scher Ze<langen darüber mit, weil sich Inleressante Erörterungen

I AaMhmg kattpfsn , und begtaaea mit dem Referat dM

i.

Seitdem Herr J a I iu* Spengel die Direction de* von dem in

ehrendem Andenken fortlebenden Carl Voigt gegrOadeten and
Jahrzehnte lang treu Dod forderssm geleitelea Otcillen-Vereins abatw

i>nege darUlaiaiir daa A aapSSSanagaa ab Md ss bahrtaMlah
erweitert, indem ersieh groMcn and verantwortlldien Aalgsl>aa ta-
wandte .Seine dirsjahri|;e OlTenlliche Wirksamkeit kennzeichnete
solche Grenz-Erwi-ilerung lies .sirrhrn« sogleich durch das grosse

Werk, welches der Cscilien-\ rum in uiuem ersten Abnnnemenl-
Coacerte zur Aalfohrvog gebracht hat. B* war das seilen, end biar
in Hantbarg wähl Abartoapl aaeb aia voUsMad
Orstorlom Balsatar voa 0. Pr. HlndaL*)

Blna snsemmeahaiifaade WMergsba diaaaa grataan, boehlatai^
aaaaatsfl Oraloriama hol daai darasMIgs« LeMar dca Varstae ksloertei

sichere Anhallpankle in einer vorhandenen Tradition , wie andern
Werlkf Handel s, amenllicb der Mesaisa , Sammn . Josua, Judaa
Makk»ljau< ti d|il. m. rs Ihuii. -S|>engel halle da» Wert, völlig selb-

ständig <n ropro.Juciren L'r hBtU> die nothwendigeo Kttnungen eln-

tnrichten, ohne den dramatischeo Znaammeflbang za verkette« »od
ohne dem aiaaikaliaeban SMOawaMaMalbDn; arbaMaaMtodaa
Werk tief genug hinelntnleben, am es dem la ihm aabtammaradaB
Geiste des Tonsehopfers gemtas aoftaMeo and mit dem amttagllcbea
Apparat aller aofgehotenen Konstmittel, mit der erfbrderiieben Pieltl

gegen diesen «rown Meinler der Tone inlerprellrf n «u können. Eine
sehr veranlwortlalic .\rbeil war fiir den Leiter der Aüffulirung noch
die Uaberaeliun^ d'-r m der Farlilur nur darcb ZilTorn und durch
das masikali»i:he temgeruhl zu eiilnllhselodea Andeotaagea dea
barmonischeo Accompagnementa der meisten Bsctialiv« and Arten
daaWailM. Aadtaaaaad dteltbrtgan baikataeAa^ifeaai. dtoMar
aa naaa «aiaa, IM Jnilna Spaogel nil jagsndMwbaai Mba wmi.
woblbegrOodetem SelbttvertrsDrn herangetreten und ist deoaelban
io einer so sehr befriedigenden Weiae gerecht geworden , dass man
ihm das Verdienst zuerkennen durf, im reprodoctiven Sinne das Ora-
torium Belsazar für deuUchc .^urrtihruiigen prsklirabel, daiaelbe als

ein bisher wenig b«ac.hlc(e> Handel sehe« Werk den zablraieban
Concertfesellscbafleo zuganglich gemacht und fllr die Art darA*^
ruhmag eine ampfehleoawerthe Nonn (eacbeOen in haben.

An Bedeutung gewinnt eia aalabaaVa
der künaUerisebe Werth das ^
Jeder Kenner HBodeCacber Oratorien , der die
slellenweiae lief io die Seele dringende WirkaDg dea Belsazar« in

der Wiedergabe , über die wir berichten , an sich erfahren hat und
dem Verlauf iler Entwicklung mit Bufiiierk«mem Verslsndnl».» ge-
fttlgt Ist, wird ea bereitwillipl einräumen , dass er ein bochbcdeo-
laädia laaatwark bannen gsterat habe, dem aueb nnlar Uaadam
aMialaaBanlliabaa Ofalotton ein benrorrageader eitmirter Rang a«>
gebilligt werden miaaa.

Der Sloir Bethel, wie er Im S. Capilel des Propheten I>anlai er-
tlbll wird, hat einen tiefen and erscbOtternden reinmen<chlichen
Inhalt: die DemOthigung menschlichen FreveUiiuU>» unter die ^^e-

wältige Hand der golllichen GencbliiksM. la diaaem Siooe bat er
Dichter, «I« H. Heine u A., Bi paamba* Builaiafbaa bagiMail
Heine 'a Bailade »Belaazar«

Ma HNMfaaahl aog naher wbaa,
la atnmmer Rab' lag Babylon,

mit Rob. Scbnmann's Masik fand den Weg m des Henen Aller,

welche Im Schone» das Wahre lieben. Nifüt wenig trog diese ver-
einicte Kiin«t«chöpfon(t zweier ( c! if blesteri Vertreter der modernen
Rnnifiiiiilt ilAiii lii-t. (U* ßel<>.>.-:>- 'T-,\.'nu:n Hindera In AnbelrecM
seines dramatischen Inhalts popuiar erscheinen in lassea. Die dra-
malische Disposition der bibliachen KrxablanggewionI, vermöge des
Heranziahena der Eroberung Bebyioaa darob die Perser unter Cyrus
und femer wegen daa raUiiaaan wMaavMldaa, gabiMat dmab dia
Sehaanebt DaaMls «ad daa

dar BalaMlb aareebbabraa, da« balHaaa Timaal m Ja

•) Diese Behanptoagen hat IIa laagjahrigee Milglied des Caei>
llaa>Varelas> twreita im Hamb. Corresp. vom 4 8. Nov. dahin berich-
tigt, daas der Verein unter Leitung des sei. Voigt das Werk sogar
schon dreimal vollständig aufgefahrt bat, nlmltch im Winter IS5t/SS,

desgieicbeo im Winter itCl/d und lulatit sm tc. April «871. Bine
hals Praila warde damit allerdings niobt bigrOadal, aa wenig, daas
Voigt, wta wir wissen, <«7</71 tange aehwaakto. ia walober Weise
er den Belsszar aoffUhren aailta, und sieb aebliessileb mltderla-
sriMitung von C. Müller aashsit Durch die angelttbnaa Daten lal

also das, was der Referent eigentlich hrn erheben wollte, Bamilob
die Selbslandi(;keil, mit «eleher Herr .><|H'ngel das groese Werk be-
handelte, nicht hesnülandel Inder ^ehr >'OrgfSltlg und sachkundig
abgefas'ili-ii Knlii smi Hcrni h in Kr.iu^e 1111 • Kremdenblatl • vom

November findet man die obigen Daten noch genauar sngegsiMn,
alalMtt.Afftt4iia«ndM.JaMMriaM. AM.

^ uj ^ .d by Google
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In Mioer Herrlicbkeil wledercr*l«lMO Mkra n dttrfio Mcb der Pro-
pbeieihuog Jc«iii9, m> lehr aa LaitMi, üanoigfiltigfceU dcräiloatiooea
and CJiartktere, InieretM uro dr«RiaUK-h«a Vcrtaar, daHiMad«m
BmIm Mlbtt auch ohne die HtDdelKbe (.irt>enl>

•ebon den wtrm^lrn Anlbell nicbl versagen « urde.

Die Mu'iik IrrilK h irmml die TheilnahiCF M> lebr für sich |<e-

bageo, daia jenes iii«iMcblid»>pocti*ciic loUrtaa« OMbr odar mtoder
iMibrMiiHahrtwM. Mi< iiMiit piigl üm WlitMg doch—r wafl dtoiftiMwtt j>Mirt«twnlM Bl«dtr> alt def
(•»MD g«w«IU|t*a, dlMen TonmeMar elceMa Macht nod Eoargi«
»teb alreog aa dat BIoi*Im da« Drama», ja oft Reaag ao daa po4nttr1e

Wort dar Dielion iin«chlie«<il. In der Fortn, «eiche da« Werk durch
SpangaTt Bearbfiiiwi^' .iri|;i-nnn>inrn halle, »tfllle liasselb» tirli dar
ala aiaMiifikdrania, ilem tum CliarakUr einer Kritiljchen Oper niclil5

•la aioig« loaaarliche durch die Buhnen-VoislellunK bedingte Kor-•M^o MUgHa.^ta^^^a^M vorgagabaoa. Im Saal oder tm der

cnä^ndaa Redtoüv lu flnd«n pflegt. Ist In •MtMai* nicM «wfeM«
d«o. Allaa Lyriaeba wird bler in die StimmnagabewafoafM 4ir
dramaljicbeo Peraooeo verlegt. Nur unter den prachtvollea CbOraa
Soden aich eiolga rein belrschlcnden und Ivnsi-hr.i InbalU. Zu die-
a»D geboren die Cb6re «Die Heicbe sleh'n in Goltea Halb., .Singt,

HiMaal, tiagli «.«.m. Im Uebrigan gralten die Cbora all baatlmmla
oksraklMMlMlM tMtamaMan, Balryloaiar, Jadan, Paner m. dargl.

Dia SolopanleB grappiren ileh «m die beida« HaaplAgnraB

:

Miatar mit aeiner Mutter Nitocrit auf der eioen Seite, asf der an-
deren Cyro» mllGobriat. üani«! kaon ebenlalls dieser zweiten Gruppe
hiniugeubll werden. Fremdartiger berührt es uns, aU lUndcl'ü
ZallgcooMen, wclcb« an den Geiang ilalieniscber Castraten gewöhnt
«WH> dawCynuMd DtDlel bi«r iweian Altstimmen Überantwortet
WOViaa iM. Zar Vergegeowartigang dM (roanea 8lna«s, der In

4taMB Oratortaa alehl bkta dam maiai, aandatn Mäh daa Cyrna
•to ChmklMitMibBaillehtolt bdfldafl «ardw. alfMl Mk daa
•Nleavotle. warme Colerlt der Altstimmen Ubrlgens aebr wohl.

Der Ciellleii-Verein hatte »einem Reapecl gegen daa groase Werk
'i lo der BeM-lzung der Solopartien Autdruck verlieben, indem er

Wahl auf \ iTlreter de» Oraloncr;«o>ier.f;('S gelenkt halte, von
tum Vorsui vollea VeraiandniM der ulH-rnunniD«n«n Aufgabeo,

Fiatit gegen dieae and Dicht minder auch Fähigkeit and guter Wille,

•I« M ieb<M und *«il«adat, alt Ihnan «rrakcbbar, lu laaan, erwartet
«•rdan darfta. VMPn«AM«ll«J««*kla«wMlB«tfia daa
Alle« aohooNtaBiaadfcwiMlHB, dar ite tat leMMln mtf «Mtten
Sinne •cbllcBttstlariachaD QaalBBaagen und QuallUten dieser bocb-
verdlenlan and allgaaiala gaaehaialaa Sängerin auch nur vom Horen-
aageo klont«, l'nd wie hat tle solches günstige wühlbegrUndele Vnr-
urtheil in ihrer mn)Mi>ollcn und dennoch so klar and uberieugend
ladlTidoaUalrtan Interpretatioo desCyro» aufs Neue wieder gerccJit-

fNlifll. Wellla oiaa hier BiaialDaa als bnaoadar» achOD» Leialung
harvoHteben, wttrde man alla« Oebrt|an Daraekt tafOi**- Dia ganae
Parlie aettaitete lieh abao aualnem GeaaanalMrniaMaaragien
mniikalischen Charaklar>TnlaliMt, und waaaaacliMaflaflfl|l wird,
dass Kruu Jv^ liim'a RlUcklii lic Difpositloo die Verkörperung ihrer
kUn»lleri<>chen Abtirlili'ii mit- K r«unseh leite begünstigte, Merilhrigt
dem Bericht ut>rr dipvL' unseriieuliche I.riMiinfi nirhl« «piIit, nU
der Aoidruck de* für den hohen n iiii'n ijen i-.-, »c. ii.^n m.?

an ihrem Theil in jener Aufführung dem llori-r wieder zu liereilcii

varstsDd.

Auch dl« beiden anderen Damen, Frau Katbarloa Muller-
RoDneburgar (8«r<lD] nnd di« hiar voo Mbaran OllraUiehea Vor-
Iffgan her bereit* mbmllebal bekaaala Frlulcia AagaitaHoben-
aeblld I Berlin . brachten ihre Partien. Nilocrls and DanM, aabr
angemessen . .<>t«llrn«ri<e nu^geieicbnel scbOn inr G«llang. Die
Stimme der Frau Mulli-r-Roniifl>urp!cr, ein hoher Sopran, erfreut sich

besonder* in der linliiTrn l n^:«- im itogensnnlen Kopflon-Begis'liT,

alnar laichtaDspreciiendeo, klaren klaogfulla. UcbrlMDa sengt der
' HMiita VM araaian arfiiltwiMna VmMiHi und
laa milt ta Ooacertgeaaag. Pri. VabaoMblhrt tiefe r

rCoatralto machte itallanwaia« baaonders packende Wirkung.
Ihr «Mene, iekel, t'phanina hat ohne Zweifel allen surmcrk«ainen
BOrarn tiefen Eindruck hinlerl»4'<en. — Den BeKazar sang Herr
Raimund von Zur-Muhl> n Mum'.i'i' mit di'in Hotten alolien

Oebermutb, der xur Charakteristik dieses »iclioren kooigs von Babel
erfordert wird. Htndel's langatbmiga krauae Coloratureo machleo
dam gawandien Singer keine merklieben Schwierigkeiten. Aach ein

Mm ainiilialiUc Maagal aa rritebe nad UHmmm« jogaadliebeo
Olwt 4aaTaaar-0rgana oawt« aieht Iba) Mr diaa« Partie. Mit etwas
trockener BaMalimme, aber warmer Empfindung und mutlkaliseber
InielUgenz »tallele Herr Max Stange (Berlin) den Gobria« und Im
drtUaa Ael daa Bolaa aas nad «wfaklla aiobl, daa laleraiii gfu^

peibtseb «atoragaa. Aa BalfUlapaadaa Baagalle e« d«n Letttongaa
der Genannten eb«aao waaig als d«a«a d«a Cboras, da» Dirtgeatan
lind »lirr anderen
Auiltlorium^ ituch

rutinllrn »< hicn.

1 liier ilrii Milwirki'iidfii ini Or(.lic>.liT vi-rjiriu'n nonienllichor

KrwabBuog noch die Herren Degeahardt und voo Holten,
»tfirOf|ilkanr.aMClnlHr «•«••«•l.aMBB«). wia
•r«MNrt, aabr tswaiW vmd Mtvoll baaiMiala Begleltang

der Solo- b«sw. ChoraSti« aostUhrten. DI« von Herrn Ch. H. Wolf-
ateller bleaalbst to diesem Zwecke aafgealelll« Orgel klelnafM
Formats erfdllla die von ihr verlangten Dienste mit guter Wirkung.
Ihr HauptverdleasI lag In dem tiindmilrn Klang, den sie dem •Tutti*

miltheille. — Gani vonttglicb einaludirt und wirkungsvoll sang der
Cb«r, auch wo er sich theille. 0« di« vi«r Stimmen nicht ao labl-
reicb b««eui *4ad , als msa es voa Chorea gswohai ist, walob« daa

nebr ia wobHsBliatia, slcharaa uad klan|«ollsa 1

Warden. Dnd dt« aabr aebltsbare Elgentchalt elnea achOoen, reloeo
Cborklaagea nnd vartundnlssvoller Erfassung auch der schwierig-
sten Aufgaben, wie Handel's Figaraawark

||^^
nicht straUig macheo können.

(Wibargar Corraspoadaal «OB IC Mut, «Sit.

(Sehlus faiiL)

(AiU, JMS.) Das Erinoerungsfesl an onuren im Jabr« IMS \

slorbenaa |faiiaa Dichter oei < n sc h I a gv r , drr am it.Navaabar
ITT* geboren, wurde hier Ende der vorigen Woche mit grosaar

Feierlichkeit begangen. Hauptsächlich wsraa •« die drei Haap^
thealer. die sich dun li Auffobrungeo mehrerer dramsUachen Arbei-

ten des seiner Z i( -.n gcfeiertea Dichl«rs daran belbeiligten. Da-

durch bekam auch die Musik ihren Anlheil , weil mehrere onaarsr

Componlsteo Ouvertüren bexdglich der Tragödien Oetenschltgai'a

componirt und auch manches Andere au* den Werken dea geaialaa

Poeten musikalisch llluitrirt haben. Im königlichen Tbealar ««^
den t B die Ouvertüren in «Hakon Jarl* : J. P. Hsrtmann j und

die Ouvertüre xu .i>alaatoke. jP. Heise' vom Orchester aus>gefiihrt,

und da.< Melodrama .Die goldenen Udmer. iMusik von J. P. Hert-

mann wurde in einer Vormiltagsvorslellaag vorgeführt. Die Oover-

lure tu .Hakon Jarl. i«l den gelungeocten Compositionen Hertmann'«

beituMhIeo; meines Wisseos ist sie im Jahre «8t< unter der Lei-

tung des Com|Hinisten in Lrlptig gespielt worden. Im Volkstheaier,

wo der geschlrktr Musikdin i h r C C. Möl ler das Or hi vn r leitet,

wurde ausserdem die Ouvertüre zu .Corregio« J, 1'. ILuiiimiiri! ge-

spielt und zwar mit verstärktem Orchester.

Im königlichen Theater ist sonst nichts Beaooderes vorgeUllen,

die Aufführung der «Mignon«, de« .Figaro« und Ooseph. (die beiden

Icl7l<'ii Ulli thf-ilwci»«'! niMH'i Fli'«elzun((; stellt noch bevor. »Joseph«

wuiili- ilu^ iTih' Mal i:i I'dris (KOT Kt-gdii-ii .
10 J.ilirc vpijtrr starb

der Schöpfer diops hi-rrlu ln'n Wrikrs Kr erlflitti iiirdl lirn RubBt
der ihm »u« dieier oUssiirln;!! S^liciifiin^.' ci wuclis, um' S.'lii>pfBag^

die In gewisser Beziehung iinidi liculf ilifs (ilf n-hrn «urhl.

Wahrend mehrere der hiesigen Kunsllir dir l'ianisl O. B e nd 1 x

und der Ür^elspieler Nebel ong Cuncerle veranstaltet haben, ist

unsere 5li<<U in dii'srr .Saison fast f»T nicht von ausländischen Künst-

lern Iieauchl worden. Aller Wabrwhrinlichkeit nach haben wiralier

ini Februar die Ankunft de» bt-kunnii'n Cellisten Ju I e s deSwert
und des nicht weniger bekannlfii hangers (Jngher zu erwarten.

,\u Ki-vsri' ln' wi'r.lfii «ir oiiicn hiesigen Künstler noch dort ver-

senden. Es gedenkt nsmiich der oben («nannl« Org«iipi«i«r M«be-

Vaohiiobten und Bein«rkiiii(en.

« Das in Nr ift d. Ztg. erwKbnIe neoa Vlalll

Frledrirh i,' rnsh'-im wird im Verlage VOB Ji

OMna in Leipxlg nnd Wintarlhorarsobslosn.

^ uj ^ .d by Googl
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Neue Musikalien.
«fhg vnBreitliopf BArtel in Leipiis.

768

_ g«ltttkk« LUter,
AflM fttr Sopran mit Piano- (öder OrRel-;< B«KlellanK, naeii d«m
EirebMjahr« e*ordo*t und beraa««egph«n von W i I h. Rutt

Brat« Ablbellang. Ad veol*- 7. p 1 1 l>ro»ch. ^ 1. —

.

Z««il« AbUMiluag. Wolhaachleo und Jabrciscblust.
bro«cb. M t. —

.

IMBtL An«, op. n. Ballaaka Hthta. Secbt CiavtorvtttolM t«
vtor Hudra. «. ••.

N». 4. Aofden l*BnaM.— t.fln<fiMta.— I. UabM||Mfitah.—
4. MMkvniug. — 5. Dnipr Myrten und IMM» -• Ci Lnoh^
kMar-Tini— Op_ •». Heise litte Ittr PIU. Jä\.Vk.

Uurt, rnuit, Orpbeic. •fsphaalHhi DkftlHi llr fNHtt Or>
cbMtar. StammeD Jl S. —

.

Mktü^ J. 1»^ Op. MwlillMt Um irapkoBiaelM Otdilaaf

•wiirinH.lIrffll^ ^4.11.

Mozart's Werke.
Krltiiek 4iireh;ea(h«ne Geitmmtini^kb».

V. lff«B. No. 17. IM« UociiMil dM Fkfara. Op«n bufl* in

4 AMMk •# n>—

w

airie XVm. iMttM oi Twhttw mr Pluafeitt maA VMIm.
Bnler Band. No. tt-U.

No. tt. Cnwll */4 '<>. Ito. M. Bml & «« 4. M. M». tt.
Adnr*/«-.'«' >

Zweiter Band. No. li— lo.

No. I«. Cdur C. < «5 No 15. G dur C. .4 < 50 Nr, i«. K»-
dar*/«. 4. 3S Nil 17 Cdur CJK tO. No. tS. K omII &
,«4.M. No 19. A<lnr Ml. IJ No. 80. DA» 0. >4rt.«lL

Robert Schumann's Werktb
Irittick dtrekgeiekeiie 6ei«BBtaaigkk«b

Henuif;ei;eb«D Ton Clara Scb umann.
9oT-l<>nn<iat|fn.t>o.

atrieVn Flr iU PtUoTerU X\ tvel llldn. Erste Lieferang.

No.47. lUniava!. Op 9 — No PhanUdeatttcke. Op.4t. —
llObM.nMDUM.> Op. 4 7 - N.i s». NovelloUM. Op>M.

üHnjEelauMarabe.

Ko.

4«.

Ml.

. M. Hhh«!. Opu t. 4. M. Ita. M. Phral
4t. iJr«.-> ll^l>.HiMliili, 9^n,Jik.—. II^BMIe-

o^«4. .«cti.

Volksausgabe.
fknftrte-TrlM tu vier i lüDden arraog. Jl 4. —

.

Vlmaforte. Jl
BMrtwitung für da

Hindan. M t. —

.

tl« . CloMHtl, Prtlldkl mA OakUg« mr naMfcflt.
Mt. Munael, fautea für innnorort«?. * . le.

4M. MOCart, nmatllch« Lieder für eine .sint;«limme. M 4. M.
m. Uler, IS Ctprkti Mr daa Piaaofoiia. JtK.li.
an/US. Hmv«, lntoAMlNllwgMQb4—a.

4 »Md«. Jt «. -.

^a.M.

Over, rar Pteooforte. 18 Bogan. Jl%. S».

PHr Gesang IS Bofen. j» 1. Sl.

laaij In meinem Vertage ar^-hien »(H.>l:>eo :

GR4L8TRAHL.

GonoertotCLdL

coaiponirt

and Hwm Dr. Vrana Llsst

J. H. LÖFFLER
iv. Sur.

Uipiic nad WiMarthar. J.

[141] ConoertimllMaB und GeungTereinen empfehle ich

tu WaOuBMlito- waä Me^jahra • AiifnUuruBg«a iölgeada

Ghristnacht

II Begleitung (

componirt van

FerdaHUler.

Eng«» Peizold.

Partitur 7 ^ 5« J^. Clavier-Au«zxif( ( uT IIJ^.
UrcheiitersUmnoen iJiMj^. "

"
~

atlBSMo 1 aopno 41

.

Jli9
3f.

Solo-SingstlmmcD 89 A. (^kOT-

Alt! and II 4 44 *. Tnor 1 BBd II,

IkMlaadUftM^.

WcUmaehts-Cantate
tor FwtMar anf

Oavtai^i

ThflodorBoda.

lB»M4.JfN^. aHaiiMaHairiBaat^.

^enjalrralied
tato BagWtoog des OrobeMen (

Bobert Schumann.
Op.144.

Mr. t darnOfIniaa«!» ITarA*.

4a <A CkwtawAnMB« 8 Ul. OrclM«lM*Umm« 44.4^
UaHMB: Bopnn, Alt, Tenor, Baaa 4 4 .d^.

Lf'iiizig und Wjnterthnr. J. RMer-Biedermann,

L T.Oiüff's HaulIiiiGli lief JUesdiiclitiit

> VS Mark.

: J. iB Laiptig and Winlattbar. — Draok von Brailkopf A Härtel in luip^
4a. —

:
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Mnsikalisclie Zeitimg.
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laball: Bia« flimbloM» dM Cto*lm. da« CU*tor«pi«l« und d«r Claviariitoraliir. — üabar den off«oUicb«D Maaikanterricbt voo f. A.
' M «od BMflMImiaen (Für OrchMlM' (lobu 8. StomUm : Sigyrd «Mab«, Cm. • ; Nonr*(toelM VolkiMMIa;MM. nrCtvrim jJUmidk ytmnumm»htt$, WalCla»HiHklw Oy. «Ü.— muiM» OiaUHaa »i lii^n

«a l>. W»wtif «arah «m OMINMi-ltnatB tafaäkars. (SaMaa.) — kuSju.

SiiM 0«Mhiehto das Clayien, des ClaTiflnpial«

•nckickt« rUiirnpIrb und der CUfitrlttenlar von
C. f. Wcitmaaa. Zw«il« volUtandig umgearbeilete und
vermehrte Auigabe. Mit Musikboilagen und einem

die
-

fbiM
J. O. GMa. fvn.

Ab-
XX «od

S87S.gr. 8.

Dem Titel lufolge erhalten wir in diesem Werke drei
Oeeehtehten, nSmIicb anaaer der Clavieraplel-Oeacbicbte aoch

adl die der betreffendea Literator lowie die de« hier in Be-

wmiwewm . Dum die leliieta ia den An-
L lily aiUbt iMi aus itit saMltaa Aalli^y div

ale aeo beigagalMa warda. flla feMa ia eiaam wMItoh bial»-

riaebea Werte naWifieli Ia dea ZaaennaeDbang des Oaateo
verarbeilel wprdeo «ollea, und man dSrfle solchcü hier cm'ar-

len, wenn man die Versicherung liest, das vorliegende Buch

sei vollslSodig amgearbeilet. Dean zu einer vollslSndigen

Urnarbfiiung gehörte eben ganz besonders die Eiofügung der

Geschichte des ClavIer-lDotrumeales. Dem Herrn Verfaaaer ist

dieaaa wohl m mtfbaam geweaea. Wir wollea nidit «ageo, daas

ar ag aaa Baqaaeaiebkeii aalariiaaa ; der eifeatliebe Gntad liegt

Ia Mfair OanMiaag. Diaae tot, soweit aie «laa Oawhiehla aria

ttn, aaraalir laaa laiaanwagefagt, gleieham baflwalie, aiebt

io eioem rein sachlich pragmaiiaehen Forlgange erzlhlt. Hal«-

rialien. die> zusammen geböreo , sind unverbunden neben ein-

aniltT L'i-U?i;t. Da l^am es also auf eine Anlage mehr oder wu-

niger nichi fin. Deshalb befrinnt Seite tISeia für sich atebendes

und auch für sirh hetiiriics Werk, §ßtUM BQaacMBiMa des

Claviera von C. F. Weitzmauo«.

SoUle aber dieses Supplement an seinem jetiigMOrlableibea,

ballaan^abe zufolge: »Clavichord, ClnviryinlMiaad Portepiano ;

Orgel- und Ciavierspiel; Toaumr>iiK tuxi Stlmmnag der älteren

Claviere ; die Temperatur ; Slicsio Cünirjiniiu iproticii ; l';irli-

taren ; Generalbass; deutsche und italiealscbe Partitur.« Daa

ist doch schon ein ganxes Feld. Man braucht aicb flbrigeaavon

I
laballBTeneicbniaa alehl aUxaaahr hapaairan in laaen,

er bringt et Md. dia |uaa PaKilaai da-

BT.

Supplement iGescbicbte des Clariers« müssen oalürlicb die be-

handelten Punkte ebenfalls xar Sprache kommen, und so leaen

wir deaa aaoii Obar adaaClatriar nad die ibm veraaadtM IMa-

•Ursprung dae aartahaadw aad daraof aafart 8. IM dir aDI^
Sprung dea Ciavleyadiatoi anMl wird. Ma awaltera AaaMt-
dung des Clavichords and des Clavicymbela« erfahren wir dann

erst von Seite 151 an, nachdem uns aber schon vorher über

»«l'-ich- uriJ uni;k-ichschwebende Temperatur mjwm' narl; über

UKiucticN aodere der Slaar gestochen ist. >Das Hammerciavier

oder Plauoforte» kommt dann S. 166 an die Reihe. Die lileaten

Conirapunktproben, ParlMareo, Oenaialbleae, aowie die deot-

schen und iulieniacben TabaiMOiaB koOMMa aber nicht an dia

aber die HaapiMliaa ia beide« AbaehnlUen behandelt, und de

Idlte man aeUiatverellndtieb eine Rinweisung des einen auf den
andern erwartet. Dnd das um so mehr, naroentlirh in der Vur-

7.en ^Kinleitungt , weil diese auf Seite XVI bis X\ sieht , also

erst pes,'t7t wurde. .iU das L'ebrige bereits im Reiridruck vor-

lag. Aber keine Bezugtiahme irgend welcher Art l&sst sich ent-

decken. Auch ganz abgaaebaa davaa, ob die beiden Darslel-

longen inneriidi einaadar >Blnira«ili»B odar «Idanpreebea, IM
aus dem bariliulaa UaMaada aeiiaa dar HaM— ta
daaa hier waM alaa aaaiMgbilaa , aber balaaniaga aia

gearbeitete«, aaeh ^lilwaalgir elaa atallaiiadig uneearbel-
lete« Ausgabe voriiegl. Diese »Binleitnnga wfre der Ort gewe-
sen, um das Instrument technisch wie historisch vorrufübren

mid i]iL' Elffudiic iiuf^ LivvL'ison, ;iu> denen es ?^irh f;pbildct tiiit.

Dil- weitere EnIwickiunK wurde dann in den betrelTenden ge-

vclnchilirhen Abschnitten, ebenfalls als Einleitung zu denaal-

ben, zu geben aata, da daa Spiel nad dar Toakttrper, waioiMr
beapielt wird , ab aaiwliBnaiidia Oaa—

a

mintttfUHit$ walober aiciit

ia aeinaa CofapiMMiaaaa aad Tortrigen

erscheinen will, die Nothwpndigkpit einlencbten, sich nicht nur

mit den bedenlenderen Krjeugmsseo der Gegenwart , sondern

auch mit den hervorragenden Werken der SItereo Literatur

seiner Kunst vertraut zu machen«. Diese Verhältnisse sucht

der Herr Verftaser den Clavierspielem nun auf folgende Weise

einJeuchteod zu machen und damit eine »fühlbare Lfioka ia

den der Mosikgesohicble gewidmelea Werken
£r borflhi« kan die

ahaa aaf dto
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1, mmeoUich nicbl darauf, dasa hier das loitlruinent

m 10 aasm m» drat MoiMelMml abcäwiat wird. Sodtan war-

im Vm^nt, BUnmimiB, all* PMlItnnalirmM «. iufi, b«-
pmiMn. Oer letzte Punk) tot von besondtfVr WioMiBlait,

weit es sirli dab«i um die Frage handeli . wie die Sitesle vor-

handene CIän itrniiisik besohafTeii jiii u .-^i'n un I m w. klier Art

»ic zu Papier ^''^ru lil s«i. Herr Weilinuon erwühnl die we-
niger bckaiiiii ucv. irdenen Partitur -PrObM «W dMI HitM-
aller, uod «rgumentirt so darüber

:

•AidMIanderweiM Ist , ausaer diesen uod ShaUclien steU

mr VM vfraianliaa TooieUani gaanohian Vanuahaa, aua

dm I S.. 14.. I ».Md aalfaat «OB daranM BWIadM <«. Jakr-

koBderla iMiat tlMdi» ««dar (caebriebene ooeh tadraakla

eigentlleba FMIIIttr alaaa mabnUminigen Gesaogea oder loalni-

menlalMlzes aufgefunden woriipn, so dass es fast den Anschein

hat, aU hStlen die Conlr,i|U]nk!i>ten jener Zeil alle ihre Com-
|)i.i*iliuiieii sogleich in lif-fjuderoii Slitniiifti KeM^hrieben, nicht

aber zuvor in Partitur entworfen. Da nun ferner erst in der

zweiten HKlfle des 1 6. Jslirbaoderts mit den Partituren auch

die Taktstriebe «adiameD, so liagl aa am Tage, daas vor dieeer

XaH nur iuaaerat gefibie uod grOadlieh gebOdeta Stngar oder

Spialar die AaalBbrmg alaaa Mnaa ToMiMtaa golaoi Br>-

Mga ttaraabOMn lowlea, «maal fa aoleban FUlaa, wo dar

ToDaatiar beim Eiostudiren nicht selbst zugegen war. Noch
grOaaere Scbwierigkellen hatte der Organist*) zu überwin-

den, welcher nicht jederzeit nur »einer eigenen Di ini.i>ic fol-

gen konnte oder wollte. Denn da die Musik der Orgel wie die

ganze damalige Instrumentalmusik iibertiaupt nur ein Nachhall

des Geseitges war , so musste sich der Organist , bevor er ein

Ar dao Gaaang bestimmtes ToostOdk ta apielao unteroshm,

die ool-

I baidao Saitaa

enen Nolaabüdiai abgadi ulit warao.« (S. XVIII.]

Waon derartige SItaa la ataar dar «iaien aUgemelnen G»-
schirlilen Jlt Musik siclien, so IS.-v-.! man sie lauffn .Vuilcrs ist

es bei Specialwerkeu. Diese sollen die Hesullate wirklicher

Forsobung enthalten — nicht nur deshalb . well e.s bei Um-
sfwnnung eines begrenzten Gebietes dem menschlichen Gcu>ie

überbsupt erst mägiich wird , die Wahrheit an der Quelle zu

•adao . aoadem auch , weil das notenMaaBMaa Warik daaitt

nilt, ob die FoadaoMDta richtig fal«gt riad. Dia aa-
SMia haboa aaa fBr daa vaiUägaadaa Oaggattand

I Wicbiigkait. dena aaa llmae amaa dia Frage

beantwortet werden , wie die allerfrühesie Musik beschaffen

war , welche för das in Rede stehende Tasteninstrument ge-

schrieben wurde. Die Antwort hSngi ab von dem Grade der

Einsicht in diese ältesten Zustände. Der Herr Verfa sser blickt

nun auf die alten conlrapunklischen Partituren als auf die Quelle

fir aainen GegensUnd. Diese Partitarea sind bei weitem so

nicht , wie er voraussetzt ; man Badet sie nabr oder

ia allaa fiaaiarioMaa Toml S. bia aaa I«.Mu^

Im akar aabr varaehiadaa Ja aach der Art der
Wt> Tannnlhttng . nsch weleber der Componist

seine roehrslinuin^f rnnipD^ition isamichl erst in einer cigenl-

lieheo Partitur, •sondern sofort in den einzelnen .'^lioioien nieder-

schrieb, ist sicherlich ohne Grund. Finden sich denn Original-

handscbriften mittelalterlicher Compuniüten m einteloeaStimman

hIoSger vor. als ia Partitoren ? Das« aber die Muaik
latt flbarwiafaad aar ia «laaafaMa SliiaMa auf aaa

i

m, aiMW afc4 aaa aadnaa Oraaafcaa. DtoaMwi
iViaHt« Abaehrill wnrde ladiglioh aa di^jaa^ Farn dar Moaik

*' Der Organist ist hier gleichl>ed«atend mit dem ClavMrisleo,

da, "»le der Ve rfinwr richtig t>fmerkt, .die früheste Geschichte des
aavtenptsls »tt der dM_Oyy>syteto Band in Hand« gabt, «snig-

gewandt, welcba wäm praloiaehaa

Ala «eloba kaaa aar df« aiaaak

IM doab diaaa Alt dar atbrailaag ia Ilaliaa bit

HM hiaaaa tat aaaacMleaaHch beliebt gewesen ; es bat sbar
Bocb BieoMod bezweifelt, das* die betreffenden Coospooistaa

der Spüleren Zeil — z. B. Corelli — ihre Producta MMdaa
in e'ner wirklichen Partitur zu Papier brachten.

Von einem Druck der Partituren bis ia die zweite HÜIIa
des 16. Jahrhunderts muss man ganz abseben, uod zwar aaa

dem einfachen Grunde, weil ein solcher Druck mit den daow-
I aohlachianliata aiehl aa bawa(ii>

t 1MIIHWM raHwrauH. WoDn der Herr Terfaaaar

aar dia Ardial aagaaabaa bitte, welche zu Anfang dieses Jahraa

in der Allg Musikal. Zeilung über die Geschichte des Musik-
druckeN« erschienen sind , SO würde er hieran nicht Ungar
zwcifein er I uitta daiB ielBa AigaBaata viMlaiebl aaefe amaa
anl!e^^ gef,i->t

Auch uiiis^en wir beanstanden, daaa die Atisrührung dar
Musik beaonders daabalb aafcwiirltfawaaaa aaia aall, wail Par-
tttaraa oad Tsktstriebe fridlMi» daaa dln

Bleirt kaaal, iMa dadi aoeh dia Sehwiori^altaa atekt

vermindern. Luther und die Seinen zählten nicht zu den
SSngern und Spielern im profei^onellen Sinne , sondern sind

nur als Kebildeie Dilettanten zu bezeicliucn . aber sie w.igdm
sich dreist an die schwersten Motetten von Josctninus, und der
Vortrag gelang ihnen soweit, dass sie eine hohe Freoda daraa

hatten. Weiter kommen unsere DUeUantan, unsere Phnrgaaaag
vareiaa aucb Dicht. Ea wOrda aofar laicht seio, weaigMaaa llr

adt daa aagartpa hafam aa diipoliraa, wall ala daivh daa
e»tempore-Fagaaalataa für ihr Fach wie Jsgdhoode einga-

schosseo waren — doch lassen vdr diesen Punkt hier bei Seite.

Aber etwas andere« kann nicht stillschweigend überg ingen

werden, nümlich die Behauptung
, "die Musik der Orgel wie

die gan^e damaliuT ln>.lrumenlalmu«ik ~ei ' überhaupt nur oia

Nachball des Gesanges« gewesen. Man kann Uhnlicba Babaap-
tungen in viaiao Büchern lesen ; Herr Weitzmann

ia ala aiaaMaHaaa, da ar aia Faid

M. Dia
dar OrBaalal «dl

sa überwinden gaiiabt babea , dSrftaa wob! meistens nur ia

de' Pl. iiiiii^ie des Verfas>pr-- e\isliri"n , denn den allen Ürga-
ni-ten hinderlp niemand, i-einer eignen l'banlasiej zu folgen,

wo und wie e, p.i-xend war, Wir besitzen Urgelstücke aus

dem 4 5. Jalirhundert, welche solches deutlich zeigen; sie siod

aucb neuerdings wieder publicirt und auf eine ganz bequeiaa
Art xu^nglieh BMBMhl. Waaa ana abar ail daa— wia dar
Vartsaser thot— alakt baaeUat, aa IltaaB

I. iadtaa

In der Einleitung flhrt er fort : iDie pSpsiliche Kapelle zu
Rom hat ausschliesslich die reine Vocalmiisik noch bis auf den
heutigen T.u' in ihrer Lauterkeit bewahrt, (ur ;i!le übrigen

Kirchen aber begann um das für die Geschicliie der Mu.>.ik so

bedeuluDgSTOIIe Jahr I 600 die sogenannte Seconda pratica di

musica, bei welcbar die Stöger nunmehr fortwährend voa dar
Orgel odar vaa aadaraa iaatraaiaalen unterstützt und

wardan. DiaiahwVa
dar Dreba, aad llr daa
Gesang- und InstrumenUlstiauBea baglailal«, wuchs die Schwie-
rigkeit mehr nnd mehr, bis endlich demaelben eine ununter-
brochen forüaufendv Bas>9limme zur Ausführuii^; iibecKeben

wurde, in welcher die ZusamoMokttogs der übrigea milwir-
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waren. Km tolehe, d^in g.^iue HannoniegebBude des TonMücks
ward« OMD Buw ««nitoao , Imw p«r i'or*

m §m§nkgl—I.« fß, MX.)
rkuusiebitd. Wie die pIpMiiebe I^H*> ^ "if

dM iMirtlgea Ti« gesungen hat . ReMrt iwar iiMM UmA in

ein? r".i>>rhichlp des C.lavier'ipipU ahvr wfil einmal davon dio

ReJü 1-1, wolk'U wir doch niclil rintiTlasscii tu bomerkea, da.ss

die rL'nic Vix alruuMi" der Fn .ill.ipi'lli' ilc- l'.i|istes lu Zeilen

•rg genug getrubl wurde. Schon einige J^ihrzetinte nach Pa-

iMtrina's Tode versuchte man. «eine S4ücke darcli neue Com-
poiilkHMa modonuten Geprigea mit Sologeaingen und durcb-

loMraoMolalbe^ieiioiii m «fwlzeo, wai aucb ao gut

„ rMr» Mb V«lto HiO
4to Wwto 4wCNMM PwhwicoiBpo<lil<B hl

AfoWf d» DMtelltr dar Torxeit aafzub«wabren , nur oiebt

Btabr Mhnfflbiraii. Dio Vermengung mit instrnmenunstiscb

geballeoen KircheD^ii/i n muttsten die reinen Vuc ilii>i>i<'tti'ii

sicli aber norh lange goOillen lassen : setzte man doch zu ihnen

narhtruKlich einen 'BaSM) continuo«, der <<ogar ^edrurkl wurde,

am Kie der Praxis der spSleren Zeil aniubequemen , oder wie

diejenigen, welche jeCst in Xhnlicher Waiae di« Ulndel'scben

OnkriM darob «iiM Moa lailnnMiiUlioB «Mknatio, lieh

Mdto Warte
IQ machen. Rooi

ir fibrigen Kap«llaa aor dadarah, 4aw dar

Süngerrhor besser , gleiehmüMiger besetzt war und fir aeioe

Aufführungen ein festere« lilurgigcheü Programm besas*. Wer
mit dem Papste wpllt>ifern wollto, der nju>>le e* vchon auf an-

dere Weise versuchen. So gntT Oriaudo La<i^o zu den vielen

btstranianleo, watcbe seiner MQncbener Kapelle euien ausser-

erdaoUiohaa OIm» ««riiehen, und sogar xa kasinrtea Kaabao.

AI* adaa IBr 41a Oaaebiehte der Musik ao bedaauu^mlla Jakr

l«Ma aiatm» «aiaa diaaa Dinia Ua^ß «iocaMM. J>
iMi1MlaalMa«M»liTaHUIciiaihao. MwlmaldhlMa
warn Jahra IMt fMmtot , an dia Stagar •fortwSluaad voo

4ar Orgel oder tob raderaa InatrameDtea« tu uoterslOlien,

denn die Mi--.hr:iiifhp
, die bei dieser ISn^st im Gelir.nirliD ge-

wesenen Praxis nach utid nach enULmden waren, \ er.inlasslen

bauptskchlich diejeotge Vereinfachuiit;, wpIi he um IGOO durcli

Tiadana uod «miare ins Werk gesetzt wurde. Auch mu8s man
aleht gtoabao, adie reine Vocalmusik« sei damit •^nxlicb aus

dar Kircto* «aiaakwoadaa, daaa Orgai aad aadara loalruiDaaie

law «a lab ia walohar diaaea be-

Mtor umMaJaoaiilian VariiMt-

wfr tretadem mit Raehi ala daa

da« ZaUaMar dar waliren kirohlicben Vocalmusik. Uod dae

gUt keineswegs von der (^psliichen Kapelle allein : an allen be-

deutenden Orlen war guter, reiner üeNang tu ImriMi, m Mün-

chen, in Wien, in London, sogar in Polen uml ( Kipre^issen ;

aelb»l noch im 1". J.ihrhunderl wiedeihnlie -.itii liiesr, in

Dresden unter tiemrich SchQU . Nach dem Verfasser begann

am 1600 eine neue Praxis in der Musik, womit «für den Org»-

oiatea« die Sebwierigkeitea aicb aoMbr uod mehr« bXunao, «bla

aadiicbt in einer forllaal—daa , basiAirtaa

«a Abbiüfa jawaht «aria. Wla viilaMwa
vaa IMO abii «odlieh« J«h« AoakaallHittal aieh Ikod,

ren wir nicht, aber aas den wtdter folgenden Worten
wir schliesseo , dass der Autor für. jenen Bniwickluagsprooeaa

etwa 50 Jahre annimmt, womit wir bi» in die Milto des I 7. Jahr-

hunderts gcralhen würden. Nun erzählt er aber weiter unten

S. (5— (6. cb'.-- Vi.iiiana und Andere schon vor dem Jahr«

(600 den BasKo continuo aowobl bei geistlicher wie bei welt-

licher Musik zur Anwaodang bneblen , und MMtt rieb dort

fibarbaaipi ao aua, daaa wir uaa varmiodert tnpm,
I»

Frage ist man versucht abermals zu steOea bei

HBiitalbar weiter folgt uod jaaa

iaiiiiaart. Wir laai

•In Deuiacblaad i

sanger seil dem Auftreten dar (HHiaalea CoatrapaOkliMaa

ebenf.ilU von Noten sangen [man sanp nur hin li-l titii-crn nach

Noten, die allen englischen «De.-icanlersi waren liipr.n beson-

ders bartnael^ijK^ , bedienten sich schon im Anfange li"^ I 'j Jalir-

hunderts die Inslrumentisten einer Soli rungs weise mit

Buchstaben, deren Virduog schon im Jahre (Sil

und ia Besiebuug auf welche Martin Agricoia ISt9 in

Moalea laHiaaaalail» aioa Anweisung giebt, ,wie auf dieOtgal,

HarflM, Laolaa, Oeiian uad aliarlay laatronwai

spiel naeh dar raeht gegrfladalaa IMMdmr aal

Bei dieser DfuUthm Tabiäatur . . . (folgt eine kurze

bung derselben] . . Die^ Orgeltabulstur brachte

gleieli nach ihrer ErtiiidunK auch fiir die Tonstiicke de> Claviers

in Anwendung, und bi;. um I6.M) war nie fiir die Ta»lenin8lru-

menle in Deutschland au.^.'U'hlieiUilich im licl r iu he Die Or^a-

niiiteu in Italien hingegen haben sich mit der Buchs labe n-
Tabulatur niemals befreundet , und man vertoehla dtcl, wla

bamerkl, nabrara Arian von Nataa-Tabolataraa,

lieb dawanaBea, bia na Ua

gerieblala vollatlndlga Partitar alnaa nab
Tonsatze.s zur Au<ifühning ubergab. Aber die Zufsammen-

drSngung aller Stimmen eines mehr als zweistimmigen Satzes

auf nur zwei L i n i e ii s \ s l e m e tindel sirli mIIi^i in ll.ihen

ersl nach dem Erscheinen des Basi^o continuo oder des lieneral-

basses. d. h. erst in der /sveiteii llalfie de» 17. Jahrhundert«

vor. Jene UebereinanderslcUuug der verschiedenen Stimmen

aiaas Tonaalz^ auf eben so viel Lioiensyslemeo wurde nun

HB dIa MMa daa II. Jabrbundaila ancfa io Daoiaehlaod ia Aa>

oder .Parittar' (iMlIma)
j

staben-TabnIatar nodi tan Anfange dee It. Xabrfiaildarti Ibra

Anhänger und Vertheidiiier behielt S. XIX—XX.
Der allgemeine Gefjeiisat/. in der .\rt , .Mii'ik für Tasten-

in^lrumente aufzuzeichnen, Lesl.iiiil allerdings /wischen Italien

uod Deutschlaad lange Zeil , wobei die übrigen Länder mei-

stens Italien folgten ; aber die einzelnen Angaben dea Herrn

Verikaaara «od wieder nicht so be«chaffen , dass sie eine Prü-

fnac almmll bestebeu können. Unsere Bucbstabeo-TabuUlur

ial swar vaa «rdaas (Uli) uad Sohliak (ISII) luarat ba-

aaMakaa, tritt abar Ihraa Onpraasa aaali baliMdM ladac

15. Jahffemdarl surMt. Die Italiener oparirteo abeoMb nicibt

ledlgHob orit Noten, sondern nahmen auch Buchstaben, SIridw

uml süii«t-.^,'i- Tiiliiif.iiur/i'H'lien 7u lUiäfi». .Schon gegen Ende
des (

'i J iUrliiiii.l. i t- er A ..rb Felrucci in Venedig ein Privile-

gium /um hriK L \uii ()ri,,>l- und Lauten-T.cinil.iiuu'ii W (s

soille hiermit gesagt tsein " Laulen-Tabulatuiitücber drucl^te er

•neb naeh einigen Jahren , aber dia Orsri-Tabalaloren fa»te

er alcbt an, uan aieb nicht die Flagar m «arfacanoan. Mabr-

Mr TMlao-lnatraoanta, oaeb Jalaifer Art auf

aaMtbaOi flodao rieh io ftaMaa atebt

am hl der swallaa flUfta daa IT.Jabriwodartt, aoadani aabaa
volle himden Jabre früher und haben mit dem Generelbeaa

nicbt> zu schaffen. Auch gab man dem Begleiter nicht i«nd-

lich die wie noch beute eingerichtete vollständige Partitur» zur

Ausführung : er besav< enl\veder den Basso continuo oder Ta-

bulatur d h. eine lur "iiii Instrument passende liariuouischc

Bearbeitung. Und -jene UebereiDaoderstellung der vcrschie-

ainaa Tooaalzea auf eben so viel Linieitsyste-

aaa iwarParlltar, aber oienato •iialülaiaclM

•••
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M wkbUi, Am 9tm OMchidhli Ümm 0«gM-
Sm*detu Ott dar lUwtiMuf Jwmt InMm Bcgrilfe

. War atoeG«schicbl« der Clavierma*ik sehroibl,

ohM solch«« befriffen la babeo , der wird nolhwendi^ Jahr-

buDd«rte laog in der Irre herum fahren, aurli srlt^vcrlich Je-

mals den richligen Faden der Entwicklung ordeatlich in die

Baad bekontmea, deao voo der BrkeoDlaias des Ursprunges

hlii«t das YersiaodniM dw guseo 0«bietee ab. Weon der

Herr TetteiMr di« tTwAataa Artikd Sbw •Gesebicbt« des Ma-
1 Um, w wM» «r dM MiM Vi

aidil mehr hnwefMa, «ad wir
Miner Sscbe damit mcbr gadiaal wira, dt mU CSlateD aas

Balmliulu u. dergiaicben, was hier gar Leioe B«deijtijo(^ hat.

Mil Absicht haben wir uns bei der Prüfung der »Einloiluog«

so lange aufgehalten. Wir werden nun dagegenstellen , was

das öbciia Baek, dia aiiaaUielM aGaaebiahlaa, aoIhllL

üeber dan öffentUohen Mudknnterrieht

so betitelt M' h ein l-ingaNT AolMit dtT ! ÜT. 4 9 des .Clavier-

lehrers* unlingst abgeacti leaw wurde. Ich kenne ihn leider

war ia den zwei leisten Nummern, nur als Bmchnück. Jeder-

tn wird ail da* dort anjisatalU— OrandaltsaD ainirarsua-

4m mIb. Mi «riMiba arir ms, tmalii« Mf das 8. tl7
(Kr. ft), «• «Ml iMpihIhm to dM

dto Ma M, wom dar Hair Bad. d.

Prof. B. Brariaur, eine Bamartong beigefügt hat. Dar talial

fende Passus des Aufaaltes ron F. A. G. lautet;

nAusserdem wtre e« lu wünschen . il.v. ^•n einigen

gro'vsen Si:4dlen Belgiens gegebene Bei»>piel allgemeine Nach-

ahtuiing Hinde, und das Notenlesen aU obligatorischer L'nter-

ricbtagegensland in den Lehrplan der Elemealarechulea aulige-

OMBaa wfirda; dadurch würden die ConserYaloriaa aiaar

Alban Bkacteka«, waleha IM
iih ilah arildM anlMAalMpfriM

Prof. B. Braalaor baMiit Uana folcandaa: »r

thot's nicbt allein , mr wann mit demselben Notensebreibao

und Klemenlarlheorie vereinist . .im hpsteii m dfr Gesangs-

stunde gelehrt werden , dürfte eine vortr«;tniclie inusikilische

Grundlage, wie sie der Herr Vortragende im Auge hat, für den

Coaaarvatoriumsuoternchl sowohl wie für den Musikunterricht

ia AUB^nieinea, erroöglicbt werden, leb eriaube mir, darauf

I, daaa neina Noieoadiroibaakate (Laipalg,
' t Ba(U k II

nur die Einwendung zu machen, das« unsere Altschrilt in ihrer

iocorreclen Schwerfülligkeit durch Schlüssel und Vorreichnung

das Ziel ttip<)reti« li frsi lu werden, nur höchst mijh«.;iiii er-

reicht ,
abgesehen von der Schwierigkeit des Lesens und

Schreibens. Die orthographisch eorrecte Bestimmung aller In-

lartalla von irgead aiMai ladarM Tom ala t. B. fM aie,

od du» wieder «M dwMJa M* daaaWarta atawLaba

goag laHnea , wie ich sie to diaaaa Bllttar« baroMa ia swei

Aufsitaen aiedargelagt habe, wenn auch nur auf halbem Wege.
Wenn ich 8p. 637 sage; »Wollte inui Ii-^'ii um! schreiben

labTM obM Thaorie, ohaa Methode, so finde man keine Worte

kdamarl sieb da an dia Tbaarlati Danua batef die Hai
BafcraiblaaaCtbal,

Diaaa kann Jedoch nur geboten wardM darob alM ratioaelle

Dniversalnotenschrift , gemeinversUodlich fOr JadH Sobnl-

knaben , nachdem der Ges.ingiintrrrirht schM ia dar Vaki~
schule obligater Lehrgegensijirvd geworden ist.a

Meine Arbeil, die schon seit Joai baaadal, W
Veriegers harrt, betitelt sich aber

:

»Mosikaliscbe ScbreibleeeAlMl

Ir dM arüee üalatrtabi ia Aar
> vialM aa|MriHM eia* aad swaiallMBiBM NaCaA*

beiapieieac, und Irlgt das Motto : 'Die Musik ist oasafe swrita

Mutlersprache«.

Aus dies«m Motto gehl lier^or, da^s uns-erc zweite M .ller-

spracbe eberiMj leu-lil KPlesen und goscbricbeci wer tiinae,

wie dia Worl»prache, wenn wir erst eine rationelle Tonschrift

werden. Ohne diese ist jede» Lesen und Schreiben mit

Scbwlaiiiliailaa variuiilpa. Ba

waaa aaO arit daa SahraMaaM 1a i

Ia Oaalarralgb «arlaail BM am hl dar

«

d. I. TralllMi ; SolirilbM abar gaarba

Ob man es wohl mil pidagoffi^rhcn Grundsitian vereinbar er-

klären könnte, den !>cluiler in winer Mutlersprache zwei Jahre

auf Schreiblesen warten zu lassen* Gewiss nicht. Wenn ila^

aber nnpidagogiaeh genannt werden roüsste in sprachltchar

Hinsicht, so iat aia aalebaa Vorgaben in der Moak, aaaaiar

tweüea MaManpfaaba, ileher Itaia pUaQogtoohea.

sieh wai», daa Jede Naaaraa« aobwer aieb

Gate Zeit braoebt, da

den Versuch tu wagen, und zwar
ia dar Volkstcbala schon, und wenigstens zur EinfQh-

rung in die Theorie der Musik tii>< Ni'ii'.rtirlfl zu Grunde zu

legen, wenn sie auch spiiter wieder verlassen werden müssie

aus Gründen der Opportunität, die keineswegs gegen die

Neuscbrifi zeugen, soadera weil elMn voriiaadane Hoatkalien

auch gesungen werdeo woMm aad aiefat alle eaiiaaabiaBian sind

.

Zar UalObraaf tat dto w aalbaraadiga aa ielebtm
Tbaarla Iii abar alaa ptaaHaab aaaabaaiteba Mataaaabrtftf dia

Jedes Intenrall aof das bealiaMBlaala Itaaaaelebaal, aaaritaMah.

Die wohltbXtigen Folgen der rationelleB NeoseiirUI werde« aa

indirect unserer s<;hwierisen unlogüichen Allschrifl zugute

kommen
,
v»enigHtens einigermaassen . die Schreclibilder der

orthographiscben Si lipiriintervalle Vierden in ihr Nichts zer-

fliessen, und so kann die Neuscbrifi wenigstens in theoretisclier

Besiebung emstweilen ihren wohltbltigen Eiofluss geltend

Babfift liA.e

Dieses Cilat ist der Vorrede zu meiner musikaliscben Scbreib-

leseAbel entnommen, als Nachweis, wie sehr die beiden citirten

Stimmen in der Idee mit mir übereinstimmen ; allein es ist auch

daraus zu ersehen, dass das ersehnte Ziel schwer zu erreichen

ist nach drei Seiten hin , nimlich : im Lesen , Schreiben und

dar Thearia, waU abM aUa HaMaiaM ia aa

I, 41a kalaaa Halbtaa

wie nwsbr die Behauptung ist, idaai dvl am einen Halbtoo

erhöbe , das ^ dagegen erniedrige« , «ad das ist oft fast das
einzige theoretische Moment, auf das der Schuler in den

ersten Stuadao autaterkaam geoMcbt wird. Statt ainlkob in
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mnnt , 5 digeften mebl

;

der einen Halblün hoher liegt als eio bereil«. bfiuniilcr , so

ueanea wir den hulicrva wi« den niederen, nur häaf<L>n wir

ihm die Sylbe : ii an. E.s i»! alM>, wenn wir au« f jeUl /is

mcben , der Ton f nur idieilkar erhöbt , in Wirklichkeit ist

da« nicht der Fall, wir haben nlmlich für den »iebenten Ton
Buoichsi keioM Nimm , ar kSMU ebwiao gut i heieeen ; wir

aenoen dt« wehUi QaW» Im Sitol man f$. wlknai wir di«

»Qwfle iwwawi !>, irtfcrwä darawOTiDaCal»

aber doob darehweg als C beoaiuii uod ao gaaabriaban wird

;

atalt dieser ao einfachen Erkllrung beoiniien wir den Oaler-

riclil mit der Unwalirlicil diu Muvili habe nur sieben TOne
stall zwölf. Wir i^'nunrcn die alle WalirMoil

. das« die Zahl

sieben nur ein Theil der Zaiil zwulf sei. und d.iS', eine i'orreele

dialoaiacba Schrift nur hervorgehen könne aus einer correcten

ehromaliaoban Schrift, denn das Ganse: Zwölf musa dm
Hbr aaia al» dar Tbatt : ilabaa. Waan abar dar aiato Toa C

-Augen darüber, das«

s. B. dar atebeala Taa bald all ßthM aU </ei 'correct« ge-

schrieben werde* Könnten die fiinf •chrooMtischen Töne» nicht

verUto^en auch nur einmal gaschriebMi lu werden , wie die

it WobMbtda4laQlaWiberecbtiKui.gT
H. J. VituMt.

in tmd

Für Orcbtttar.

Jahn S. iraafcaa. SIgird Sleaiba. SymphoDiaohe Einlei-

tung zu Bjnrnstjeme BjörnsoD's gleichnüroigetn Drama.
Op. 8. Partitur Pr. 5 Jg. Leipii«, E. W. Fritzsch.

1872.

Wir kaeaa« ^Oraaaa'a Oraaa aSgard SiaariM« aiobi aad

I Tnaaataar aber wto
er •ipin Werk im Charakter des Drama«

hSII. Oaa ItTt erachienene und bereits mehrfach zur Auffüh-

runK gelangte Werk, i^üiiii zuerst wohl befreaiden, uanaenllicb

in seineni Anfange mit den Octaren-, Septimen- und Nonen-
sprttngen, die «iMaono und fortistimo das Straichquarlell za

WSraa giabl. Daa Befremden weicht jedoch bald. Nachdem
wm Um atalaa aahl IMcIa mit aller Wocht sugaaeblaodert, triu

I Takt aad swar pUMaUch Baha aia «ad

Lichte. Bs ist iolaraaaaDl la aehan nnd sa hören, wi« der Cotn-

ponist im Terlattf dea Stückes mit den Sprüngen umspringt,

ds'i ist oft selir si-hiin gemacht, wie denn das Werk üixThmipt

von dem bedeutenden Talente Svendsen's Zeugniss .ib:e)il. Es

bietet Abwechselung, bringt schöne larte Stellen, lüssi c."i an-

dererseits aber auch an Kraft nicht fehlen. Audi das nordische

Colont übt »einen Reiz aus. Eine gewiss« Uerbigkeit ist dem
Werke eigan, doch wirkt «ie Birgand abaloaaaad. Daaara Or^

la dem aoa aar aioai
t Mbwar ta Uaaada Aaldaba

ibaa S. Sreadm. Ifjol gjaetl' e gjeilinn. KerwegUcke

Taltiaifladlc für Streichorchester bearbeilol. Partitur

Pr. * Jl. 1877.

MaMuti iahilM illr SiraklMrdiaalar ba-
Parthorft. luT. I8T7.

Leipzig, E W. Fritzsch.

ilMpracbende und weiche norwegische Volkslied, von

lingsl Freunde gefnndeo haben und ala femer flodeo. Zuerst

wird die Weise von der ersten Geige gebracht, sodann von der

zweiten, während die erste die Melodie flg'inrend umspielt.

Darauf tritt das Viulunrell mit ihr hervor Ohne Niulen und

Violonoelle lassen dann die getheilien Geigen die Weise reich

harmonisirt und pp hören. Noch einmal erscheint sie in der

oralaa Ga%a aatar haiMalankv AaaMUaag darawhmato-

Die beiden isllndiaehea Weisen sind weniger i

das Melodische betrifll, aber recht cbaraklerislisch.

hat -Sie ähnlich wie das norwegische VolksUeil dir Streichinstm-

raeute besrbeitat. Auch aia verdianeo vorgefübrl tu wardaa.

Op. ».
J. lialar-

raa lanagaabaig.

Pr. 3 60 ^. Leipzig und ^*na«efdnir,
Biedermann. 1879.

Um diese Ciavierstücke gehörig würdigen zu können,

man sich tüchtig in sie bineinapielaa. Sie waodan sich an S|>ia-

lar , daaaa dia poatlaoba idaa aacb ataraa |^ aad dia UMg
äad, diaBigaalbtaUebkaildaal - -

loaa

Spialar

Stücken und sich von ihnen angezogen fShIen. Jedes derselbw
ist charakteristisch und weiss in feiner geistvoller Weise sieb

hinzustellen als das, was es sein soll und will, deshalb Ui^st

.sich auch keins vor dem andern hervorheben. lntereju>ant er-

funden und , worauf wir besonders Gewicht legen
, klar und

bestimmt gehalten, reiben die Tonsittcka sich deo i

lunKcnen Werken und CompooistMi wIMif aO«

Spialar — Virtaaaaa biaaebaa «ia 1

aaa nir taMMUkk aaf dliiittia Ma. Dia Maf ]

HAndal'a OrmtiuiiiBi BAlMaar
mOgMM am «4. Waaartiait

dvreh da« Cleilian-Taraln ia Haabart.

I tweiten Bericht aoloebmen wir den •Hamb. Nacbrichlen«.

I, ans der gewandten Feder des Herrn Biecias gefloesea,

stimmt allardiafa atnaa aadaraa Vaa aa. Kaaaar UadeTs and i~

in Bado alahaadaa
~

arallaadaa Bilmbi

.
Miindel « Oratorium »BeUaiar» worde Freitag im ersten Xhnnne-

ment-CoDcerle das von Herrn Julius Spenge) geleiteten Cacllian-

Taaaiaa aa%lllh rt. Dieselbe Cborgeaallachaft brachte dssselbe Werk
aabaa alaaMi «or einer längeren Reibe von Jahren ualer Aalllknsag
daa vsrdtenlea damsiigen Dirigenten. Die Erinoenug aa diaaa aiala
Aaflfebmag ist heate aoch nicht erloschen, der darefe llagawardaaa
Bindruck steht noch f.>si im Gedacblniss. Die jetzige erneute Oeber-
niiltelung <l('s Werkes h.ii die&elbeo Folgen hinlerisiean : die lang
ge-iponiieiic und iii'n.>iis,ime .KusdebnoDg des an sich ganz dra-
matischen Stolle^ ui l.rrili- u illii he und mu>(iksli*che Epik Khwscht
nach und nach das iolereiae ao dem Ganzen. Die Ermüdung macht
bat aiiaHataai Partmga dar AaRihiaaa aagar anempfladUobjiaaa
dIa aablaia II—HiallaB Plaaaa BabaiiBas adar Mangel desWaiiaa
bat aiaa aaiaafhalb Baglaada dbafatl begriffen and sich daran be-
Ibt ail atraiahaadaas lalhaitt daa Deberflussige in den fromBoea
gatabaihMllalud^ aad Dnaita sa keaaiUgaa,w daroh
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Auch i1h j' iit iBtolM» *«Mbram noUriag solcbcm w«i*ea V«r-
(ahrcn. dennoch bMnsprochte »Ic, oliwolil ni»n nichl pfiti» im Aat-
kcliiifidei» v-ii

.
finf lii'' K.ilii|ikcilen aufiiiiTk^,ii[ir(i und

icedaldigen Zaborvns weit ubericbmk-nilc Z«it : der ilnih- Ilicjl be-

ginn lu eloer Sluode, wo «Mtora l«o|pro«r*inmif!e Coim rii> au(-

bOreo. OteM groupAmprttcke taZml nad gvialigar uiui physischer

WIM Umd Mto tßmtmm »ad Mitbra «to HlodaralM d«r Popiilcri-

tlnMf 41mm OratorioM ; d«r Orond dna liect hmpIMehlieb io

ÄrVergewtllMaangde« hochdr*m»ti*rlifn StnfTe« tu rinrr rpischen

linhtniDatikfono, die IroUdem ilii!^ (irundwescn des Werkrs nicbl

•rechUltertp, im Grgrnlheii schlti^! der gru«>iO Uraitiotilirr tittiidel

den Klrchciii criiinitii^ii'iL, aci.n «y, Mch tjio*ä>ei, l^jbeosslorlies und

-

BrtcbUtternd«« in dem sogeoanoten Oraloriam ttodel, isl die bei

Hiwlel «Hl friilMrtr IMmt Praxi* tUla naebballaode nad bMlnnut-
1 ThaUgkalt, dar ataiala erloacbeoe Spirilns dM Operaoompo-

Mleht aiaMat die auchlicialieh gottaeligaa sod moraliti-

nadaaCItllraaBlbaiiraa gani.wieanch In keloemenderea Oralorloro,

4laaM nawUlllttrllch dramali'-irciulen Zuiici, die andern mit der m
wirkliche BUhoenacte und K'<'ii<'ii <'iriK>-ih<'iii''ii Handlung ta V.m-

bindun^ «ti-hpnden RMannInii. ii M.^-s iii'-serun^ien , daninler vor-

zu^'-s^^^'i'-r (Jcr ^iinze z*''ito A^l, i-nJ liic zu hiH'hülem ilrotnalischen

Acceat gebubeuco Rccitalive drr agtrendeii UiuplBguren, «o(*r eio-

Bd die Sceaea den aab«, wttrdtMlialaBiien, wie releli aad kttba

gmiel die aeiner Zeit tur VeiMfing ataheoden dramaliach-innai-

ftlHtcben Mitirl ru «ebrauchen venlaod. Da« sind fn-ilich kelte-

tilche Nacliredi n <lr<< Irunimvn Hlindel, denn die Urau num-Knthu-
•iaatcn de» allrii Mn^it i« Uh«r8«hen )• harlnaclii^ Mm lanitea und
grossea Tbeater>"jh3fT>.'ii und mögen nicbt t:ern zugeben, Ja^s die

.raft und die uberxeugcade Wahrheit leioer epincbon Kircbeowerke
nr ata« MMMrifftMi d«r llliaw JwaaMMlIikatt, atoa Oabar-
minas dM «oll bagmmaa lalMBa vairdar aaaaaahHehm Laidaa-
actMtten sind. B* lat nicht lange her, daM wir die Almlra deiMlbea
Meister auf der BUbne an uns voruberiiehen sahen ; nun wohl, die-

ser BeUaur (Ibertritn, lieht man dir froincnen xwecklichen Zutbaten
ab, an dr mniischpr Kunst und Wirksamkeit dien« Almlra. üflen

geslandeD , dieser rttbrige tlladel im «Belsanr» lieht tuoacbst die

Aataarksamkeii an, deraader* fromaie, mit deis atrengen Anllits

aloM wttrdigen KirchaanaMais ooibifll Grailich aicbt minder aar

VtfihnMi •bw «I' kiMMB Ik* ta dlaair Irfcat—htll Hkoo voa
harall Ur «od araada« dIaaMi dM kavplMMliliaha InUrawa dem
Iii dar splleran Zeit aar selten aieb (Irai «atwIckelBdeo iweiten We-
ND teinea Oeniuü lu

Die gut ausgerallene und mit besten GeaaDK-Mobslen ausgeatat-

Mle AulTubrung kann Herrn .<<pengel tum Verdien»! anKerechnst
awrden; er i>ewlbrle darin wieder seine Raten Anlagen fUr die Lel-

long groaser rousikaliaeber MasMn, deren pracisea Zoaammenwir-
kea eine Folge gewiaMabaAer Vorttboagaa gad Oesammtprobea ist.

Dm aaaraiebaad la daa Vlalina« baMlala OrdiMlaf «arda la daa,
ia dar Origioalpaftllur oba« aaagafttbrle aeeafdiaefaa Baglallaag «bar
dem FundamentalbasM )fel8ss«neo Stellen durrh Ciavier und Orgel
bannoniacb cr^'iinit ; die zweckmiisaige und die kraft steigernde Ver-
wendung de» letzteren ln>triiiiiente« int liedintuiiK*!"' nniuerkennen,
daa ClAvicr jedoch bewahrt nur in (nUcLi r Pirt il ilen Isu* einer

Mharaa Zeil. Leldlicli erträglich sind aetne accordiscbea Auafiii-

aaartraglich im RaaMatiTa,
aaeh dam Anacblage aogleiob la dia

IT Ma langen singendaa SIniohblaMa m-
I «la aine falsche Illudaa «tohL
(Hiiihamr Nacbrlcbtaa «aa «d. Mav.)

Ba lak «raadacHeb, «aleM Orflada bmb baraar aaabl. a« alaa
M aiahcba Saeha, wia die Beglaitoag der Secco-RecilaHTe, onvar^
iMDdlich IQ macbaa. In diesem Recitaliv aollen lediglich die har-
moDiscben Accente angegeben werden und zwar .«o

. da«!i die mug-
lKh»t frei tu ballende llecitation völlin unprhrninit -ich hewcKni
kann ; der Grundbass dient data, in der alirreintachslen Weiae die

Caaliaatttt dar Harmoola n arballaa. Man wird niaaiaU atarM ar-

1. «M twacfcaatapraebaadar aad lagkich maaikaliiclMr wii«

;

I daaa araMara BatfalUiH hlasaMM. aalMafet ata baMtar
'

p aaf aadaw waiM aebleoMardtafla aiehi n anialaa M.
Wm die greaaan Melalar mit Vorbedacht geordnet hal>en und was
ihnen erträglich war, wird auch uns nicbt .unerträglich, sein,

wenn wir nur die erste Bedingung eine» richli>j-n \<T?l*ndnia»es

erfüllen, nämlich un«er Ohr an die »lilgemasse ,
lei tmisch-kUnM-

lehscbe EigeotbUmlicbkeit dieser Werke gewObocn. Bei modernen
Maialem wird to oft arinoarl, man aitaM fta mit IbiaM algaaaa

MaaaM maatan ; Mille dM bei den naaikatitehaa Haiaaa dM IMba-
laa SaM aiobk aa ao mehr der Fall Min dttrfenT Man fkagl aaob
aaab aad Baak ta weiteren Kreisen ao , dieaas eintaaebaa. Slaaa

idatar bnabia dtoM
I» ataar aaibliUBabia, 4i

mngeo gewidmeten Bemerkung insMrte Herr MelnardM: •Vabri-
gens wich die diesjihrige AufTUbrong von der des Jabras 4171 schon
durch di« Benutzung des Claviers als beglrileoden Inttrameotcs ab

UDd die trelTliche Art der Bearbeitung der Orgal- und Claviertllmme
dareh Herrn Jollus Spengel bleibt, uobaaebadal frOberer Anffltb-

raa«an, aiaa Nauaohdpfong , die sich al* MaiMr Mr all« roltaadaa
aaptablLe (Baab. Conaapaadaat «o« l«. N«*br.| Htar arird daa,
waa aaeh dän ataaa KriUkar «naattrulicb« pwatM Mta ioll . aoa
dem andern aasMalaaataaMaaagMpnaaihagrtMl. OaaUbOaaaa
wir den Gefaaälaad tabaa taaaaa ; <Mlwai lta »lid dliHaila aaba«
besorgen.

Wenn behauptet »iril. man hiit>r die am der zu grcsseii Lange
des Belaaiar bervorgeheodeo Jilngel .eusaerbaib Englands ttberall

begiiffeoa, M kOaaaa wir doch den Wnnaob aVehl ua
daM daulaeba Mmikar andlich aniboren m4ebl«n, aieb

btadalbagajalarta Bagiland llloaionen sa machen. Dort iat

seil Meaicbengedeaken vidleiobl nicbt ein eioilges Mal anlL
Dagegen können wir einen Brie( von Handel an seinen Dichter vor-
leceii in »i'lchein er srm Bedauern darüber ausdrückt, da&s der
ttelsazar-Teit zu lanc geworden «et. Kr suchte «irb dann durch Kür-
zungen zu bellen unJ >trich »ehr alark ; in drr \ii-., ih dr-r deul-

acbea tUadelgesallschalt iBand !•) iat dies im binieloeo aogegebea.

Waa aea dIa abraHa laUWaba aad MaiMlaliwba »Ib« <

'

•bar waleba dar aM(a Kakraalm «MNaebthalNgM lahm <

w (ttbren vir dangen die Worte seine« Collegen Ins FeM, a
uns belehren: »Das epische Element . . . ist im BelsaMr niebl
vorhanden'. .;S. Nr. 4» Sp. 76S, ! Hier i4t »obl der Ort, die Bemer-
kung einfliesscn ta lassen, ob es du Iii :ij!ziiLh »mn rnociif

,
iit>er

die Anwendung lolohar, dam poetischeo Geb4ete enloomnw^^^a-

deoken. *)

*) Es würde ein Irrtbum sein tu giaubeo, der genannte Rela-

ranl dar »Hamb. NaobricbtaD* Ml graadMliUeb aad aatorallaa Da-
standen der Baadel'aeben KaMt aMkold. dann arlr babaa Kboa ntabr»
fach baaMtbl, daa m diaaalba b«l dM VariMebang mit ahnliebaa
CompaalMaaaa aadarM Melalar aabr traflkad an okarakieriairaa

wein. Bin oenere« Beispiel davon liegt zur Hand. In diesen Tagen
wurde in Hamburg Niels W, Gade's K n i n n u s , eine i:nni)K>siiion

für Soll, Chere und Orchester aufgefolirl Hierul>er Bclirpitl nun
dieser Referent wie folgt. «Als Teil diente dem Tonselzer d/i«. gleich-

nsmtge dramatiMba Gadicbt seiaes berühmten dänischen Landt-
manaM Carl dadawaa. Ma MMatiHbariial Hall aa Oraada» daa
Eindriagan Alaiaadan dM Otaaia ta daa CMaaa Oriaal bk aaob
Perslen nnd die yerbrennnng der stotien Peraopolls darcb den von
der Hetäre Tbaia gereiden weintrunkeneo KOoig. Dieselbe Episode
aus dem Siegeszoge des Macedonters ist schon einnial mu«ikalisch

behandelt worden, von einem grosseren Manne, von Handel. dr".«cD

•Alexanderfest« mit unendlich glulh\tilleren l arben und mit riesiger

dramallsoh-T .Mncta TImi- Alexander und die griechischen Helden
anibalen und die ätadi im Keocr untergeben lasst. In dem dasu ga-
blitpa Tnto fladaiagb aaob atobt dia vaa Aadaaia ta aaaitlif
llehef Wataa lianaballaaa YarwaobalBBg dw tadw aad raraM.ateid
dM Mntlmeotale, paasive Braminenthom and der Brama-Caltaa da
dichterisches Haupimomenl. Die Bevorzogang dM lyriscbaa aad
idyllischen KIrmento durch den Dichter legte avcb der Pbaalaaia
unil Kiii rgic - Ti'ii -eizers Feateln »n; entere entwickelt sich nnr
!ru< litbar, gefällig und uberxengend In einseloen leidenscbaftaloaen

uikI rromaMO Stellan, für den stolzen, krafligeo und Dbennüthigea
Helden abar, IHr die Thaia, ob dieMMoft girrt oder Im bachantischen
TaaaMl raat, Ibr daa Malb aad BaabaMbial da arragtan Brtaga
hbl«B dia groMan Oadaakaa aad dto boriM Aoeaala dw Ma aar
Wntb gepeitschten Begeialervng einea trankeaen Halbgottes nad
einer berauschten Menge. Der tweile Tbeil der Dichtung beschäf-
tigt sich nur mit diesem berühmten Acte des tollsten Bschanten-
Ihuiiii. iiluT »i-ili-r AmliM »en's Verse reichen in ihn-r Krafl dafür

aus, noch des Musikers Temperament, dM nur an wenigen Puoklaa
in tabbatlaram PniMohlaga aageragl wird. 8i ~

'

nad ta baaebralbaa. Ml atebt Gada'a Baraf and abarbaapt
MaaaM aaa aardlaabaa GaMBta, aad waaa d«r daalaeba law
ala er Jnag war, biar nad da Fbaalaala aad Oanbl lebhafter aad aa-
gestümer ausecblagen lieas, ««entsagt« «r solchen Anfregongaa deeb
in reiferen Jahren und gab sich einem beschaulichereo , conren-
tionellervn Musikmachen hin, dem kein »chliinnier Tadel nachfolgan
kann. Sem .Kalanus« ist ebenfalls hinslcbtiicb der musikalitcben
Disciplin nicht angreifbar, abar er «ncbaiU in höherem Grade al*

Irgaad ala aadarM Werk Oado^ alo ata Vtadaet ktthler OankaaaMn.
obaa Irgaad welebe OrtglaamM. Oabwall bartaebt die acbona, lala«.

Mavealioaalle Phrase, und aM diaiar anaagl m dareb Hai«» laMar
ln*trum«nUUon*kao*i die ohagillbia üinuBang darSMaatloa, obaa
todoeb diaM irgaad bacb m opaanR. Uta

^ uj ^ .d by Google
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Di« ADtrübroDK dai Cicili«» • Verein* unKr 8p«ac«rf Leltuog
verdient d*« ihr grtpfndcte Lob dorcbaui. Gaaang and Orcbeiler

kalt io dar Korm uad diE kuble voraicbUge GemülbMorecung fuhren

Iß ihBili nr Irtamag «ad EnoMiterant.« [iUnb. IbckrieklM
mm M. Ma«br.) Man ksaato die SmI« dec Bindal'iekra Alauodar-
•mI«« wohl Diebt beater betelehnen. Bai einer Asflfthnwg dieae*
Werfcaa wäre aber wieder ru befttrcklen , daa* Ttaia ud die ka-
deri-n hr rlniklicli hinter dtlB IdMl WIrtCtttotlW WNl ibn VMW
dann biiilrnlreiii nicht IhMB,MaimtaBOlBpMMMSapMM^
i>an werden mAchlaa.

wirkten wieder in forderltcber Harmonie, wie wir es bei Spengel'a

AurrutirunRvn üchon gewohnt (Ind. Für den Chor bietet dieae*Werk
einige ^hv,\i-ru<' .\ufgsbeo — nicht im TrrlTen , «ondern in der
Wiederteb« (Hier in der Darstellung. StmiDUidie mehrtheilige Chor-
tUM 4m Beliatar geboren lu diesen Schwierigkeiten, aad am IhMB
«ifd ••eb eine ao vontlglich geleitete Cborma«*«, wie dt« den Cm
lieo-Vereins, oocb laofe ra stodlran haben. Damit iat nicht Im
feratettea ein Tadel aDifiaprochaa, denn diaaegrotMa ChoffamlM»
•M ttaflMipt dM Mhwknpla vmM HMiiiM an flaitw M.

ANZEIGER
NaetwiehMte

>««*] gütiger B«achtiiog.

kwavaiagab«» «M
Jo8a SeUinge

ijH. I« iifct Ihn«*—m—
ifll tat Ttrwofto A.: «All« Jan« Ga-

d«iriM«t Natanagen, Ansleblen und Drtbelle, welche mir aM daa
Watfcaa granar Denker und Dichter bekannt geworden, habe Ich

in *yflematiKh<>r Ordnuni; lu-iaiTmifntti^.iitclU . und hoffe damit
dem Mcii»t«r und Juniü r ili-r Kuti^l \> !< l'-m Krriiiide derMiben
Antnuthcndei. KuriKTodeü und Krqulrlifrnde* in bieten.«

Ein Hundert Aphorismen

• iMiMiKJikrigM
von

J. Carl Eschmann.
Broachirt t, in hochelegantem Leiawandbaad Jl 1,7t.

L'cn die •Apliorismi'n«, welche dip glanifndslpn Buurlhei-

longer. Mii 1 »llKcrncin Vua*tige Aufnthnic K>-fuiiilrn, auch durch

da* «us&ere r>«v>and geeignet mm Featgeaotaaok au macben,
haben wir nech Zeichnung von gOn«Uaikg|tf tiMa Mhr
aeba«ekToUen Einband hiratallen lassen.

8W., Hallc'ichp Strasse il

luckhardt'sche Verlagshandlung.

Mil*—

j

Bi Lejpag und inalerUmr.

BmI Xdl^AiM
fttr die

Violine
mit 6eg:leitDn>r des Pianoforte

I nnjpcinirt

md Aesaa fraf. A. llrt&r(m,i in höchster Verehmag cngaaigoal

Hann Hubere
Op.4».

Cenpiat Pr. a uT ^,
IIbmIb:

Mg. I Ii l*v rr. I llB.si»8«irPr. lurao^
Ib. BlaDigrPr. tur.

tm Vier
altdeutsche

Weilma^tslieder
nr

riwitiMigM Cfctr gcMtit
von

Michael Prätorius.
Zar AufTllhi iin^- In ('iriccrt^-n, Kin-hcnnnisiken, hilu.<ilichen

KraiMB, sowie zur EiazelatiffUhrui^ eingerichtet und als

Carl Riedel.
M». I. Ii In «io Rm' «M*p«U|an. t. Omb aeugnboraoB

IM«Wa. ». Ow Birtw IoMm mIh«. . l. to MhWiMi
giaClMMelB.

AwMar «MMI &immrn .£ 50 3jl

.

Leipzig. Verlag von €• F. KAHMT»

(M71 Veria« voo

J. Bigtcr-Bie d er m an n in Leipzig und Winterltaw.

Sonaten und Suiten
(ur dl«

Dr. W. Volckinar.
op. tri. MiniaCdtw

(Festaonate nach
und »Waobt am

Op. Ilt. iMBti Io ComU

alMIlMrlB

. . . . «,M.
j • * • äff 4«ee»

Op. >7«. tittt in Cmoll (Paalm Ii JTI.M.
Op. 11». MI» in Omoll (Pialm (i

Op. 176. ilHt in eis moll fPaalm 6) JH,B».

iJtS] In unserm Verlane erschien »ochcn nl« Brochore:

KeineZwischenaotsmusikmdirl
Ein Votum

FRANZ^LISZTe
Prato 40 Pfannl«.
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L T.Oüaiff'S BüililUiil iler HnsürgniicliiclH« 2Aä;igjt'<fg

12 Murk.

Neue Musikalien

im Verisfte von

J. fnete^Biede^llann in Leipzig und Winterthor.

Kldur«, Op. t. iMka IM« ni ttdage von Ham srt,m,di

tine Singitimtn« mit Begleitung de« Pianoforte. Conpl. t Ut.

Einieiii

Mo. 4. »0 liebctcr

• I.

•r Schalx. I biU dl Mboo«. M M.
II wUatßr ah IM wrf mSm knfT Mk Ii

- a. 4l0Blr.|VMVwftnglid«rr«bnii|>. HM.
- t. tlM bta I meh • kMaw ta«. «O 9.

^ AVfr btt euch g«Mgt, ihr Birken«. Vt JB'-

IUI mil di»in«r Fidel bl<>il)« hier nicht »lehri' .'0

BrmbiDH, JohAnnet, op. 45. Iii dcnUchei Heqsiein ri«rh svorim
der hi-iiiKPii S<-hriri fUr Soll . Chor un '.

1 k. i.--.:.t Otki-I «li Üb.;.

Clavlemouag mit Text. Billige AasK«'^« >i> V. d-Formai n. < J^.

nUe. MHrtu Ofw ••. iMka LMtr für •im
itoitOBt d—l»MllHl. Complet t Jl i» ^.

Biania

:

Iii». 4. Abaadited : »So weit mein irdiich Aofa
Dlni»chen des JUtgen Grunwaid )aa\yon P.J.WIttatMtn.
'.0

- I Klein kklhcfaen . •Denkit du noch an'iSpa^ihf«, las dem
IMBiteban das B. PUm§. 5« 3f.

- 1. Wir Oral : »Wir
"

• «. MmMmiiUm
llad. M^.

• %. «Iiaaar lalwf arl

(cb dich: «So viala

Ii, Vm^mmt, 0|>. *% Mwi
IM* aad VIttloMaU. • 4t.

Wmmmm, Iml» 4i. IM« mr aiaa

loDg dat nanotorta. Complal * Jl i»
SIniteln

:

No. 4 . Abandwolka : •Gold'oe Wölk' in *Uller Hob «, von Att-

aiaaa. t« If.
- t. Traoar : »Icii kann kala Llad laUt alaflai». «oa C. G. U Jf.
- •. Mraadilfd : •Fahl' Mi kta all liUfclaalah—,a—/. ÄM-

WtAtwtkLntfmmSl, 1. HMbvIMMni SOTlllockP
rur Piaaofena «ad VMaMall.
No 4. Melodie. Anunb« fttr Pianoforta a. HaasMif. tJt»»M.—— Op 5. Drei Cmaneuai. Pointwhe u»dafd t<i»<l»alla

Polgei fUr ila» Pianoforte. Coniplet t UliQ ^.
Einjeln

:

No, * in Citinotl t Jl it M. No. 1 la Bdur 4 .^T 1» j». No. I lo

Dmoll i Jl»»^.
WialM^ Giar. Bi^ UtaWfilNM. Ma Ma|d ala Harrte.

lalanDaaM ta twal Aetao , Tnt «oa /. A. NM. Dealacbe Ceber-
aataaagaad Claviarawm aoo H. U. Soblatlarar. dcUo 1 J^.

«kM^ IktoMAvw, Op. 77.

1taMM|«MrnMM«N«a. ij^io^.

Am <. Januar USO eracbelnl:

Cfe«tlB«Allk«B* M tianwttlto OUlUntMt, ravldirt voa

[171] Demnlcbat eraebaiat in mclnrin V. r!ni;>:>

HiUer, Ferd., Op. «89. „Oailo prohindo ehiamo « te

Siinert" (aAus der Tiafa ruf* leb, Harr, lu dir«) vod DwU«
an CiaTierb««Mtan|. (Dwn

"

.)

J. Rletor-Bledermann.

Itni blr die »orben erKhieoeneo, Harra TOB

6
Ha. 1. iIMr eiOeft«, voa HaHbai«.
Mo. I. aO« aalt Siiablaoa, *oa Rtekart,
No. t. »Ktiaga aad ScfcnaraaB^ voa
No. 4. •Mainaabla, «o« B«lty.

M«. I. aSiMaa MB MMiamaelili. awi

Julius Janssen.
Pr ur * 50 Jf.

Panl Voigt'- Mn-ik A'rrLtß- in Kassel

Opel- In Bwel .A. o t e n
vnn

L van Beethoven.
f«U«tlBiiger CUfieraMiiMg

baarbailat «on

«aHaOtlMI.
mtd«n Ouvertüren in Edur und Cdur

zu vier nän<1eD.

DeuttcHer uttä (ranMuuchtr

fneM-Attsgabe in gross Rt
0hnlt* umtiadan

! UlwlH liiintBt i« fr. U^. ~|b
Pf. 60 Uf

.

Paa INit ylWIMdMtaHaada latligaa ;

4. iMttMNft fNMLhi KoBtir gaalaahM «« 9.
t. VI« MiOMtiMSBS^nrRMM^
in Kupfer (.Tctorhi-n von H. Mtrs und C. GonieatooA, nlmliob:

'

tritt Fidello t La dn laf dat fiafbcilMai. bkanngi.
Pl(toltB4c«ae. Katt«»Abuka«. — 3 Becthtm", Gedicht von
Paul Heys*. — 4. Bin Blatl der Partitur m hnrxntu:,- [loiiho-
vaa'i HandicbrifU — S. Dai vollmundige Buch der Oper, Dialof(.

«laalnga aad Aagaba dar Scaoerte eatballeod. (Daalacb und franxo-
•iaeb.t — •. Vorwort mit blographiMben Noliten und Angaben Uber

die Frit-I.-Inif.t; .|PT OpL-r.

[«741

Wi
liali.

•rUga von J, MUter-BUdm-mamm lo Lalpcia aad
IM arMibiaaa» «MI Ihm taik jada iih iürlliMl
ms bamgaa «ardan:

Nott«bohin, Gustav, Be«thoTen*fi Stödten. Erster Baad.
Baatboven'» tnlrrricht bei J. Haydn, Albrecblaberger and Salieri.

mta actio tl Ji.

B«ethoTeitI«na. AuMim aad Hittbatluo^n. Praia

Hierzu iwel Beilagen Ton Breitkopf iin4l Hirtel In Lelpii«.

Riet«r-Bied«iiiann in Leipcig ood Winterthor. — Druck Ton Breitkopf d Hirtel in Laipaig.

II«. — MMtoai llMftdIl

uj ^ .d by Google
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lakall: Bio« G«*cbiehle dei Clirton, in Clivi«Tspielt ond der
Beurlh*llua|en [Für UrcbetKr [Emil HartOMOD, Eine ooi

Of. ••]). — N«ehrlclil«D und BamerkaafM. — AoMiftr.

Owehichte dea Clavien, des Clw
und der Clavierliteratnr.

4t» CUrlenflfb und der CUrierllUraUir von
€. t. WrlixMUB. Zwciie vollsUDdip umgearbeiletc und
vermehrte Ausgabe. Mit Musikbeilagen und einom

enle enthaltend die SMcUckte Chricn nach

>) J. C Colli.

MhVniMknAb-
m. Hand

Die IlMlMltenc 4m twaoHBlM Sloffa« mütien wir tu-

•MMt fiberMieken. Da arhallan wir iwei UtupiRnippeo : eine

»Illere Ge«chirhte« uod eine »neuere Gc>cliichle.. Das ist

anscbeinrnd nalürlich genug. Weil rieh aber in der Ge«chichle

alles durch 1-n i w l r k I u n g fortb^weKt
,

lieftl zwischen der

Uteren uod neueren 7.«it imcner auch eine mittlere Zeil, in

der Mcb das Alte in das Neue umbildet : und dieM iai aa ganz

a, walaha das Oaachlrhlalaiaohar i

Dtaaa riitlBre la». odar «• Nfioi« dar
Wicklung, Da»- und Durcbbildnng dar Ponnen , mag aber in

der voriiegenden •Geaohicble« vollanf lu ibrem Rechte gekom-
men sein, wenn auch in der Inballsüberaloht nichu davon v(>r-

lantet. Wir wollen einstweilen nicht verralben, ob solcheü der

Fall sei, sondern in dem Bericht über die Material-Vertheilung

ruhig fortfahren. Da zieht sich nun durch die alte und neue

M< eiae zweite Einlbeilung gleichsam als roibar Fadao bin-

darab, walebe Migiicb saoblich-tecbaiaobar Art iai. Dia aMa
Iall(diakaldaaAalarlliB8ydogabi) «M MaiaMfe bi t«tl

Ahaabailla aartagt, walaba twiia ; al. Der liiafi »iwpint»
tiaebe Ornebnil und der IMara Oaviaralfl. II. Dar tereh dia

geregelte llarmomi'lelirc bedingte ClaTiersaU.» Hierbei kann

Bich der Leser viellcuhl schon einiges denken, vielleicht auch

oicbl. Wir bieten ihm iin^pn ijiiU ti Iucnstp an und bemerken

BUTÖrdent, dass die beiden Ahsrtiniiio hin.'iirhtltch der Zeil

bH einaBder conirasliren . da der erste Hlndel und

abmbilaart . ala» vm t7S0 austiun, der zweite da-

vor Baydn aad«t, «NUd uicbl ao viala Jabrsebnle ak

gaMlaa

,

Orgelaiils iowia daa IMara« Cbviaraliaa taograpblaeb su ba-

bandeln, wobal ftaliau, wie zu erwartea war, dea Anfang

macht. Wir fühlen uns nach Venedig; verselil
,

später auch

aeb andareo Ortea; Seil« 17 sind wir schon in Uom bei

8. tl bei DooMnieo Searialti, nad mit d«a aeieb-

laa OawiBMm dea Pier Doomiioo Paradiaa varOaft die P»-
riode s ir, dünne Kenof ! da* Baad, «aaiplaoB lowail

Italieo hier im Spiel i.st.

Die ältere englische Cl»vier'^rliiile<, welche hierauf an

die Reihe kommt, beginnt S. 16 ebenfalls im Mittelalter und

wird auf gaazen swei Seilea abgetbao. Sie ist bis Purcell ge-

führt, alao oor Wa w Bada daa n. JahrbundarU. Hiar

leo doA dia NatlMpr MmII. Ama rad
I gm anrttet aiMdaa aaHaaii wla bai daa I

mi dan Laaan m bawalna, daaa dar Tai

nicht unbedacht oder ans Bequemlichkeit hier eine LQcke von

HO Jahren laBMD wollte, und zwar abeo roa daqjanigao 60 Jah-

ren, die Uada* aril Mask aHülW «i» ataauli M««r oder
nachher.

Die .Xltere französische Ciavierschule., welche nun

folgt . geht zwar bis Raroeau , reicht also bef genug in die

zweite Periode, aber sie blübl dem Autor erat auiB die MiUa

daa n. Jabrboadartoi aitf. Kaia Wusdar. daaa ar nü ibr daa-

I daaQatrtanDialB and dar QaBlai^

marMar noeb niebt gaaBgeo , aina ahisiga Oaalalt a« diaaar

Zeit, iii>n Prsnjois Couperin zu schildern, einen Mann welcher

ini-lir als irgend einer der VorgSoger oder Zeilgeooaaeo für die-

sen ZweiK der K u ant geMiMM. DMh Uar*«B i|iilMr i |*0B
wir einstweilen weiter.

Da ist dann in der ersten Periode endlich noch «die Illere

de ul sc ha Claviarschule«, welche S. 34 beginnt uod den Ab-
aebnitl baaehlaail. Bei diaaar ateigt der Verfaaaer wieder iaa

1, MaHcb Ma n daa bHadea Coond Pbul-

badaotendar Nbuho , wricba diaaaa deoMba Cbpital aofmial,

Ist der für die Besprechung aufgewandte Raum an sich ftowts.s

nicht zu gross: eine andere Frage ist aber, ob der SlotT Klf'icb-

SPiSlig venbpiU sei

Blickt mau nun etwas nlher in die Behandlung , welche

dieae Miere Zeil erhbraa bat. ao stiebt eine UngleichmitsMgkeit

ia der Baspraebuag der «erscbiedeoen Peraoaen allardioga

daatlicb barvar. So etwas liegt bei einam waHaoUcbllgaa Slofla

PaN, waB dia Haoptaroifea, aa da allaBf aaMboa-
ddt, HawUMeb oocb vorbaadaa aad aiobl aebwer zoglogHek
aiod. Di« üngleicbmisaigkeil , eoa dar wir aprechen , beetebt

hier darin, il.i^> ili-r Hrrr Verfasser die ausachlaggebeoden Per-

abolicbkeiien nichi genügend ins Liebt gaaaUt, Bichl hia-

U
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Kanstwetsen abgehoben bal ; wir kSonaa das, was wir lagten,

also auch so ausd rücken , dam Mine Dapst«llung dexhalb in

cipr Sache ungleich sei, weil äie pin/eliien fer^önlichleiten lu

gleicbmässig dargMtelil sind. Jeder von ihoeu bal einen kleinen

Lexikon-Artikel bekommen, und so steherf sie la laih ood

OlMd luMMMob WM inwüch limilieh glaieh nebm «iRMKicr.

Dw tot abtr «Ohl rioht «• Altdw tMebiehineiMa

r Ganpositiooiwctoe

die Organitten

HUt, dMC wir baiUBdlB in Zw«iM iM, «
menl sich hier eigenilich handlp. N'amwdMl dar letxle,

deutsche Abschnitt thiit hierin des Guten äberrsiehlich. Nun
wilMn wir xwar, was sich zu Gunsten einer solchen Ucniein-

amkeit anführen Usst. Die ganze illere Zeil, wird mao c>ageo,

hat eben Ihre Eigeatbflmlicbkeit darin, dats Orgel und Ciavier

•ieb MUaohtMdiiiii Biaiit inum iuMB. km OfgaWliM
ftagn («m IMi) Ito CbvtoMliM ktr«
I« «r IBwIi Htt tai« üitMwMH to«

fBr Mde IiulroiBeato naebwaUMr M,
waren in Her ganzen Periode, um welche e."; sfch hier hmdfll,

selbsiverständlicli zugleich immer die Cembalislen. Das alle»

i4t unanTechtbar, es kano in der Thal als elwa.s Selbstveratlind-

lichos angesehen werden. Aber hiergegen sprechen wir auch

nicht. Herr WeiUmano hällc gern noch einmal so viel, als ge-

c>elno M, TM 4»r »tlea OifaUuiaM ndM ktfnoM ; ja wir
I. wi» T*B tea a»vtor ab-

tMhaiaolia Bahandlonf Jeoaa taatroiMatea belrilR,

bal waltam nlelil hiaraieband baaprocban bat. Dnsera genta
Aoulellang bezieht sich darauf, das« angesichts des gewühlten

OagensUndea nicht genügend historisch sachgemiiss verfab-

laa ist.

Biar lag — für die illere Zeit — die ganx aiaboba Auf-

m, dia EaUtobung ood allgemeine Verbrailoag aioaa

«alebat dor«b Saiten wie
I wie e)M Ofgel gaipiall

'

lag die Dnlaraocbung vor, welche
Paraooen oadi den Kun8t*erhältni$.<ien Jener Zeiten die geeig-

oetsl'-n w.ireri, iJa> riRue Instrument zu behandeln. Und da

sich vnrnUfiilich die Organisten als solche erwiesen, .ho lag die

weitere Aufgab« vor, die selbatlodige Botwicklnng des Clavier-

spiels acbriUweiaa Mohiuwaiieo, glaicbaam atta dam Oigal-
gabluaa banne.* Otaee lautere Aofi^ibe von derFmim md Ae

I, «OQ tat 8|itatar aaf die ftapieto Mk.
daae der Aolor Tacpflieblel wire, hi der Coea-

poailion den Clavierslil aus dem Orgebtil gleichsam herausiu-

acbllen. Das alles erfordert eine eiogebeude BehnndliiDg der

Olgel wie der Organisten

Daneben muss aber nicht «ergesseo werden — was der

Herr Verfasser doch allzasebr vergessen bat —, das* das Cla-

Tier da« vorbaadeoeo SalteabMlnaieale«, die oil dea Pinsani

» «to dar Oifal. Hta kam eogar

ee aal nlber «N Ihna« verwaedt gaweaaa , da ea die

Bestimmung halle, diexe Ortippe von Inslnimeoten zu ersetzen,

aUM Bestimmung, welche es iiul Her Zeit auch glänzend erHillt

bat. Die Aufgaben ein» ^ ("'^i im buchreibers des Claviers,

Watcbe wir soeben der Utki.! gegenüber skizzirlen, gellen da-

ber auch für das Gebiet der Laute u. s. w. Hiervon wird man
•bar todeaveiriiesaBdaoBoohe aiebtvMaparoD. Wirl

«enuraebaen, walebe aeioar Daratellnng bieraos

erwaebaa« eiod , beoerkao dabar nur das Eine , dus die uo-
Kenfipi-n Ji' Pcriirlsii htiguog jener Saiteninstrument« ihn ver-

hioderi hat, (ur »einen Stoff die historisch richtige Eiotheilung

n Boden

.

Daber oealrepankliaeba AogaiafeiilMUa« aprioht Herr Weiti»

«nd wir leeaa ea ioMMr gero . daeri
ein geaebiekter Mann io diaaaoi Faobe ist. Also die hierduroh
veranlasste Breite soll ihm nicht vorgenickl werden Io der
älte.slen Zeit iiiliss man überdies vieles bei den contrapunkli-

schen Thooretikero suchen , was sieb in wirklichen ComPosi-
tionen nur oooh selten nachweisen Usst. Dahin gehM vor
allem, was S. <l—41 aua dem »CoiiipeadiiUB

Coclictis wDrtlleb aogeObri wird. Von den

*C<wlW|iwifct> «d »CoopoaiUoo • be-
dae, WB8 vir Jetit kanstvollan

Tonaatz oder Composition nennen, w'lhrand der anJere (die

•Compo>ltioii^ für jene kunslluseii accordliehea Rarmunien an-

gewandt vturde. Hie hin und wieder im Gesänge, hauptslcfa-

lich aber bei accordfähigen Instrumenten und namentlich bM
dem Ciavier zur Anwendung kamen. Dnd es gab scboo lo Ao*
taug dee 16. Jabrbanderte viele, walabe att demlitM i

gtogen. Ton dieeen eebreibl Meialer Cociicas : iB*

bat abrere gegeben , wekh« sieh rOhmtaa Componisien so
seio, weil sie die Regeln und (!nn'^cinanzen der Composition
(composition is befolgend, nicht jedoch dem bestehenden Go«
brauche des C u n l r a p u n k l e s gemäss, Vieles coraponirten.

Dieüe verachtete Dominus Josquinus und halte sie zum Besteo,

indem er sagte, sie wollten fliegen ohne Flügel.* (S. (I—ig.)

Dieaeo Fioianeig dae alten Tbeorettkera bat der VarbaMr ak

oonllniio anteoft, aber tat UaMgan alebl ao
wie er ee verdient bitte.

Dm nun einen Einblick zu gewimn u .v i' Hör Autor seinen

Stoff iro Einzelnen behandelt hat. woilen wir nicht der ganxeo
Darstellung schrittweise folgeu , weil dabei nur ein kurcee,

oberflichlicbes Referat zu erzieleo würe, welches nichts bewei-
sen könnte, — aoodern wir wollao einzeln« wenig« HauptoMi»

alar ala Beiipiele wlblea. In der Bebnodloni dar Hponben-
Mnner aaigt tieb doab sonlebat teaer die Cnnat nnd
GrOndlichkeil des Gescbicht.<isrhreibers.

Die grÖs.^e Gestalt der alten Zeit oder des 16. Jahrhun-

derts Hir Hiesi'N Fai Ii i^t M e ru I o . ihn nehmen wir daher zu-

aacbst. Der Herr Verfasser hat ihm foigaoden AbecboiU ge-

•Aossar dsn scitoa «rwtholao Organisten bei dae beiden
Orgelo der 81. Hsrkosklrehe ßa Yeaedig] ist welleritia Ciaadln
lleralo da Correggio nocb gani besooden hervortubeb««.
Er wurde 4 538 in Correggio geboren, stadirie die Musik gleleii»

zeilig mit Cipriaii Rore bei Witlacrt und erhielt noch im Jugend-
lichsten Alti'r Hie Ur)i*ni»ten»telle »m Dome zu Br«»cia. Als aber
mit dem Ableben des oben erwihntae Panboaoo im Jahre 4U1
die zweite Orgel dar tethednle een Venedig ehwe 8plsl«ca
derft«, gewann Meraio nenn naBbaften Bewefbem mm diaae Stebe
deo Rengeb. Ir oad aetai AalaganaaaeAnnIbelePadovaan
liw«aa non haoBg bei MeHlehen flelageahaHen iMebaaitlg nad
sbweehaaiad beide Oigeln des Doms« «raehallen, and nach dem
Tod« d«a Aooibal« «rbielt Merulo dessen Stelle als erster Or-
ganiiil, wlhrend der nachniaU *o berObmte Andrea Gabrieli
Hie Vurtrage auf der zweiten Orgel übernahm. Meraio « Freunde
and Mit»ctiUler Cipriao Rore and Gioseffo Zartioo vrareo oach ein-

soder Ihrem Meister Willaert im Ami« gefolgt, nod ala lleralo \m
Jahre im

^^'y^y^Tfr****'!?"
^ Kola e|*esjaoN.

nene dem als TIsnaeiaar nnd Labnr ae verdtomtvallan nnd ei^
flossreicben Olovaani Gabrieli, dam NsAse des loshee er-
wähnten Andrea Gabrieli, Ubergeben. All« di«a«Toakaa«U«rafa«r
gebOrlen der Hiin-h WillaeK herbei geführleo freieren Ricbtoog

so, wid iArer» yfmnmamen Wirkm httondfrt verdankn u-ir dtt aU-
mäUgt Loiunij Ai-t Inttrummtalmutik aut den f'rtsfln der /HulOiuk

und dtn Srhr^mkm drr iirsangmuiik. ClauHio Merulo wtrltte als

Organist, Coaiponist und L«brer der Tonkunst noch zwanskg Jahr«
ia Perm«, mit Ounsibaiangnnnin aWarArt BbaibinB nnd enn dam
Hertog« mit der getdoao INn nnd daaa IM CMaOain nni||»>

zeichnet, aad starb daseibat iai Jebre 4M«. WIesstee »hIralBnan
drei- bis aeehsstimniigea Madrlgria nnf die BoHblleag «ieaa laban-
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wna M Mio« für di« Orgrl und «ndere iDstrumeot« bMlimmten,
In Rnm und io Venedig hcr»u»^fgrlH'nrn Ton'alc und Ricrrc*ri

hinsichtlich der Ausbildung eines von dem i">('«sn(:s'.il '.miIitm hif-

denen <-i|;eiillicluio tnalraaMnUlea Mlles. Sie erschienen unter
dem Titel: Toecül* dlolawlalm d'OTfaiM dl Claudio UenUo d*
Correggio, oinnMaM MfMia«. Sig. Ouca di Parma a PiaeaDia.

Ubroprtaw. uRoaM,MD.MBOM Varovto.iSM. UbroMOMdo,
«Wt ; fwMr WMfMrt AatMolalara d'ersane Hb. pftae. In Ve-
Mllt,«Min.im«adM07; Hb. »ecoodo, 4««8. DieToeeala mtl

HkM (ibraelieDeo Aocorden. bew«Kleren Gtn|(ea und l*b««dlge-
ran Flgareo war unprünglich für die «chiiell verhallenden Tone
des CUvier« hrslinmil nc\»<»i-ii uml »odann auf die Orgel ubcr-

IrafeD worden. In den Toccuteo de» Merulo letft «ich «cliun ein

dt«Uieh*r i«0M«r ZMammtabang; dl« 6Raiirt«B Glnga wardea
bald voa der alaea . bald «ea der aadMM SUnuM «bäraooiaieii

and TOD geballaaao Tttoaa aalaciMM» aa4 dfeMW "»acihiala ein-

fache meiodiKhe AbachatttaBlIbawfglamPUMgaDavrBanniK-
hltiga Welte ab • S «—7.)

Sovial von Menilo. Weno da« Angeführte io eii:ier Ge-
•ohichla dar Orgal lUada, m mttcbl« ea am Ort« seio : aber

was igll mao ia einer Clavkeriaeehiohle daaaU anbingenT Wae
bat nun Merulo für uaaaraa G«CMMlmd «igasllldi la wage
tibneblT Wu kat dm ClavtanpM 4unk hIm fmn ge-

WMMaT mm mUtm SehrlU tat m doroh Üw wtllar dakoiu-

me« t Wir erfabran von alladam rain gamicbia ; as «ind lauter

Allgameinbe^len , die uo» vorgeaagl werden , bloMe Behaup-

UUtgcn . nicht dLT );iTiiigslc Versuch wird gemacht, aua den

Werken des Mannes den .>3rhvprhalt zu entwickeln. K« hat

also gar keinen Werth. üeberdi<-^ i'<i leicht der BeweU tu füh-

ren, dass selbst die«e nichlasageadeii Allgetaeinbeiten nicht etn-

mat mit gewöhnlicher Vonichl sondern kritiklos xus^intncu ge-

•ehrtabM tM. Da latM wir a. «. , dar aaacbnals so

><fttH AadiM OakrMii Mi «wiltar 0*aMM gtnordw und

JoBgM Aipfranlen. Nu« war aber QteMaH am I8f*, Marale

dagegen i;;t'l<oren, alao Bbar 10 Julire aller. v,\v er denn

auch I58(). beinah 10 iabre VOT Merulu stxrl}. alt und Icbea»-

satt. Hingst berühmt und allgemein nach Vordienst geschSlit.

Was der Herr VerfaMcr sich als« bei der Krzählung gedacht

bat, er sei aoacfantala so beräbmi» geworden, mag Uoii wisiteo.

arala nan soll IBr loalnuaootalaiasik durch »eine publicirten

Warte tbiaiotiel gathan baban , wie für Vocalotuslk durch

Miaa hn Oniok arwhiMiQM drai- bte mbaillBMBtiai» Ibdri-

iPla. Wann daa wahr wira, dum bMa «r iOr lanniaaBial-

OMMik — wir waliaa Mgan fBr Orttl» oad CiavienDuaik — so

gut wie nlcbla gelaialal, denn daas seine Madrigale »aof die

Entfiillung eines labaadigeren welllichen Ges.ange» von grttss-

icmEinnus«' geweMn ««in nullen, isi eine der grcWslen

Ueberlreibungeti , die [iur gedacht werden kann .Mc-nilo war

ein frühreifes Talent und ein unruhiger GeiM ; wenn irgendwo

Musik gemacht oder romponirt wurde , war er immer dabei

and kainaiwaga ala aiaar dar Lelileo. So schrieb er auch

Wadiigrta wla dla Oibrifi«, «ad kum «ta» Sammlung erwhian

damalaU» Oardi— adarAadw. «a aiobt aaab aia SMekMa
«oa ihn gabradil hitta. Br «amcbio aldi ta allaa Watoaa,

puhliririe Madrigslböcher von drei bis sechs Stimmen, faad

»ich mit L,eichtigkeit in jeden Stil hinein , nur ein Wegführer

wurde er auf Icinein die-icr (ichicle. Eher könnte man noch

seinen kirchlichen Motetten einen Einflu»§ xu&chreiben , weil

von ibaan nach und nach mehrere Bächer erschienen, »an hei

daa Hadrigalaa nicbl dar Fall war; aber akae aigaatliche seii-

gaacblcbMoba ladaiitaat buftwa atwb diaa» alcbt. SaiaoMa-

di%ria oad MaiaHaa kdaalM aapdniBkt giMtobaa atia, ahne

Iii Unba anf Jiain Hablrtia n Timmiibia Dil kaatihiaio-

ftaka Bidaalaag diaaes Maaaaa Uogf ladlgHsb la dw, was ar

rittehiaB uita Fingern anf TaalaninstrunaalOB barrtTgebracht
hat. Einige nc'berj>,iclilich(' Bemerkungen . die noch hinsicht-

lich dar Bibliographie tu machen wiren , mögen uatarbleibco.

OikflfipflaMM wir aaa iNfenva JthfMlMiat '^fimiMM

7H
wir daail sa ataNi Mdana «ad aaah fNMna Wf^km-
raanne, zu Frescobaldi. Bs giebt eiaa Oräpp« mostkaKaabm-

Gr^issea, welche schon »eil Hagerer Zeil das Pririlegium ba-
sitzt

,
unbedingt und bei Jeder (Gelegenheit gelobl tu werden.

Frescobaldi gehört zu die.s«a Liluclilichen. Vor einiger Zeit bei

Besprechung des letzten Bande.s von Ambro'. .Musikgeschichte

(Jahrg. I87S Sp. 6t9 IT.) ist schon darauf hingewiesen. Herr

Weilzmann singt dieaolba Melodie. Indem wir den Abecbi^tt

über FraHabaidi biav «aa Biltbailaa, arbailoa dia Laaor dmail

aber twlid— daa iMa, wia ia daai CupMil Ibar dia slMara

ilaliealsche Ctavierschule» zu finden ist.

Wir wenden un'i jetil narh Rom, u<o das Chit-ifr mit

Deinen nicht forlsingenden, sondern >chaell verhallenden Tonen

durch zwei io dar Ueicbiohl« dar Mualk hervorragende Maaocr,
doreb OIraiama Fraaoabaldi aad Maraarda Faafaial
laaUfkUimbwr BffsalUwbamiir simyrntwdi Mkaadhaif sr-

/Ukr , «ad daaiM ameA etmritmuuitg mtd ktaukiM nyMcit jsar
MM« TmtUM» l^r iattrUie an da» Uekt tralm. AI* Lehrer des
hierzoersi nenannlen Kre»coi>aldi werden die beiden vonUfelleh-

slao Orgaoiilen und Tonsetzer Luzxssco Lijit.<schi und Meinndre
Uelleillle angeführt, beide wie er »elbkl in Ferrara geboren.

I,ur.2»4chi war einer derjenigen To^kun^lle^, welche gageo das
bod« da« <«. Jahrbaoderts die drei Klanggeaehleohler der Octo-

eboaaafe aoaa aaiMitbaa aad der Praila ihraa laHaMan aaaayaa»
saa aataraabama , aad wla Willaerl's ebaa gsaaaala aobWor VI-
oeotlno and Zarllno , Haas aach er deshalb ein Clavter bauen, auf

welchem da* diatoniscbe, cbromatlsche undeobarmoalsche Klang-

geachlerhl tu Gehör gebracht werden konnte; ein Gmatand , der
von dem nachhülu^sien Kinfluaee auf die Bildung der Ihm anver-

trauten Zöglinge war. Girolamo Frescobaldi war einer

Jaaar ralahbegahtoB , Epoche meebeadeo Qeistar, dsren die Oa-
soMebla einer Kusel Jederaell aar wealga eufkoweisea bei. Ale

Tlrlnoee eaf der Orgel nnd dass Cieviera nnabertroffea und von
allen aelnen teitgeoeasea enlhvatealtseb verehrt, enchemt er Iur

dia genannten Instrumente such ak gediegener, «charfsinnliier und
im bOCh^leii liriidr e rll nd u II ^s re 1 1 (i IT Tnn.eller. Nur wenige von
aelnen Lebensscljii ksalon sind uns hekannt f!'.'v.nrd.'n. desto grosser

aber ist die .\nzi<tii seiner uns nherlieierUTi li>n\stirkr, au* denen
uns durchweg der mit deo Ikuostgateueo vertraute, jedocb boob
ikbnr dmalbaa alabaada, »r allaa Moaa ampdiaglUbi aadw
kabwr MnrlerigkaH tariMrtBbrsOeada KanODar tStgagealiW.
Er war lUT oder IMt in Ferrara geboren und genoss dort den
Uotarriebl der oben bereit* ftenannten ausgezeichneten Mutlker
und CoinponiBteD. ging »odann luif mehrere Jnfire nach den Nieder-
landen, wandle »ich ttOS vi n \iilvkeri fu iiiirh MiiiLiud und im
Jahre 4614 mit seinem Lehrer Melleville nach Horn, iiier war ihm
bereit* ein so glänzender Ruf vorangegangen , das*, wie an* be-
richtet wird, aelo ertlea Auftraten als Orgelspieler in der 91. Po-
lanhltaha »MM »abnar biibstiag. dohoa Im rdl|Mdaa libia
war ar, wla dar Tllel alaar aalasr gamarimagen wa TMaalaa aad
PartHeo Ar da« Claviar sagt, als Organista dl San netro aageslellt,

welehss Amt er bis tu Minem Tode verwaltet zu haben scbeial.

Sein berilhmlesler Schiller war der schon als Kind bewunderte
J i> h a n n Jsco b Fro be r g e r wel her smn Kaiser Kerdinnnd III.

nach Rom asschicfcl wurde und oacb einem draijahrigeo Auleot-
balla düiibil aüdargwmm diaHibi Oatrlar- aad Oigilitlilir
aetaer Zelt la iaia ^iilariaad aarMkabrte. Dia «oa PraaeabaMI
berauagegebenen zablreicben Werke bestehen In Rletwaii, On-
zooi, FaoUsie, Toccate, Capriecl und Partila fitr daa Oavlarisad
für die Orgel. In allen dienen TooatUcken finden wir nun iwar
haoplaScblich fu^irte i'Slie. doch zeigen nur die Ricercon die

atrenge und reKelmansiKe Durchfubmag eine* bestimmten' Uaupt-
molises. wahrend die fugirlen lielodleo der Canzooeo zuweilen
durch einige cboralouusiga Takte einfsieitet und uolerbroohaa
werdea. Dil aaamabr mbaa etaaabeal>äw»laaCllt*>tar>rsgsada
Hsapianladla dar Coaaaas Malbl awb bat dam IbMwaahaal ta

derselben Jederzeit noch erkennbar. Das Capriccio beetand vor
frescobaldi hantig au« einem TonMize Io gerader Taktart, in wel-
chem zwei vrrscliiedene .Motive durchgeführt worden. Diezem
folgte ein kurier, einer Tnniweiim ähnlicher bewegter Sali in un-
gerader Taklart, und ein oeuea fugirte« Motiv bcschloa* sodsaa
da* Meistersittcfc. Den Caprioel des Fraeeobeldi liegt biagngM
stet* Irgend ein aoadertarer orsstz, eine hizsore Aalgsba ia
Grande, nnd hier gsnsbeaeoder* zeigt sich dieser Toosetaardimb
die reiebsle Irgndangsgabe, sowie durch die Leichtigkeit aad Oe-
wsndtbeit, mll welcher er seinen StofT tu bewaltisen weiss, ala

aioan seine Zeilgenotnen weituberflugelmlen i^eniü<i: So Badea
Stab In saiaam Capriocie di doresse abeicbUich aatgasoabla bat»

amaiwbaMBma; tadimtogilwtaMamailreconiigstaiailai^

<87>. Nr. »0. — Allgemeiae MaälMMdehe Ukm^ — *9. Ihomim.
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irtrio ebruMtiKfa diirolis«nibrta GlORe mit •ablcliteDtlen Auf-
lOaaaeM aller darin vorkotntnrnden Bindunnrn — rinr damals
oaarbftrtoKUhobCil ! Ebrn«» l..-f.ilgt i-it\ «niicr.-» mmuci ToiiHtUrlf

deo Zwanc (obllgoj. d*M keioe der dann audrateadeu vier Stim-
mao alufoowaiM forUcbraMa, wad Mr IpMar aiMa aad«r«n viar-

«iBBino SaUaa bat n dMMihM iMtirlkmd «iiM au aebt
Torna bartalMBd« Malodto m
Piifaa (ftioaroari) tllarwaBd^
dl* KlrcbcDtOoe noch leatgabaltrn werdaa, «rfcana«* mW Im i

dm FrMcobaldi bauflg ichoa da« Streben , ttcb unaera
Tonarten mit drn dirxrn «igenen LeitelOoeo lu mtliern. Aueb dia

erate Eitifulirnut: •wn-r uttersn-hUicheren Sch reih weine der für

Taataoiaslrumente benummlen Toowerke haben wir besoodera
diätem Ihaugaa Maiatar la daal^en. So ilod in dam 4«l tu RoiD
bat Nieoto Borbool la Kupfer gesioebaaen Werke: Toccata e par-

IMa il'talaaoialnra dl Cambalo di GIrolamo Fraioobaldi, organitta

«MflrafMroio ftoaa, aowia in mabraran »einer iipiter bemus

jagabeaen Ibnlicben Tooalttcke die Noten der ecbien Hend auf

MCb» Linien, die der linken ttwr aaf echt Linien )irschrip|>rii lu
aeloen übrigen noch vorhandenen C»rti(i<>»ilionpu )!rhnri»ii .lic (nl-

Henden. II priroo lihro ili hjulusu' n *, I « in MiLino ICvi^t.

Kicercerl rt Cantooi franceai, (alti sopra divenl obligbi, in perli-

Iva. Roma «IIS; II aacoMto Ubro dl Toccata, Canitwi, Varai

d'ianl. Magniflcat, Gagliard«, CcrrwMi «d «llra parUU d'taiaroto-

tara dl cambalo ad orguM. la 9amm, IM»; CmHmImm dlrcnl
•ageui (mit dorn BUdaiaM doi rrMeataMlITlo »rnnt. 4M*; II

pdmo Ubro dl Capriccl , Canionl franoail a Riearcari , falti aopra
dlvi>r«i MijietK el Arie: in Pertitara. In Veoelia, i«J«, II prirao

libro detie Canrnm < <, t I, ( vnci, per Minare, o per canlare <~on

ogni »orte dl »tniiiiriUi In K inm. I6j> in einieloen Stimmen und
aMtar in Partitur geieUl durch t raacobaldi > SchUler, Bartolomoo
fli—gt Wart mwßtmH «k Tnniu Klrta. Cantoni, CapriMi • H-
OHvarilsfafllNm firlOHigfi Maao peroriMM. toloaa,
4«IS ; Toccata d-ietavola««««GhiMo «d Ohm*. ffeMMa dl dl-
««raa Arie, Corraatl,

4M1.e ^ 1».)

Ikon obM bMMkl Im, ditaaa Cftal i

baa wardflo, waa der Autor ührr 'deinen Crgensland im

§uuen 4 8. aod 4 7. Jahrhundert saften wei«». Aber wir

dürfen wledpr rr:<ßpn : Was i-l il.itinl für dia Sache Kewonni-ii.

deren Ueschichle hier beücbriebru werden «ollf bat mao ein

klare« Bild deaaen, was Frescobaldi auf dieaam Gebiet« leistetet

Hiod «eine Werke biemacb Bruppirt, m aaa ibaen durch ÜMar-
•ocbuBg dea BIdmIimd dar Pofttebriu diWM Zwaj(n dirEmM
MhMobMtwietallT Nieto«M «ItodMi. W><h wtalgw IH
iwnn daokM , data d« VtHSmar to dar EawMai« PHmo-
baldTa bia ra eioar wirklieben Kritik deaaelben rorlffenchrilien

aia aotH«. Loben iat freilich bequemer, ab beurtheilen. Und
wenn die Leute es nur «''"ben , gebt Ja »lioli alles gut. Lia

mag man denn dreiüt behaupten, Frescobaldi h.ibo »ich in «einen

fugirten Sjitien mehr, als aeiae llteren oder jüngeren Zeilgenoa-

aa, aaaaem beuligen Tonarten mit den diaaan «igeiMB Leita-

ll« gaaihart, und er lei idurcb dia raichsla Brilniaiifigaba

l4

I wattSbaHUtlMwOMlns«. Wer kennt Cariisimi T

—

Mao «rbllekt in der vorltataikUo >GeMbicbte« nichu aU ein-

teloe Namen and ringsum leeres freies Feld. Da<i eben isi em
Hauptmangel, insofern die Daralelluog •GeM-hichte« sein soll,

dakH nichi diL' ^;i-s.iiniiiie Praxis des lostruroente« im Auge be-

kallen und die boiwicklung auf dieser brailaa Grundlage ge-

Miebnet ist. Die frühesten Coocerl- und OparWDloiMr, Moale-
a. CnMai. UfaM md vM« Andm, äaalla bOmo mit

mi4m, dau Ihi« tkußMm», dto ttmm gni

: «otballea wia dia studirie« Werke der Organisten,

Aocompagnisten fflr ihr Freispiel eine unerschöpf-

liche Anregung zu neuen Gedanken . und wa» den Fortscbrill

in dem Bau wie in der Benutzung diCMt«* loKtrumeales anlangt,

so wurde für jene offeiillicht n l'rudm tionen vieles luerst ver-

sucht , was dann allgemein in die Praxis eindrang. Die für

Oarier ausdrücklich componirte und gedruckte Musik muss für

dto •evrlbeUaoK >> Milaa Grand« oatOrUeb ioaMf dea Aua-
Wlrl

wird, «m
•endlich tlo

lung« erMir«4i 0*d diMN Mlaa aaMbdatriaraaiaaifi oad I

voll zugleich gc»rboitete ToD&lücke für dasselbe .in dai; Licht«

getreten. Der Horr Verfan-ser bat diese Worte ge-pcrrl drucken

lasisen. vMjr.ui^ wir du! f;rosM> Wichtigkeit erfjlireii ,
».-Iclif

er ihoeu beilegt , sb«r ihre Wahrbeil wird durch eine breite

Schrift nicht vergrösaert. Solche Allgaaiatabaileo aind es iibar-

banpl Diehl, waMM dia Oaaebichu

lioha Batwtokloag aiaaa baaiioMDian

leiehl Mlbar wahrtaarwiiMa habaa, «am «r (Ml daa MalwlBl

durch (Iii' D.ir^telliing n.irh einzelnen Lindern nicht ^«elber ver-

wirrt und d,i- iMlurlicli Zu»ammenhängende dadurch zerrissen

h.illc. Scluin .1m' LT isseii cngliicliori Meister zur Zeil .Shalte-

speare's versl.inilHn es aus dem Grunde, ihrem Virgioal oder

Hausciavier -r\nr '••iner Eigenihümlichkeit entsprechende B«-

baadltufs widarfabre« sn lasaan , ood war will bataiupMl

odar kaoi kMMiMa, tea dia TomUM* atoaa Byrd,

Oihbaoa kl Mvar Art Biak

Riafeh« gaarMM Aidt Dar
Eigenihümlichkeit jener Siteren engliseben Claviertchala i

sich in einer ermtidenden Monotonie ihrer Melodien. RhyfhlMQ
und Modulationen au>, sie iüt desh.ilb iiuch ohne jeden Kuinu«'-

,iur die Weiterbildung der Kunst de« Clakierspielü gehlirbcu.«

IS. i' .) Vielleichl ist dieaes der Vorsehung zur Bequem-

lichkatt dar Oaaohicfalaohrailwr ao aingarichtet ; sie haben da-

mH la Ihfaa rthatalaa Oaraf dach wa«ig«teas ün Gebiet,

Waitarblldaag daa CbflarqMa.
teo neuer Wege gemeial ist, haben die genannten

.illerdings geringen Binflass gehabt. Der Grund liagl

diis< <io für ein loMrunient !>chrieben , welches bald *oa ao-
diren überflügelt wurde, aber sich selber nicht weiter oal-

wickelte. Sie sind die Classlker des VirginaU. Für dieses In-

atmiaani bat niemand beaaera Muaik geacbriebea, ato dia

BagHader um l«00. Daria habaa ala ihre geaehichlliehe Ba-

danlaag. War aoa waiia, wla nmiar an« kiLaadaa tu

,

taU taMa, dieMala «ad «MHfelna, «la i

tischen Nuüicantea« überall in Deutschland baraaitQ|a8 aad
in unseren meisten Hofkaprilen ^ir dauernd heimisch War-
den . der wird au.«.«erordenllich geneigt •«in dem Autor tu

glauben, wenn er varaichert «ikldeckl tu babeo, da*s «die Eigaa-

tbümlichkeiu jeear alla« aagtaha« VkgtaaMaa Im dar iMfa-
weile bestehe.

Zar Aaagleichoug hat dann der Herr Verfasser aof Andere

dabei bedacht. Wir meinten schoa, aa tai ihoi flM dar

Erwähnung in einer ao kurt gefaaalaa GaacMohla thn
geschehen ; aber oalRt da RaRMBt aOQl

und lese selber.

•Bald nach der Wiederberstellung des Friedens in Deutach-
land reiste der üchvcdische Gesandte durch Halle [a. d. Saale]

uimI wurde dort von dem Cliivlerspirl und demGeunge des jungen
Jobann Jacob Krubrrger, de« Sohnes eines Cantors dMclbst,

so ergriffen, daiü er den l«lentvollrn knallen mit tlah aaeh Wien
I, am ihn dem klaiaer Ferdinand III.

' " ~

bildet ta werdea. In drei Jahren hatte Froberger aeia« Stodk
bei diesem vorlrefflicbea Meister volleodet imd ging nnachat
nach Paris, wo er sich mit glaaieodem Erfolge ah der erste deut-

sche Ciavierspieler von Bedeutung hören lies». V.m hier »»ndte
er sieb nach Dresden, spielte am Hofe daselbst mehrere seiner

Toccaten, Capricci und Ricercatao nod Oberraicbla die Hand-
achrltl derselben dam Knrmmaa, wak^ Ihm elae koethar« gel-
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voUaiMMar IMiter wiederk«ltreiHieD SdiuUtiDg mit CocdeabeMii-
unften tU«r Art «ad mumiiiI« Um n MiWMB llnliimiilrttB Alt
der brillantMl« Clavienpialar unA gctakttejto Orfuütt MiMr Zait
erfüllt« Frober^er bild gaai Europa mit «finem Rar«t, und im Jahn
1 6tl b(!*chloM er , auf welleren R<>i»«n neut LorlM>em la ar-
Hngpn. Er nahm (tcxhalb eiiWD Urlaub vom Kai«rr und gcdacM«
Uber Frankreich [inrh h ujilaod (u Kcben. In Fraokmcli «Iht «urda
er, wie er selbsl criablt, von R»u»mth Ubrrfallni, »«•Iche ihn iler-
gesialt autpluoderteo, dau er nur !)ucatt*n

. die am
blailM LaUiajBteifwi, raWata tiad lo Lumpen gebulil in Calais

verschmerst, als da« flchllT, aof irelcbam ar lieh bahDd , aofern
der englitcben Kdsle von Ptraleo angegriffen and genommen
wurd« Um der GafanKenschaD in ent|:eh(>n

, warf »ich Froberger
vrn«einungavoll in« Merr und «rwann aln ti»s<-hli kl«T SchwlB»-
mer glUcklicb da* Land. UutiiiüUil^c ^s. hi r nalimpn ihn hier
••fand »cbenkUin ihm einen ärmlichen Miiti<i-.i-[iiiiizu);

, in wel-
chem er aich, Almoaan batMnd, aulden Weg oacb Uiudon begab,
rrand oMl hUfriM ta«Mlw tat MdMm*». •!•OMMh
isiMhan. P> grtMute armrW«tfliilmilil< «H» tai Jaa
Mtebanan Dom, un dem Herrn fUr die w«Dderbar« Bmttnng
MH allen Gefahren in danken. Schoa sliMI die leliten OrgelWoe
verhallt, und noch immer betet der fcani in »ich Vrraunkeno and
Verlavieiie — bi« eiae rauhe Slinime ihn mit den W<ir1rn l-rcund,

ee iat Zeit zu scbetdco ! au« aeinen Belraciiluni^cQ rei»»!. >lhr »eid
WObi «abr UnglttCklichTb fragt« Ihn der die Thurt'n iu<>chllcs»rndo
Alto. •Traiiicil Un ieh ketn Glttckakindi , erwiderte Froberf^er,

Ja, wer'* gtaabtoU fahr der AU» IM; atatat hOrt meinen Vor-
Khlag. Ich bin der Organist dittir ÜNlM UMl daa IIoIm, wollt
Ihr mir »U Biiliicnlrrtpr dienen, «> Millt Ihr Ton mir beko*ti|ti und
bekli'idi-l wi 1 iliri - (rnidiiirr lluffnaog ging Froberger auf den
wohlgemeiDirn Antrag ein und erfüllte fortan vin nK'drinr^ Ge-
Khafl, mit SehoMlcht des Augenblicke» harrt'ixl »n <-r ul.ur die

OnnttaataaaBaaohttlwr* in verlieren, aui MiinerDunkeibeii wurde
kmwlnlaa tmmm. Alt mm dw Uolg Kari iL tita* Vermab-
tmm an ÜBlfcu lM NtHfal ktartt, N«ik iM rnkberger
MOk 4ta> Kronpalaato, «m wiederum aeinem damMhiflanden
VoMn iromialeben. Aber geblendet von der doit aoagebrältatan
Pracht und Herrlichkeit und ganz in Gedanken venunkfn, ver«*«!i

er die Balge ju treten, und dem ((«'riide Im feie^ll' ll^tfIl .Auf-

schwünge begrilTenen Organisten ver^afilen plotilioh di<- Tone un-
ter den Fingern. Die unerwartete Pnu-ie erregt« allgemeio«« Auf-
•riMa. Zoroeolbraaat drani der UrgaalaI aaf Frobergar ein,

barhiufle iha rttltiaiiMiign.Hw&i<bllt ItonjgMdiog
•Mb eodlkh im »MmüilSb^ muMk. PMbtntr «tor teste
•iMD schnellen Enta^hiaa ; er erfttllte di« Bilge mit Wind und
iaUte sich dann an dieOrgel, durch einige auffallende diaaonlrande
and ktihn aufgelöste Harmonie Aller Aufmerksamkeit auf sich

lenkend. Eine der anwesenden Hofdamen, welche frUher in Wien
gewe*en war glaubte an dem Spiele de* «« nnvermulhet auflre-

landen neuen Organisten ihren früheren Meister Fmberger wieder-
Martea—n. Er wnrda sogleich Iwrbcigerulen, Orl dem Könige zu
nitMi tud tlwUto IluD la wanigaaWnHaa taiMlaUMMaMkk -

•ata all. Aar KOalg blaaa Ihn mudlleb tfeii ariMliMi; «to Ciavier
«Mite htthilgebracht . and Ibtr atae Stande lang laasrhie der
patt Hatda* feurigen FaiMailaa d^a aof so Uberratchende Wri«e
zur VerhrrrlichoBg desKesies araehlananen KUnntlers. Karl II. br-
'.ulirii ' iliii Hill »einer einenen Halskelle, und %«n nun un *ai er

der Held de» Tages und der GUntUing aller Grossen des Rnrhr«.
Ileieh baschaalil variieas Frobenpr andiieh England , um an d«n
Bof nach Wlaa raniciifttkahraa. Hlar abar «ar ar durch aeia«
lange Abwaaanhaii und daroh Vartovadtufta allar Art daifatlaH
in Ungnade geCsllen , daaa es ihm nicht vargOnnl wurde , mm
Throne des Kaisers zu gelangen. Mi<iunulhlg und aufgebracht dar-
über verlaniite er aeinen Ab«rhied , der ihm aurh sogleloh, wie-
wohl In «ohmeichelhiifle»lrr Wew, aiisi^ffertiKl wurde Kr b«gBb

tiuiimi'lii nach Muiu/, »u er ini ^r^^^^ltIl \\ iilil«U<ii.li\ jedoch
mit »ich und aller Well zerfallen, ein traunge^i Leben führte und
laAlMr «MI aachilg Jahren «»StainaTaceheschloas . S.t7— li.

Mgaa einige nlchtasageade Notiiea über Forberger"» Compo-
aHlonan.)

Wit «i«l« nnda wOrde Herr WalUoMon aB4hig habaa, wMia
•r *m Ukm dbr Clavi«niptol«r to dtitw 8lil UMmMmt to-
mam Mbm waltaf Oad mm tM «ia« toMia krWk« md
ftdaalmitt« BrUbimg miMt frobargar war Manuell adtr

brlilaataata Clavierapleler and gelehrteste Organist seiner Zeil.>

0«r Bariobt aber J. K. Karl, welcher unniiielbar auf den Fro-

bergerscheo foigi, beginnl dann ab«r mit dieaen Worten : • B e -

deutender noch als Orgeltpieler und aUTonaetier eracbeint

PrabMfar'» Ltwdff «id AlUnftOMt» Jobno Katptr KtrLc

(P.M.) Pdf •frVwftwtf MtadwlW raehtaah. äat

wir trat irielN «to, wtS wir J*dMi AdtwiMlek fllrcMnBuf,

in einen iinkri(i«-hen Sunipf tu versinken Der Verfasser ist

nicht einoul ^o begonnen gewesen, das in die lange Erz&hlung

eiozunechteD. f ir .ha hier doch das Wichtigale sein musala.

Er bat z. B. vergessen zu sagen , dasa Froberger in Paris die

dacnals aehr beliebte Lautenounier von Galoi und Gsuliar auf

dam Claviar aiob anaignate. Da ar dt« OaMfa (ohoa Aaftb«
dn-OMil«, wi««aw«boUebt) ammU Lukm ibtiiiriib, w
iMto ar MMh BMli «MM MtiMilwf tolM. üm mtw—
4MwO«iM*« UMrta Mk Mhttliii ta dMMm Itil
bis I ggi den Knaben aua Halle mitgenommen haben ; daneben

wird nan eine seiner Coropositionen erwühol und sogar im An-
hange S. 138— Iii iiMiK'-ilieili ;lu^ Kircber'a Husurgia. welche

1650 erschien, alio gedruckt wurde, als er obiger Erzählung

zufolge erst 4 i bis I 5 Jahre alt und noch nicht einmal in Born

geweteo aein ka«i. Oiat aar alt kleine Proben dea *n« uiittfi

Anlor enllilMlaii lalllBBfctB SeharlMnn««.

GdBMi dit riMefciii iMiM 4«r bti futtn» iniMiM
äMtutm baWa mtm m». nm Br. WilliBini tttr im gttmtm
FtoMMaen, über Couparia. lu aaf** fir dllHB IbM. W«
Baebalehend folgt, ist daa Oaaia.

•Oes letzteren (Charles C«aparia't| Sohn, wie aala Ohaim
Fraacols Couperln genaoni, erhMt daa Beinamen la Onnd
nicht mit Unraebt. Oaaa daroh aein vwaadcbaa Orfal- aad
Clatilariflal , tmrta dareh aaina eaapracheaidao CempoaHloaf
überragte ar bei weitem die Mehrzahl der Ihn umgebenden Ut^m-
len in diesen Zweigen der Tonliun^t br wurde ;m Jahre 47114 Hof>
clavlarspiaisr ui»d tagleich Urgsnint der k^xiixUrhen Kspelle and
slaib ITtl Im Alter von ti Jsbren. Wir li^silien von ihm vier In

Paris (ITIt a. ff.) hsraasgegabao« Bücher von ClavierstUcken.

laraar: La« goala riaala aa aoavaMU eaaoarta, aagmaatia da
rapeihdoaa da CatalH en THo. F»r<t IfIT, aad sohliaaalich L'apa-
th«o*e de rineomparahla L(aliy|. Ctaairta veroffiantlicbia faraar
1717 in Psns eine Ciae^srselM« aatar dam Tilei : L'art da tooehar
du cisvecin. worin, wie Türk 1789 in einem Ihnlicben Werke be-
merkt, .(leichMm die tUlm ,:rtir<ichen und Andern vorgearbeitet
WBrd' Knien eigenlhuriilu ticn, kunstreichen und hnUinli^n Com-
(Kmti"n»«lil (ittl Ciiiiiirnn »luicti die grosse Anjalii Jit ^i ri ihm
verolTeoÜicbtea Tonwerks stets bewahrt. Seine CIsviersatze Sind
zwei-, aallm dnMtaMlf adar mM etnem vollgrifflgaa Aaotcd wt-
sehen; itoriad M4M«b|itaadt aaatrapnaklirt, doehflUMldl*
OhanItaMM growlaadlatli dto Haaftmaledla. and diese sewaU
wie die MIUeMImmea «ad der lern aind mit VorachUgan, Tttt>
lern und anderen Ventertin^en drrgeslall tlt>erlsden, d<«< die zu-
weilen ganz ele^iniit iiml ^tiiiki» auflreteriile Mi'l<i,l:r iln.lunh

gleichum wie eine horhioupirle und mit einem icirh aussinfliiien

Spilzenwhieier umhUllle .Schone er»< heinl Kr nmdiilirl um h den
terz- und quiDtverwandten ToMrien der Tooica , und besonders
IrtIk ba4 ÜMt dia UftaihdmlidliftiM

^^j^^^
Stbdta kt^HMts dtn

scbslfen , dass die Testen sach bei den auf msnnigfsitige Weis*
gebrochenen Acoorden mitallea dabei bcscbafligten Fingern oiedar-
gadrttckl, dataa Battaa alaa lAaaad wAaMaa «ardaa.« (8. t»—•!.}

JaalBMi MaoMt btdeh>Bw «tr, waMMr «abr ala ela Aadartr
saine Zeit bMtaflattIa . aalbat oaaar^ Bach und Kindel , und
dessen Composilionen als Ganzes betrachtet die ^^lll"tr'l| cUüsi-

ücben Prodücte dieaaa Fachaa sind — war daa noch oicbl ein-

sieht, der hat e.s web tilbf lUHCfcWibWI ; 4tr HMT TdlfelMr
that Mioe Pflicht.

Bei Couperin füllt uns auch noch beaonders wieder aaf,

wat (Or dia (tue ««dtafmida saatehMUdi cInrakMfMitPb W,«M 4ta liliitrtdi% «bwAkhltohd Art. «ta *r TtrlbMtr

9» itf ItmawiM UMMMr —nwtogl. fM ••na Aiw-
BtbMi nbrt er IM ««r wtrtfelat* Mtunanleaan ta nikl lobt ab
Iren iiiiil vorfc.<im cifirt, w;is von Fehlern wirnriiell. sclu-int aber

das Bessere oicbt einmal dem Namen itach zu kenoeo. Uie einzig
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BnihM ia ?araia mit CbryModer benns ; dies« TolisUndige

Md in Jeder Hloiicfal treu« Auaeabe der b«id«n «nlao Biicbtr,

dtMH die beiden letzten bald folgen werden. scbaM ür UMTII
WeHsOBBon eine unbekaoole Incunabel zu sein.

Hiermit »ei es genug der Eiozelheiten. Wa« der Herr ^ e^-

beter Ober UHodel ferbrioft, «erdieale wobt aeob eine ener-

tlMlM Z«rBck««i«n(, «wa m iMü ebea der |ra«e UaM
wir», der aoa itoil heeUMOt wiluM, die CM^Ioie iiaiiwr

leH to die Irre n IBbraa.

Der (me Moderne Thcii lUe^er OeMWeMe Iii qaeMiuiiv

wie qualilethr dorch eine >ulclie rarteinahiM ffir fr. Uexl ge-

kennzeiilitu t , da.ss dt-r allein nchllge Titel des vorliegenden

Buches sein würde : »Kranz Li!>zl im Lieble einer Geschichte

des Oavlera, des Clavierspiela und der Clavieriileratur \on C.

H. WeHsmem«. Vielleiebt eoeepUrt der Vefteer dieeeo Tiiel

Mr «Im drille Mlige. Nr wm M diM* iMelMMt alw
eiafendgender Omod, Jeaes edewi Hell Md imÜ dl»

HeopUacbe de« eamaa Boehei genrielH la reeeaeirea : deaa
wir werden uns hüten, unsere Finger in l im-n fUnnenkorh ?ii

ateciten. Nach Angabe der Vorrede verfulKl iler Herr Verfasser

mit seinem Werlte den Zwcrk . eine »fühlbare Lücke in den

der Musikgeschichte gewidmeten Werken auszufüllen«. Es war
daher xu unterüucben , ob er diesen Zweck erreicht bat oder

doreb die aoliBewaBdleo lllUel Obertoapl erreiobea koaate.

Die farehflea Leeer Imhmo au de* liMlM.

Wenn die Herren H. Bellermann und S. WeiMi in mehreren
Aufsllzen des Jahrgangs 4g~2 d. Bl. sirh daliin xiissprechen,

»das.« d»s Intervallen>tiiiJin[ii für den S;int;cr ii;KTl:i>!>Iich sei,

denn die Kenntnis« der Gros«« der in der Mu»ik vorkommenden
iDtervslle sei für den Singer (aad Qeeanglelirer) von beson-

derer Wiebl%keH«, e» wird «aM Jadaiaiaa nü dieear Aa-
eetxaaag «ineamaadaa aalB. M dae trterwjeaweBea alere ae

Mehl toaUaaTMariM dar MBoiriftT Loba Ml aiaa otrrecte

DaftMHaag 1« aaderea Toaerlen eh C Nlr loeeerel aehwierig

ad omsUlndlich

Ich habe bereits n»rhgr*iesen fnitu-ren Artikeln in

li. Hl , wie noihwendig eine UuiverMlnolenM linll vfi
. luhe

jedoch ein Nomenl vergessen, da» Mch wohl von »elbsi jedeiu

daalMdaa Musilter eurdringeii muaale, weil es sich von selbst

wealebl, wie kk aber nocb eiaaial baaoaden balaaea nOoble,

«al «BiMia la dar HaHrreMealetra aad aoaeah bete TMhe
earaBMita «a WafHinia «ih; aa lat diaa daa »awaat dar
AaeeliBatlebketl.

Wi)hl lieriihrle ich es jüngM, wenn ich sagte: »Eine Schrift

muss doch /unUrhsi pl;<>.ti>< h iinsrhaulicb sein, eine Vn-
gd%lichkeit in den SchlusM'ln .

>^

Alleio eise weitere Ausfüliruog Mast dieaer SeU tu , weoD

TNffMcberheil

Die Correclheil aller I i Intervalle ist nur gegeben, wie be-

riHi aaehgewiesen , durch die Mdgliebkeil. den Halbton
an Oaaiton srepbiteb oatereobeidaa tn lüioaea. Dieia

afaealitia GarraallMH in aber aar fa dar BbriBallaBlna Maa-
ada» inalgMeirt, nad aar diaaa CorraathaUalWabtaM
aa die abaalaiaaia Aeaebaaflabkaft. INaaaMabtr
eioe Haaptbasis alles l'nterricbts, erarilbar waM lala
Zweifel mehr besteht in der PUdagoKik.

\V( iin Ui ni xKiii llnllllch^te Gift genannt werden kann,

wo gtübeodsU Begeisterung erwariel wird (ein BeflecUreoder

springen ohne hiDeinzufallea), ao ertaeaa wir lla|al, dMB aa

ganz lürhtige Ssnger ohne Theorie nad NolenItenntaiH ge-

geben hat und nrtrli i^ii bt, die eben ger.nle J.niurch p\eel-

lirten. da.->s »le bei gesunder Anlege in StioMDe und Talent von

ibre Kunst nicht.

80 lusMrie eine Singaria eiaat gegen mich : Wiieea Sie,

wanim der Teooriat DM ia Haaibarg daa PrapbelaB aa gal

singt* Weil er gar niebl walaa, eria beflh er ta eiagM ball —
Und ein Musiker, kein Antipode Wagners, behauptete: dea
Mime im 'Siegfried' könne nur ein •unmusikalischer« Singer Or-

lenum .
(iiT nii hts ,ils Gehör habe , von Intervallenkeontnies

aber lieineSpur: — Selig wahrhaftig die 'Armen imGeiate«, die

ohne »eitere Reflexion so reich sind an mosikaliscbem lostinct

— oder Qeaie — deaa aie wirklich Bichl wiaeea «aa aia Üma,
IbrOaalaabdIaitaiaJainHMr das Keebteibua.

Waaa MaMar UKva aia PabUtam derart b<tabiaia kaMla,
desB ee In Apfdena BOibreeb . «renn er ale Ingaanr aar dia

Worte sprach: »krank bin ich'" so wird niemand erfahreo,

wie ihm dies gelingen konnte. Ich (ragte ihn naiver Wetee:

wie er das gemacbl baba; aaina Aatarart: Bai wiadeaabaa
so konunll —
«aaaaraHl: aar lanaeai jadeaaiei bttm Caaapaabaa,deaa ar

adkar aale, aad ao wmm aadi dar Majaraala UwtS§m Wl»-
sen rergeeeen in der atManMI daaVailniit ar darf aiebl

erst lange reflectiren, waMma Ten er aril bmal oder Kapf—
oder gar, ob er eine verminderte oder iihermil'isjge QuilM la
singen habe, er darf nicht wissen, dass er w.i, wi>se.

Daraus (<t'hl äher meine-, Erachlens zur Gl-ouco hervor,

deaa eine aolche Neuschrift, die allM unnoihige lahmende He-

flaaliraa fum bUl . der Anachanlichkeit unstreitig n&ber

kooMBl. aad anadi oaa beim Trete die graaMao Dieaela liiaiaa
mdaaa. Wla «h atballart aiabl aalbat ala Mahtar, Maai ar
eine Vorzeicbanag •baniebt, gaarinraiia dar Sebdiar, dar
ewig reflec^tiren ouHa, daas in G das ^Jeltl /b beieee.

Ich erfreue mich für meinen Theil einer guten Consti-

tution, habe gesunde Nerven, aber ich werde fast nervös, wenn
ich die sonst inlereasanten Abhandlungen G. v. Tucher's ver-

(olgae will (labifeng <87t}, die jeden Augenblick in den ver-

aebiadaaalaaSobMaHln des Origiaale aul^eiieohi werden, gareda
eis ob ein faiialriae adar Uriaada alab Orabe «ndrebaa
wOrden , wollte men die laiaplala In den naa geOofigem gn-

wohnten Schlü.sseln uns darhielen. Das heisst denn doch die

Pietät tu weit getrieben , das wJre schon mehr — Ptelisrous.

Als ob die Alten nur in ihrer illeeteo Schrift uns iibermiitelt

werden könnten, als ob die MuiMk nicht schon so schwierig

genug wSre, dass man auch noch sich die Lust durch uonötxee

unlbaoreiiBBbae und naprabHecfcee Beflectiren teif^Uen ladaila I

BMbr attaaa ab bi tM«r aaiqalrtia MaMlaa.
nne anaehanlfcbaSahfM. wla dto MMMbflll, dto nRee qb>

nütze Refleciiren ersparlt fcw» <lw aarbaü— aliwtitia aal

die Treffsicherheit.

Es wurde nur erzL^hll. ü,<ss ein Sänger nie das lolervall

der •enDinderlen Terii in einer Stelle des «Propbeieo* habe

trafbaklaaaa:

iMBBe Lichts beirger Slrablt —

— 1819. Nr. 50. — /Utomiad ÜMirilltnliw Zeitns. — 40. Deoenb«.
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Würde M«y«rbeer, der auf liea C'-Accord den Trilunus Fi* fol-

gen lieM, ^e« geaebriabeo haben, m> würde dn^ ortho^rapb^

sehe papierne Scheiniotervail o-«u (verminderte Terz !} sieb in

den viel vemQofUgarea Gaaitoa c-b ««rwundell habeo [M k.).

Wir

Mflfalif mtrat.
al«li bei dtoMT Stall* tlmeMto, wall dim vifklleh MliMcre
Iiitervall ihn au« dem Concepi bracht«» DlMn Neiuchrifl

linier r k.irin ein solche.s Inlerv.'tll nor sllein riehti);

schrelbeji, «A.ilireod das Original in Jor Ali-t lir-ft bei a. auch
wie bei b. ge^chnebeo sein Ikönnte, was entschieden xurTreff-

dcherbeit praktiioher wäre.

Oatar «. iMt 4e« Zahtoa WMd«ll sieh die ToaiM (Q dea
T. de jl» fi> !• I iwehell ; der sdUHie GeailM

> 'e<toder»4lteap nur die oben aleheiMlefl ebtololes btaf^
nile repriseoliren. (Vorgl. meine früheren in d. M. erschle-

oenen Auf^iUlzt».

Uem Sänger ist alles unicitige Reflocliren erspart, er -.veiss

icbl und braucht nicht zu wissen , das* es solche papierne

OngeUtöiiM TOD anoiitien Psmidoialervalleo giebl. Daher di«s

Tbenu : iDie orthograpbiacbeo Scbeioinlervalle«, wosu Grtde-

heifier SirabI, er

erieoehte dich !•

ood

Seines Licbls heil'ger Strahl, er be - rtlh - r* dei-ne

,. >. > ^

Stir-ne, «r - me Be-tro<?-n«, und er - leuchte dich!

^ .— —

X

Dneere Neasehrifl zeigt un« kein« anderen Interrane, am
der ersten (,)uiirt r-<;, als (ianzlöne und grosse Terzen. Die

vemiiDderle Quart ais-d ist aber ehenfjill<i nichls andereH aU
«in papierenes Scbeininlerv.ill fur ilu- ;<r<*xse Terz b-d, falls

ll«y«rb««r Malt aü 6 geschrieben bitte. Wir baaitnn sonach

or dareb die aoMrtbograpbiKCh«« Ortbographi« e-a<* «inmal

da* Imrig Iroadaae SchaioiMenrall «amiladaela Tan, wlh-
nad »4 ata Oaaitan wIm; dam abamria daa ffwadabilir-

vaB alt-d alt vanaiBdane QiMri , «Ibread Kd aina grate«
Ter* wire. Woio alao eine aolebe OttboRrepbiaT Bflelt-

stens um dir Schaar der DBaliBilaa vM «feMiabar gaander
Tbuunc abzuschrecken.

Dies eine Beispiel, der Praxis entnomiMa« dirile genügen,

um den Beweis zu liefern, dass nur die Neoiohrifl oboe

ScblSasel und Vorzeicboung vermöge unbediogtesler Aoaebeu-

Habkatt taaignal «Ira, alle lalar«alla rlabli( darin>
atallaa, «ad war tWiMtflawbriabaaaa bat dia ABanrtaeball,

andi ricbtig geCrolfon lo «ardao. Dia TMUebarbaM ist nur

WUa. M. i. Waeea».

jAMigan und BearthellUDfen.

Flr Orohetter.

lartaiaaa. Klar aardiarhe leerfakrt, Traui^rspicl-

Ürcbeater. Op. ift. Partitair.

I»ll

Ouvertüre

laa dlataeben €o<Bpon(st«n «a baaHit

schlSgl pcluiiar>n den nordischen Ton an, ist ganz inleresunt er-

funden und geiichicltl instruiuenlirl. Sie wird die hp.ibsichligle

Wirkung hervorbringen und, wie wir lil.uibe'ii, i.hi-r.ill K'-'t auf-

genommea werden. Hartmaan's Art und Wei.se eriunert woU
an Gade, ohne das« man sagen könnte, er bab« diesen copift.

Ba iat in Oanaa« nabr dtiiiach« Fa

KammermatltL

rrri. TklerieL laiatett (D-dur) (Ur PiaiwlMte, iwai Vio-

linen, Bral«:be und VioloiMMtt. Op. M. Pftll 4t Jt,

Leipaig, E. W. Fritaacb.

Das bereiu vor ttngerer Zeil eraehieneiie Werlt hat dIa

üblichen vier S:it?e. Ks i^i mehr im leichten K''f^''liKt'" Stile

ge.8chri<-ben und w ill angenelmi unterhali>>n . M.in ihm des-

halb loiiien Vorwurf darauü machen, d i^s es »underliche Tlalb

nicht hat oder Tiefe nicht heuchelt. Man nehme m, wie ea Iii,

latsc es leicht dahinfliegen und ea wird Minea Zweck erlQUaa»

Ab MiaiaD ddilla viallaicbl daa SebarM ftCillao. Ad*.

Vaohiiehten und Beiii«rkiiiig«n.

# {Beglaileog der Secco-Recitailv« auf demCla-
vier. ) Die früher allgeinela Obllche, von den Italleoefn niemals

ganz aufgegebene Weise, das parlirende RecItitiT nicht mit Awordeo
der Violinen , sondern mit denen des Clavier< zu begleiten , wurde
aoGh beobschtet, alt die PatU uolSogst in Hamborg in Rosslnl's

Barbier auftrat. Weil erst in der vMlgeo Neamer bei Besprecbang
der Ueakbergar Belaasar-AafTitbruag von eloar darartigeo Begleitoog

dea Claviara die Bede war, fabrea wir dtaa« Aaweaduog dea Instra-

BMala la dar Oper als BeetaUgaeg dae doet Gesagten ond als el«

Zeichen der Zell ea. Bia Refereot sagt hierüber : .Herr KapelluMi-
»ter Socber bagleMete die Original-üeeco-lltcllaUve oder Parlandoe

am Clarler und iwtr ohne FundanieDt der Orchrtterhas«« Beliaoot-

tich hat die lle,;l{ iluu^' dci 'I'.irlfirido-Hecitati«» diT iLalienischeo

Opera bulTii keiii>< weitere AulKatj« lu lOseo, al« den plaudernden
Dar^LelliTii hgrm<<ni»ch-modulatorMCbe Aabaltponkte flttchtifi anzu-
deuiea. Dazu eignet sich kein lostrumenl besser als das traiisbel«

Clevter. daa aaihliBatig tm dar Mitwirkuag dar aihwiilMMpiaa
CentreMii« aleh leMiler Bewegt and ganz gcDttgead Ihr dl« BniBMi-
den ist. deren Bedarf hier ausecliliesslicb io Belracbl kommt Die
Claviere , welche diesen Zwecken ehedem dieeta« , waren von so
teil wachem Ton , dam tie auf der Ruhne zwar vernehmbar geoog
«kirkten, vom entfernter iiliendcn Pulilikuin ulirr kaum Ixachtet

werdrn konnten.« iHamb. Corre»|ioadent vom S. Decbr.) Wenn hei

dem Oralnrium BelMzar dasCIavier io Gemeinscbafl mit den Streich-

bassen , hier in der Oper aber ebne diaealben wirkte , so kann jede«

la ftaa paaaMd «M arwaiaaa: waaifNaaa«Ma
aaa dens abwatehaedaa Qihraaah eine BiwMbag«

f« macben. t«i durch die Uiiwirkung der efiglaalea Insimmeni«
nur die ricbt4ge Tooflirbung gewahrt und deai Bladringeo fremd-
arliser Elemente ein Riedel vnrgevhol>eo . «o hat dia rousikaliscb«

Prsiilt volle Freiheil, mi Kiiiiplnen tu (irufm, wo das Clavier alleis

und wo e» andcrcrs<-i l-. mil den '•irre libassen verruil am zweck-
mauigtlen Min nui^ - Wriiii iI-t antiefUhrte Referent meint, di<

früher gebrtucblicbeo Cembali hatten etaea besonders schwacher

aahimr idaaMlahwikmikk aad daaaaat

• Ab B. Deeember c. warde hn Bhllbaraweiacha« Coaoert aa
Hambarg Fried rieb Geresbeln's G moll-8vnapba«i« mildarch-
schlageadero Erfolge aofgefithrl, nachdem zwei Tags vorher im Ham-
borger Tonkünstler- Verein desselben Com^wniiten Hdar-Trio Op. 17

«ad QalaUU Op. (• gespMl worden w«rea aad alleeMIgen BeUall
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iT.Doner's Haiilliiiil ier Ittseliiiiliti Utm»««'
[7*J Durch alle Buch- und Mu^lkllll<•nhn^ll^lull^'>ll ju beliehen:

Bobert Schninaiin s Werke.
ErjU' kntisrh duri!hi;i'B<-tiene Ant^^b«.

UenuusegelMo von Clara Soliamanii.

>0r.4fl 4.—
0^^T 4.

—

kOp.t« «.Tt.

AuMfUhrliclu Pmptelt uneittgtUUch.

Neaer Terlag to0 Breitkopf & Hirtel In Lelpiig.

I177j

J.

ItaMrVflriai vm
iedemiann in Leipzig and

mit Pagtolting dea
flOBponlrl voo

Eduard Hille.
Dp. 46.

CompUt Pr. % Jl SO ^.

- t.

- «.

- 5.

- e.

E I n I <r I n :

Ab«n()liei1 : »."vi (t mein lt<ti*rh Aiig» «pihi», »u« Mem Oi-
nischen de» Jürgen Grunwn J Juiil von P. 1. H'iUaijm SO

Klein Ktüicbeo: «Deolialdu noch aD iSMUabraiaiudeni Da-
li. Mm«, m m.

: aWIramM am fwmtim,^9m9imtm OmiU, Jff.

•Slm grone P»la Itl4w*i Wendlacfaea Volkulied.

»Imntrr leiaer wird — ttnhtlWItr'. TIHI IhlHI f Hlif 41^.

Sn lieb' irh dich -So vi«|«BlMBn iBfWMaMItaaf «MlinM.
Wmdtboitrg. » y.

EDmO« SCHIESINOER,

I aOa Maaikbaadlaapa I

Loewe-Albnm
Baad in and lY

in Antcblnis an die EDITION PETERS.

Abtchi«d (Ohlaod).

BIvartfaOli' (Hardar).

Dia drei Lieder (Ohland).

HocbMlUlIed {Goelhel.

Jongfraa Lorenz Kugler).

Der ^rosae Chri«i(i(>h :Kii>d).

Dar MOQClt tu Plaa iVogl).

Kdwanl (Bardar).

Dar WirtbinTöeblarMa (OMand).
BriliOQl( (Ooalba).

Ha«T Olor (Härder).

Goldiehmied't TOCblerlrln

(l'hland).

PriDi Baiaa (Freiil|rMb).

OtadMaMMtemn Toehlariato
(Mekaffl).

lt7*] Aoi 4. Januar («sn <r« Lernt «n meinem Verlaga:

50
auogewftblta0 1a iri e tfl e ]£ e

N WdHr, NliRffcM. 4 Polonaiaen, t Balladen, 10 Ki

iw«, Marcke fnatbrc, Baroeaae Os. S7 •

tNMnl tt4 miMit 0^ 41 faaU)

Theodor Kirchner.
OrOM 8*>rormat 140 •lt«a

Pr. tum 4 jK.

Ulpaig päd WteiwOar. J, Btotor'BiwtonBaMa.

JuUus Klengel
Op. 1. Trio für Pianoforte, Violine und Viola.

Esdur 10.—

'

Op. 2. Erste SODAte für Pianoforte und Violine.

CmoU ul 5. 50.
Op. 3. Zweite 8o«ltO <0r Phaolarte a. WIm.

DmoU •# 8.—
[*4<J !• anaaram Variaga arschiao soabao

:

Conceit romantiqno
pour Yiolon avec Orchestre par

Benjamin Oodard, 0p.35a
Edition pour Violon et Piano Pr. .M 6,00.

INcae« Conevri vswrdt von Berm Emile Sotiret auf mwmt
Uttten Tournee überall, auch im Leiptigtr («MMWikaMM MM
S7. Novtmbtr, mit grosiem Erfolge gespielt.

Ed. Bote A 6. Bock in Beriin,
I. MMirikhMdlaaB.

{n) Aa It. Dacbr d J. er^rheinl in meinem Verlage:

C
hopin und seine Werke.

]h«KrapUadi.kriilMbe Sekrift

von Dr. J. SchuchL
||«M|ixi ur 1,50.; rTcf. g(9. S Jf.

Oleeea Werlcben l«l da« ei^le, welchen aowr einer trefflich

geachriebenen biographischen Skixte auch eine auftlahrllche krititcb«

Baonbelluog »einer Werke mit erklaraadeo Notanbeiaptelen bringt,

•ad ddrOa ala »Wafweiaer. beim 9Mtmm dar ObapiaVben Werke
vaa gmaaaiB Nutaea uad lalaraaaa aaia._Moa iaiaaral, aptaadid« Aoa-

i4taapalMMIai«M«i
lalpilg, dao M. Mo*. itTt.

OL Vm KAJOPTT»
r. 8.-1. r

"

7«riipr: J. BiM«r-Biad«niMiio in Leipiig and WiDtarthur. — Druck von Breiikopf d
I Ii. —
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Musikaliselie Zeitung.
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Leipzig, 17. December 1879. Nr. 51. XIV. .lahrganp:.

lahkll: Philipp SpiUa aber Bach * Gruntlsaue de> AocompanoecneQtii Im i. Bnnde «rinr« »Johnnn ^ebMÜM Bieb«]. — Zur Mosllipnxiilipp

;

I TbMri« dM i*. Jabrbandcrt«. i. — Chopin-Aanffibr too Breitkopf und Hirtel. — Anieigen und Beurlhellangeo (POr Plano-
torla aad TMoneell l««RmDDd NotkowskI, Melodi« and Barieaca Op. <|. Für Qavier [WUbalm Marl« PachUar, AUa Zlnnra Op. «7
MdBMMMWw Op.at). nt nwaaaliar IßUM PalMilalnl. AaMtkJar Op. »Ip. — HaohtlohUB mai »lairtann. —

Anfforderung zur Subscription.
Mit nftduter Nummer tchlieMt der vierzehnte Jahrgang dieser Zeitung, und

ich die geelvten AbonuMoten« Owe Bertdlnngm mf dn nlchrtai Jahrgang rechtzeitig e

ersuche

Philipp Spitto über Baoh's Oruuda&tie de» Ac-
•aapagBCBents (im 3. Bande leiaM ,,Jaliaiin

Sebastian Bach").*)

Vorjahren Khon, in dem ersten Bande aeiDes groi>«en Werke«
•bar Baob, bat Herr Prof. SplUa da« Aoeompagoament Bach s aa(
Oroad ainaa Baaao conliauo «iacetaaMl bcaproebaa, ond wie dia
Vi—r aicb «riaMra oardaa, lat Mok io 4iaaar Zaitaag 4ar haiial
IbDde OegaMlaad diraet aad ladh««! aar Spiaoha gakommaa. I*
dam Jatit anekaiaaiidaB Sdilaaatiaade aefaer Biographie kommt der
Varfcatar abermalt daraaf tarftek , weil «Ich Iniwitchen erfreu-

licberweiie einige Tbalncben ergeben haben, welche gesUtten, die-

»cn wichtigen Tbeil der tnuxknliMhrn Prniis ncxh drullicher ins

LIcitt la aetiao. Wir tbelleo den belreffeadeo Abacboiu naohtte-

•Wlhrend der Kircheamuüik «eiber muHsto lior Orxannt

•ua aioer b«2ifferten BasKstimme, üb«r welcher bei Kecitatlven

Mtir.iten noch die Sing^timme nodrt war, dao Gaiwralbam

Dar Or^al flel hier dia Bolla la, walolta ia dar

1*. Sa« die

auch Bacb dl. Saeha ao aoaab, geht «M dar «aa ibm gemacb-
ten Eingab« in Saeben seine« Streite« ttrit der DahrersHll her-

vor, i[i welcher er fi*gt, der Orgunisl li.ihc nicht nur »or und

narh der Predigt die Kircheomii«ii( .ilizuw irlen, fondern »iich

bl« zum »llerletiten Liede die Or^vl lyi ^rhl.tumi. Auinahuw-

weiae dürfte er jedoch die Generalhassbecleiiung «ucb wohl

•ioinai einem aitdem übertragen haben, namentlich wenn ea

daaaea Laialnngaa ibo ani

«iaaan wolll., difflber M
aadero OH« aaalihriicb gesproeNa «ordaa. Die Tarmlaang
d.tr^Mif würde hier ffenütjen, wenn nirht inzwischen ein bisher

iinbpkaiitile« Uocumenl zu Ta^e Bekommen wäre, durch wel-

* Jnhnnn SrlmstiBn II .1 1 h viiii I' h 1 1 i p |> Spitta Zwi-i

Bande- Leipiig, Breittopf und H.irlfl I>i i ertte Baml er*clil>'n ^^7J,

der zweite wurde io.'ben «nsuctii t n 1 ni Werk kommt bImi nin h

gerade rar rechten Zeit (tir WelhnadiUgabeo, ood wer in dieaer

Hiasiobt 0«
Zwaofcaieblal

znr.

cbea der Oagenttand in eine noch schlrfere BeleacbtatsR

gerfiekt wird. Heinrii-h N'jrolaus Gerber hatte unter Bach's

Anleitung die KaoM dm Geoeralbass-Spiels an den Albinoni-

tehen Violinsonaten üben müssen, und spBter seineia SobiM,

dem Lexikographen , die Begieitungaart übertiefort, di« ar bei

dieaen Sonsieo von Bacb ariarnt batta. DarSaka «nlblt, dm

an sich ao MMa gawewe» Jm kaiao OaopMiinme deio Ver-
gnügen, welches er dabei «apAinden , etwas bitte biniathan

können. Es liegt jetzt eine sülctie Generalbaasbegleituag des

älteren Gerber vor ; sie ist durchweg von ihm lelbAt geschrie-

ben und mit ciKeiihUndigen Correcturen Bach's versehen. Der
Correcturen <<inii verhiiltniü^mäwiig wenige, der Lehrer war
offenbar durch ilie Arbeit berriedigl; la Jndem Falle ist nach

BiniBgaag dar Bacb'aetaaa Aaadefamee eeaiaBlir «ia gaas dam
Siaaa iMh'« «aMpnahcad« Aoo—pneeiBial «loa* flelaa ta>
woaaae. Sllaa ItaahBMMlIlBhrt, dass ich aas den Wortaa
daa ifiogeni Oarbar aleaa Iblaeltaa Sebluss gezogen habe, wenn
ich annabni, jene Befflcitung-^art sei eine polyphone gewesen.
Die Schuld tr.iKt jedoch Gerber selbst, der sich ungenau und
iibiTlriftuMi iiusgedrückt hat. Der BegntT «pol\ ption« i^l allcr-

ding!s ein dehnbarer, inde«»en wenn es sieb um Bach handelt,

versteht mau darunter doch nur die thematisch -selbsUodige
Führung der Stimmen. Von einer imilaloriacfaen Beaatsaag
Kewisaer aus der Uauptstimme entaoennaear ader frai

deaarHathra findet sieb aber in darOattai^aaliaa OaaaiaH

das GefBbl vertiert, dass

dia Ibabawegeada Kraft darobansanaserhalb liegt. Nur insofern

alaa ungezwungene und nirgendwo min .Stocken geralhende

Folge von Harmonie eine gewit<ic meludische Führung von
selbst mit sich brioK' k.um man bei diesem Accompagnemeat
von Melodie sprechen und es passt genau auf daaeelbe die Cha-
rakterislrnng, welche der J8ngore Telesiann von einem guten

Accompagoaoaaat giabt : aa lat aia galar Oaaaag , ad. i. oiaa
verbititniiiilMlia aad a^aaalwa iiip dar Klfc^aWi Vlar

71} Georg MtahaalTilaaMai
im. S. 4f.
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»«Ar llMilB (1. 1. f
aad 10). AoMcriM» beoMtlt am wl» VhIi den Sehfltor «o-

giir geslallele , die von Albinooi vorgeschriebenen einfachen

lianiiuuien aiiüKer Afhl zu lassen , theil^ luii ilio Ijarrimtiisclie

Bewegung steliger und treibender ilu iU um ^le intere-.s;intcr

XU machen. Eine Selbständigkeit der B«tiandluQg ist demnach

in der Tbat vorbanden, nur rabl sie nicht, wie man dieMS an*

dM jtagara OmW« WortM

M, NelwiiMebe md RaoptMlM ariisidet. Auf ndcf« lelir-

reicbe Seileo dieMr GeneralbaKS-stimrnr aal die durcli^'.ingii^o

Vierttlmmigkeit , v«'omil sie der l-^orderiicig enUpricht , welche

»Urb Kirnberger für cm Bacb'gclies Accoiiipagnerlicul erhebl,

auf die Unisono-VersUrkoog der oboe Begleiluog einsei zeadeo

Themen im zweiten und dritteo Salza, ein Verfahren , dag auf

diMdfae W«iMm «UrM i«, wie ««nianUM FüllMeorda

to dM dNMMiitM SoMteo (Or fMlM «ad dniir*!), kiM
M dlMT Stolle nnr flSehtig MogewiMeo werdw. Naehdam
wir abar ta den Stand gaaetzt sind , den genauaitea Sinn der

Gerber' -ichen Worte fesl^ 'teilen, kann von der hierdurch ge-

woan»oen Grundlage au» auch der Ausspruch Mizler's prUciser

gedeutet werden, Bach »ccompagnire einen jeden Generalbas»

tu einem Solo an, daaa man denke, es aei ein Concert, und die

Modie , welche «r adt der rechten Hand mache , aal

gaaalit worden. Miatar aalb* iMtm atoar

Flacarxeig gegefcan. wla dlan Wart» atritotman

sein dürften ; es fehlte nur bisher ein sieberar Anhaltepunkt,

um die Ausieguog zu unternehmen. In einer Besprechung der

Werckowister'acbeD Geoeraibasslehre führt er aus derselben

den Setz an , dass zu einer «ngenehmen FortschreitUD^t der

Harmonien im AccofopagnesieQt mehr gcböre. als Qumten und

Ootovaa vaiaMidao. Diaaas imebri, sagt Miziar, aal die Me-
I llaladia aal aioa aokhe Vertodening dar TOoa, die

. ktaM and dia daaa Oahtra angenehm sei.

Da MB aber ia daa baalia Malediaa dIa wattigsten Sprünge

baoiterke, »o folge, dass ein GeneralbaMiM keine aufHiiligen

Sprünge machen dürfe, wenn er das Wesen der Melodie nicht

verderben wolle.**) Offenbar liufl i^io« BescIireibuOf Jcr

Bach'scheo Begleitungsart auf dasselbe hinaus, was Heinrich

Ni«>lau8 Gerbers GeneralbasMlimme lehrt, auf eine glatte Ver-

Wadiinp der HanaMiaa, dia aladaan di« llar*aii>riiWBas aiaar

AilvMlaMialidirOteMlUMiarraialnna, taitHlir»
SaUlar dtoat Wiiiiihil m alaik betonen, «M «UMioh»
waM MB arlllirt, wla ttnordenUteh und geschmadlaa bat dar

Ausführung des Bauo corUinw •. ii-T.ich »erfahren wurde. Er-

zihlt doch LrUbtein , ein belauiiler Musiklehrer i1ei< IH. Jahr-

hunderts, dess Solospieler, sogar VioluncrliisUii niclii ^ern

eis Ciavier zur Begleitung ntbmen, sondern ein kindi.tclie«

Aooompegnament mit der Bratsche oder gar Violine vorzögen,

Über die Meladie bervoaUel-

aar dan lapla fikaoM). Qad
aoeh bei aiaaa Aoaa«yagBaiBant aaf Ctaviar oder Orgel be-
gnügten aioh aabr viele damit, die Aeeorde ohne Rackslehl anf

ihre l-»ge und Verbindung nur zu greifen wie sie ihnen eben

in die Finger kamen. Doch dürfen obige Ergebnisse niciil zu

der Behauptun); verteilen, Bach habe seinem Organisten jede

durch Imitationen aasgeschmückte Generalbassbegleilung ver-

auch darauf kein grosses Gewicht legen

ZaM aia arfl Diaeratlaa

7S; S Band 1, S. 71«.

Ro MuMkniischeBlbUotiMk, ZwetlarTUU. Leipalg, 1117. d.U.
M

.

i.«org Simon LObWa, Oatlai dihala o. a. w. 4. '
~

Leipzig, <7S5. 8. 444.

phon verfulir. und wSren sie es nicht, so hUtle man ein Recht,

et »US »einer riiuMkjlischen Natur im allgemeineo zu schlieAsen.

Wohl aber be>l.il:^t (lerber''. Arbeit d.i'i Kesultat der früheren

Auseinandersetzung, d»M ein Cnlerschieü gemacht werden

rafiaaa swiaeiMO dem was Bach in dieser Besiebung gestattete

aaddaawaaarCardafta. DabarlatMataakaaa. aaebdaaiKin-
iTHaaaddaa-

Satbai^ M alMT
SweiM ntehl mehr Man lann aueh dta BaweUrff-
ti((keil des letzteren nicht dadurch in .M-hwHchen ve rsccJ.i-ii

d«sj* das.selbe nicht zu einer Bach'schen Origia»lcompo-.iiion

gefügt sei und Bach lu einer sciIlIu ii eine andere BegleiUiiig^-

art verlangt haben könne. Hin jeder fertige Künstler eniaimmt

den Maassstab für das, was er für aogemeasen und schön hlll,

daa aignaa Warkan. Waaa aiaa polypbooa lacaiobaraae <

0aaatiftaialmlailaat

haapt aribtdarlicb geaohienen hUie, ao würde ar i

ler aoeh hier , wo es eine unausschliesslicb zu Lemzweckea
angefertigte Arlx-it g-ilt . (f.i/u angehaUen haben M.in k.mn

dessen um so gewisser .sein, als die einfachen, weiten Kiiumc

des Harmonienbaus der Albinonischen Sonate zur Einführung

kunstvolleren Details ganz besonders geeignet waren , und

otocbte er daai iinplen Stile des gesammlen Werkes noch so

iigaad wataba Spuraa palypbaaar Ar-
wdeakBaaaa. Waas aoa lash*«

Geoeralbassspieler über das von ihm Geforderte hioauagiBg,

so Ihat er es auf eigne Gefahr. Gelang ihm eine hier und da

versuchte kiuiNihctiere Aii'^ruhrung , so verschaffte er dem
Kennerohr eine unerwartete angenehme EmpUodung ; misalang

sie, so verdarb er das Ganze, und zog unfehlbar den Zorn des

Dirigenten euf aicb herab. Idötaleio sagt einmal : «Daa künstliche

oder geschaOakia Acoon^agnement , da nimlicb die rechte

aiaa IMadla fahret and

:

aabriogt , tat für diejenigan

,

schon gewachsen sind, und erfordert grosse Behiitsarakeil nnd
EiD.<Ucht in die ('omposition . Herr Matlheson m .^einer Orga-
ni^ti-nprobe iul Meie Beispiele davon gegeben. Da aber der-

gleichen Kchuuc Zierralben mehr verderben als gut machen, so

sind sie mit Recht nicht mehr Mode« , Dieses Wort Irifll aaf

dia riehliga SlaUa i daa gaachmflekto AccaiaiiaaaaaMnt war aiaa

um*
aebaaaag, waaa Adioag, oadbdaaa ar vaa daa Ace.»..»,

deuten, Trillern gesprochen hat. die ein Generalbassspieler mit

der rechten Hand anbringen kimne, fortfährt: »aber die beste

Manier ist die Melodie«*'' . Wie ,ilie .Mmten, .^o dient auch diese

zur Charakterisirung ihrer Zeit. Bach wirite In einer Periode

weitausgabreiteler
, üppiger mnsikaHscher Schallensihitigkaik

Die Daialaliaag aiaaa Taawaifca baraht ai

•baiol «aad^liflb tat, aad dtaaaa Daaiaat luiaarta aleh daaala

la einen grossen Theile in der eigenoAchligen Anastomng der
vürgcsfhnebenen Melodiereihen, auch wohl in weitergebenden,

enlstelleihleii Veränderungen derselben. Der Künstler liess sich

diese!> Ki-I.illeii , weil die etwa entstehende Schädigung seiner

Gedanken aufgewogen wurde durch die eindringlicbe Lebendig-

keil, mit welcher derjenige ein Gegebenea vortrSgt , der sich

MI
nicht ganz entxiahM «BdUtaaao. Abarja

••) Lohlein, a. a. U .S. 7«.

IS) Adlung, AnleilttOf zur ni ICD CeUltrUialt. S. «t«.
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eine PersAnliebkeit M, desto Mrgflllliger wird sie sich ne%en

das Eindringen Tremder Elemente in ihr>' Srhuftrufiepn

licbern suchen. Ohne Zweifel ist Bach onler den grossen Ton-
kfinetleni jener Epoche die »perlesle, snbjectivsie Erscbeinurtg.

Br noMte liob imm »ook ia dar Thal tco Jobmn AdolfSoMIm

SU ipMM Tar>

•MM. am UttMOm Httm aiMMekM«*«). «lae fflr 4te Snb-
jprlivii;il He« Rpprorlurirenden Hie ^ugan^'r rn'4-lir li 4 vi-r-iperrle.

Was Sc'tifibf vüii Ilacli's GeMng- und liwlrcniipnl.il'.lurkiMi safjt.

gilt nun nurli vnn seinen Continiioslimmeii
, dio rr , wenn Zu-

rilliglteiten es nicht verbinderten, in penibeUler Wei»e lu be-

ziffern pflagia. Selbst auf die Riloraelle and rilomellanigen

iB danao illgaaaaia dan AacoapagBlatap fraia Hand
<a «r bii Mftr HmUI «m atUM lad««

I, «1» er Marm apiatoa kab« , aialiackia atob lowailen

aebTa Toraiclbl. So tetgl er In dan Tanau der Cantete «Aus

tiefer Nolh schrei icli i\: lir H irch ßeziflerang ganz genau

den Contrapunkt nn, wcIl Iut /u iIimu im Baitse liegenden Haupt-

gedanken des Ritorncll-' iml d' r rechten Hand gespielt werden
aoll. Sein Schüler Agncola hatte für die Besorgthail an genaue

AusrDhning seiner Intentionen, welche Scheiba ladcH, ain bes-

VanOadaiat: inb Baialallaacaa vanubaataa,

anaiDdr6ckao suche , als es ihm mflgtich

aal **) . Und waan man die Klagen ernster Musiker über ge-

wi*sc eitle und unver^tilnrfipe Oru- inisUn liest, die uii Cr^ji n-

&al7.e SU solchen, welche nictil einnial da» Nolhdürflig^le orileiit-

lich ausführten, bei jederGelegenheit »ihren Sack imt ».innTeri

auf ainowl aoasebSilalaa, mit allerhand phania»tl<i<-hen Gnllen

and, wenn der Singer eine

Bil Iba nm dia WaUa taalen tu

„ w wM HMa Baab'a Svr^aaarinil doppaH

erUlrlick fladaa. Nidrt aMar iit aoanwhr bcgreiflkh, warum
dia Baeh'ache Schule da« polypkoaa oder flberhaupt verzierte

AccompaKrirmcni /luu weni§ilaa, wie Piiilipp Emanuel Bach

es thnl. auf das |>;ehng5te Ifaam beschritniit wissen und nur als

Ausniitunc Hullen lassen will»*), sonst aber rundweg verwirft

Kiroberger's Meinung war, weil der Generalbas^ist nur die

t>ea baba, so müsse er sich aller Zierratlien,

ilich aar Hanaaaia fabSflaa, anlliattaa aad aieb

Mri, ala Praaad nad SaliBlar Priadaowoa Baeh'a , der beson-

ders auch hinsichllicb des AcoompagnetnenU von diesem ge-

lernt zu haben erzühll , verbiolel dem Orgunitten den Triller

und überhaupt das Spielen einer Melodie mit der rechten Hand,

verlangt dass er bei seinen Accorüen bleiben soll und xlclll den

GmadaatS auf : das Orgelaocompagnement diene nur zur Fül-

laas dar Harmonie und zur Veritilirikung de« Basses ^ Das-

Mlbt M(l dar daa flttbaaa aad flehOlani Baefa'a nataaalabanda

CbriMiaaOariMlaM). Abar awbairiafaHnaftar, diaaaaaar-

halb dea Bncb'aehefl Kreises staada*. IkaMlaa nil Balaohiadan-

beit diese Ansicht. Johann Adolph Scbailia basaidinat mH der

•4j Sctieibe. CriUsebsr MniMiaa. S. n.

M) In daa laaWaaa aa tmtt Aalaliaaa aar aglaaal M.
•7) Kohnta. Der MosikaliaelM Q«Bak4iBlbar. ITM. a. M i:

8S1 Versuch Uber die wahrt Alt dasCtoftar iB spiele*. SamiUr
Tlxil .S IIS t und .'i «4«.

»9 Dpi Stiller. All^cmpin.' Thenr.e dpr ücliOBOa Kiaala Bntar
Theil. i. Aufl. -s. <9i I i'iicr Kimli riiur» ilelheillgang SB diesem

Werkes. Gerber, N 1. iv, sp :(ü» f

M| AaMIVDi
VaiMl

'

zur praktiKiiea Musik. S. «6» ff. Von seinem
~ Mk a*MMl lyii Ia iian dliaawWariia.

gehört, !!. «•«, l<» Ii. daiu S. MS) and MS.
9IJ Neue Wshmahmuagea inr Aaftabaia ai

«nag dar Moalk. BarUa, <7M. S. M.

ihm eignen Schärfe der Uslhelischen Beurlheiluog das poly-

phone Arcomp.ienemi'nt eines Sulus als etwaa ilMiWfdri|M^ dti

die Intention des Componisten zerstftra**].

Hehtaasfcli».}

Zur MuaUqprazis nnd Theoii» «Im 16. Jalir>

I.

So naaai afek aiaa Basal« Abhaadlaas vM Q. raa TaaiMr
ha Jahrgang itTS d. Bl., woHn dar lalahrta Paraeher uns die

musikalisch-theoretischen Anschauungen unserer Vorf.iliren er-

scliliesst. ist daraus m ersehen, da» trotz rihwaliender

üiBtomli srhon die Chromalik ein Wort darein zu u don hjlle.

und dass wir Ihal8>cblich in einem Irrwahne befangen sind,

wenn wir glaabaa, dia alte muica $aera recht zu *era(ab6B

uad auasuführen, waan wir bartnlckig atOMaUieha \

t, ob vorhanden oder aiahl, ab
Dar salakila Vattaar «fl Ia i

gendaa : eilal aldi aaHial dar aeharMaada v. Oaltlagan so dam
Ausrufe veranlasst gesehen : ••Wem. doch die »Iten classischen

Sachen aus der Zeit des Paleslrina vor den Widerrufungs- (T)

und Krli'<liiings7.eichen ver?tchonl blieben !>• Wabtlnft Oaba*
^reiflich ist die ZJhigkeil dieses VorurlliPils."

Er Mgt dann weiter : »Die einjeincn Stimmen, deren gleicb-

tailtgea^BrUingen die Harmonie bildet, *) macbaa Jada IBr sich

gellend, jede VerscbSnarung daa MaMapnifi,
daaaalbaa fliaaaaadar ta «aclMa, Jada Braa«|aas

WebIklBflp dar IntarrallaalMga tot TaiaabSaa-

rung des ganzen Ton«lücks •

Wenn das Hexrichord des canlus naturalis (unser C] um
einen Ton übeisi hniien « urdc, oder der des eantut mollit un-

ser F\. so klang es analog dem oanfa* dunw, unserem C-dur,

das von dar Qaiata Ma aar iellBi|aa SafMiaw / aoistieg.

(tfra. darwa] {8. aalar.) (ff. mall«)

g a h c d t fi 9 i t f t m %t f § m h » 4 tt.

Daaara Ahaa auhtlabaa ala» wadar ala h aach ata ar, lia

wuftsten nur zu gut nach daa Bagaia ibrar Selaiitalloa und
Mutation, wenn sie b oder A, e oder et ra singen hatten. So
wenig ihnen einhel im runlw Jun/t fi\- m Minjeti, ebensowenig

s.mxen sie im cantus nalur.tlit h und iin eantus mnllis e, denn

c-fis wie h-f und fc-e « ir verboiener Tritoniis- Korlwhrilt.

Wenn wir nun aof unseren Choral horchen, wie er meist in

der kathoUaehaa KirelM som Voncbein kooiml, so will mir die

iife bSra alala aar TavalBiaa

ragal, dta aehoa dam reinsten Anfingar im Ohra Bafl. Uad
liest man gar in nnseren Lehrbüchern : die doriaeba ToaMler
liejsso

: dffgahcd, so braucht man sich auch nicht zu

wundern, wenn der Priester am Altare bald nicht mehr weiss,

wie er sein DomintK vobi$rum oder Ite mitia ett singen soll,

oh es sich um einen Ganz- oder Halbton bandelt, um die na-

türliche oder phrygiache Cadeoz. loh schlage alles Ernstes vor,

dar Naeblwicblar ia d«

scher, aebl

*) IIa Argamenl roekr Mr maiae BehauptMg: data
ein Kind sei zweier oder mehrerer Melcvdien. dass als* das Seh'

gewicht ruhe «u( dem absola ten Intervall, niebl alter auf

Braaagniia dam sV (a 1 1 ifa n , dar Domäne den
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i

-Y^-^t
Ein Harniooielehrer meinte sog<ir, ilie»e Melodie m

Toafolfln Mm QMOm (tlindw.
Wir timt Irots onleugbarar VerdiefMle eines Kteeewelter,

Proske, Bellerni.inii, v. Tiirhfr ii. A . um d'n' jite .Wumf-j samt
iilohl iiber iillem Zwcifi'l i'rlj.ihi'ri . eil) itif alle MumIi nniil ino-

dcrn cuphulliMrlitT Krlkliiri^cn lidljc. So lsI z. B. >rlir /u be-

iEweifelo, ob Pale»lnoa'i StabtU mMir mit den drei Ooraccord«o

A. G, F begiDDl, uod ob Bkfcl,

PritrtriM warditir kllifo.

waaa wir alnolatMlo Stohtrholl UltM, dato wir tto eor-
rect tu lesen verstanden, und niii-wcn in kommentlen 7.eit«n

noch gar manche Irrtbiimer unscrrr KC|<<'»^^rlii;en Lrlirbuclier

ihn Berichligunte finden

Vielleicht paaateo Humboldt's Worte im Koaroo» ü. t 5 »urh

mf die llu»ik, weon er sagt : «Wir iMrilliraa bi«r den Punkt,

wo in dm Cootaet an dw SioMawoll m doa Aangnaira de*

MMprioct : Do wo IB

OrdfloncnnlMige,

nudfigornäs'« erkiiont

liebe Uicliler :

Mucht den ruheiulon Pul in der Erscheinungen Flucht.'

Ob dieMD Naturi^enu»» , der aoi Ideen entspringt , bis zu

oinem «ralao Keime lu «erfolgen, b«darf e» nur eine» flücb-

U|io BUdu M( dio BatwidOmeniaioltiobM dar i>tükiao|iWa

I Lakro «oa loamaa.

«

I »ralHadaa M« mwillriihBüw

1r Ab aadon tirioB al» ia dar

Piiycbe, dem Willra de<i jewettiga* T«M0laan, Iii «rahiVia-

leslrioa oder cm KJeiomei^terT

Wir finden »Iso laut G. V. Tuclicr s Annabcn wlion bei den

Alten aiucer den Halbidoen «-/ und A-c noch folüende : cu-d,

ß^-f, gia-», »-h, dl« alalf gaauogen werden miiaaen, auch
woao daa ebronailaoba Zaiehan niebi baisoaalit
wardo. aobald aioa Wmm voo atear invoilMMHMa m
Oetota. odarmH aodaraa Worta« ; Jadi Oadooi «araetliftafcw
Leiteton ohne erst ein

j|
zu talien, oder tlompAa einen Ton

ab, obn« erat ein ^ tu aatiao. wie wir diea *• B. ia dar dori-

d e f g a b a , d e b a , a h ext d.

Wir aoban also, wia wenig uos daoail fadianl iat, weon in allan

Lehrbüchern dlidOfWw8MoMhlO0lll«rat*f •'k*'
angagabao ial.

Da nna jadoeb dia drai Haiaoborda gabftrig oaob ODaorar

t i t f g a , ( g a b c d , g a h c d e

I («aUirai«} IV [molU] V [durum]

h » d u f $, tt f 9 M k t, f § a h e d

nnd wir «eben in dar atlao /let« nach 0. v. Tuchar'a

fatot t* anbnWrt wärdan ntuaie.

Es bandelt sieb also darum, zu conslatiren, ob unsere Alten

durvbwag aicfa der »leiteretgeuen« Tönt bedieot. oder sich ntcbt

(nelMal babao, auch •ieiterfremde« Ttea wwooden. Nacb

0. «. Tkahor «Iro louioraa dar i^aii aoaroM. oad m
larar

Sachter sich trSamcn

jünger nicbt genug vor

1^

m-. VI w — II n-v T-i

m :^
I
tU

Ba (tagt aiob ouo , ob diaa Idaal dar »laitaraigaoaa« Töoa,

TrMooiM-FortoobriU dar IV. 8l«C* (§»h
TH. Molralo Stadl aMiog bobaMalt, ab ob tio

dar odei' moll wira, icboo den Allen gaoebm war, oder ob sie

derartige USrten perborreadrten ; ob uniwre neuere Theorie,

oder die Allen mehr die Euphonie cultiviren; es fraf^l sirli, ob
in der Tbat die zurüligen (melodischen/ reinen Quinten (im

Baispiel mit * bezeichnet} euphonischer klingen, als die wobl-
Uingenden »Ditaooaaiao* ( der luRUlige TritMua K-f) (*) daM
aoatog a-A, /It-e, f<*-d, <it-9, gabiidat sind ; Baiapial t

lieb gewesen aaao dSrilaa, WOOBIIO bBOBb aiabt (MOhrlo-
b e n zu werdao braooblao.

Eine besondere Aoanabme macht bei I dia unallerirte raino

Qoiau /-e dia so olboror Bolracihlwog i

^ uj ^ .d by Google
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Ljiil lelzlerem Beispiele wären ^.oii.ilIi »leilorfretnde« Toub,

toni such schon unHcren Alten KcUulig xi-wesen. Wer hat

Gun Recht T Untere GeneralbaM-TbeoretiktM oder unsere Alten ?

War kdOBl« um den ömIm AnboMuM |«bMT Oomm Allen,

Ai.l

Chopin-Anagab«

ÜB Lauta dar latztao Jabra bal dia froma Pinna tu ihren

Sbrlgaa Oasaiuffilausgaben auch die eines Küiwiler» gefOgt,

welcher t-iiie f;.inz ln".onJere Slellun« In iJ>'r niiisiL.ilisc.hen Li-

teratur eioiiimml. i-Jr i»l ia der Schaar derer , diu es lu der

Ehre vou Gu<>aiutDUu!Sgat)«n ({ebrachl haben, ledi^lirli Viriuos

und Specialis), der seine Seele gleichsam an ein einzelnes In-

alrouiaoi band.

Hit da« Jahn US* wardaa aaina Wariw >IMe. fiiaa

SrfMr «ga AiHBiba«M feanMi |i

•Mttabwdenund laiMrtUM«rdärmr»«BBll da« I.

ISN atanispringen. Wir lataa baralto ebieabaada 1

diaear erst luii dLiii n'achstcu Jahre bcrechliglen Editionen,

in allen Anprei.suriKon wird auf die Correctbeil besonderes Ue-

wichl gelegt, aber nirtjetiils ^erlaulet ein Wort darüber, da%,

nach den bisherigen Vorgiiageo zu urtheilen , die Correctheit

bauplsScblich darin besteht, die correcle Ausgabe von Breilkopf

•ad Ulrtai, towait habhaO» mit aller DreMskaH nacbzuatecben.

liMitaiMrwoUaaOito, hiar aaf Aaw Aunabe ab auf

ilBilllifci QuaUa MmwuIim, a» mIw,
•aN karma aam gKWaa mu» vorflasi, ta

Formal und zu ver«ch(edenen Zwecken bergerichlel. Wir müs-
sen uuü heute aber mit einer kurzen ,

allgemein gehaltenen

AuzciKe begnügen, weil die in Auitsicht geslelllen liritiacbea

Beneble über da* Biataloa Doch iauoer oi^l «ogegaagaa i

Friedrich Chopin's Werke.
Krste kritisch durchgesehene GosammtausKab«

lit'r;iu*f;c^**ln*ri von

WaUeour BArglel, Jthtaaea BrUuai, iinit Fraathtaa«, Fnas
IlBt. flari lalaMka. baA laiMft

Complet In < broch. Bande 1 Jt.

1) Erste Ballade. Op. St. G-moll. i Jl. 2) Z«eite BallaUe üp. N.
r-dur. ». a OHUe Ballade. Op. 47. Alkdar. f• 4i Viaria

I. o^. n. r-rooli. o. ^ '

Baad II.

Coniplrl in < brosch. Baade 1 ,t M M.
l)Op (0. No. ». C-dur 45 2) No » A-moll.Ts

, 3) No. ».
E-<lur. 45.!*: 4) No. 4 Cis -moll. 45.rif, 5) No .'> (i. v ilur

6)No. 6. K».iiioll. i»:*. 7) No 7. Clu.. 41^. H) No s. V-
dur. M J^, 9) No ». K moll 45 j*

, 10) No. (0. A»-dur 60 j»,
11) No. 41. E»-dur. HA; 12) No «1 C moll. 4» 1^ Op. U.
No. 4 As-dur. 4S»; U) No. S. K-moll 4t«| U|NB.B. K-
dur. 8« ^ , 16) No. 4. A-noll. 4s.«. 17) NoTb. K-«Bell.WÄ
18) No. ( Glü-moll <t ; If) No. f. Cia-moll 45 »: 10) No. li.

D«>-dur. 10 jSP; 21) No. ». Gaa-dur. lo 22) No. 4 0. H-moll." ^Mo. 4S. C-aMli. M^.«4. A-moll. TIA;
IQir-aMli. M 0. a») A»-dur. »T^.

m.

79

Complet in 4 broch. Bande 1 JT »9 Jt.

Op. (. No. 4—4. ns-nioll, Civrooll. K-dur. Es-moll
Op. 7. No, 4- S B-(lur, A-moll. As-.lur, Cdur 75 ^.
Op. 47. No. 4 - 4. B clur, Enmll. As-dur, Amoll. »t

Op. 14. No. 4-4. G-rooll, C-<lur, As-dur, B-moll. 90 J^.

Op. M. No. 4—4. C-moU, iJ-moll, Dea-dur, Cla-moll 90 9.
Op. a». Ha» t—«. Gia^MU, O-dar. C-d«r, tt-matt. 4 s >.
Op. («. Ha. 1—4. Clti^aall, B-awH, Bdur. Aa-du«. 90 J».

Op. No. 4—4 0-dur, A«-dor, CiaHnoll. 78 ».
Op. S«. No. 4—1. H-dur, C-dur, C-moU. tJlt^r
Op. S9. Nn 4—3 A-moll, As-dur, PltHMU.
Dp. 6J. No < — a H-dur, F-rooll. Q
A-BloU. (Notre tempa No. t.i I« jf.

aailV. Hattaraaa.
Complet In 4 brocb. Baad-.' » Jt Sfr.

l)Op. !» No. 1. B-nioll. *S J»; 2) N«. 1 h.s dur. iOJI; 3)No.l.
H-dur. «D 4) Op (5 No ( Kdi.i n , 5) No. 1. Kia-dur.
45*; 6, N« :> i. iiioll V, ") Op S7 No ( <:is-iiioll. 45A;
8)No.l. Ues-dur. 45^. ») Up. *1. N<> < M-dur.45^i UMNoTt.
Aa-dur. «S,|r. ll|pip,»f. Hab«. C-oioll 4S |Ai«.t. Mar.
6« 9. 13) Op. liTlIa. 4. C-mB. «• . 14) ij^ •Tna-nall. UM.
in Or.M. lla.1. riMlI. 4l«rjA Habt. Ba^. 4B*.
11)0». M. Ha. 4. Mar. W^ru^Ma. t. B-dar. 4> ^.

^

Baad V. Pelaaalaea.
Complet io 4 broch. Bande 4 .dr i« ^.

1) Op. 1«. No.4. Cka-moll. 44^; »No. t. Ba-a»oll. UM. flO»i4«i.
No. 4. A-dur. 4» 4) No. t. C-m»ll. 45 ». gk 08.44. ifc aW.
*Jli^. OO^««. Aa-dur. >• 7) Polonaiii HnallUl. Op. M.

Band n. Fraelndleo.
Complet in l broch. Bande t jl.

Erstes Heft. No. 4—«. 7!» ».
i)Op is Nu i. C-dur. 2) No.t. A-moll, 3) >4.|.Mar, Alla.4.
E-moü, i) Nu. 5. U-dur, 0) No. •. H-tnoll.

Zweilea Heft. No. 1— 4i. 75 ».
7) Op. 14. No. 4. A-dar, A N». t. FU-moli, ») No. I

10) No. 4. da Uli, l^Ma. 4. H-dar, t>) No. 4. Oia^all.

IMHaa HaR. Na. 1B—(S. 4 ^.
inOfb M. Mo. 4. fla-iar. l^Nfc ». iMaaU. l^lia. B.

Na. 4. ».BMlI. Na. k. Aa^dur. M| Na. •. BnaalL
Vierte* Heft. No. 4»—14. ».

19) Op. it>. No. 4. Es-dur, M) No. I. C-moll . 21) No. i. B-dur,

No. 4. G-moll, 23) No. 5. F-dur. M) No. 4. D-aMU;
<^.4i. Cts-moll.

Baad TU. Boadoa and MekaraaB.

Abih. 4. Roodoa. 1 Jl.

l)0p.4.C-aHiLM*. »lUodaklallaiar. Op.B.F-dar. tJt%M.
90fh4B.Ba^. 4.drM^.

uj ^ .d by Googl



844 » 4879. Nr. 84. — AUgMneiM

t. Soberioi. i Jl S» Jf.

4) Ente* Scherto. Op. to. H-moll < S 9. 5) Zweite» Scberto.

Op. »«. B-moll. t um Sf. 6) Dntics }icheno. Opu» Cis-moll.

I iJ •f. 7) ViertM Scliwm. Op. 54. B-dar. 1 M fr.

Conplai ia I braak. Biadto. • M ^.
1) Of.n. B-MOll. 4 .«IS». rnsMiwiMh bl«raw«tA)190p<.M.
B-bmH. tJliO».

Bu4IX. Walaer.
Conipt«t in 4 broich Bande » Jl tt S^.

l)Op. It. Ba-dur. 60.». 2) Op. 14. So 4. As-dur. 7» j^, 3) No. i.

A-moll. «• J», 4) No. •. F-dar. 9. &) Op. i*. A»^ar. 7» f.
6)0p 84 n7i. te^w. «IJ», ^MSit. OB-meü. M^, iftlli.».

A<-<i«r. 45 4r.

Btatt X. T«nelil«dene Werk«.
Complpl in « broich. Bimie. 6 .g SO

I) BrillsoU' Vansii.iiK n Oj- U. Il dur. «0 2) Bolero. Op. <».

C-dur !)i> j» 3) Inpromplu. Op. t». As-dur. «» 4) ZweilM
Inprompiu 0p.t$.ßt»-i9t. —M. ttltaMtoUe. 0^.4«. A«-

dor. 75 6) CoMMl-Allegro. Op. «6. Ä.4ar. l ^»%». 7) Hm»-
llllt. Op. 4«. F-moll. t JIS». 8) Allr^rn vivnce. t (mprompto.

%M. 0««-<iar. (t.*. 9)8erceu»< (>i> Des-dur. 45.9*.

Mwalto. Op. uT ri»-dgr. 7» ^. 11) VirtettM au Heu-
> S9

I und StnlflUMlnDBMilt.
XL

Coopltl to « bmob. Baad«, t jr M ^.
äTrie fBr Haaeiafta, VMhM «.inolonoell. Op. •. O-moll. » 45 j»

JMradnellon aad MItoato Poloniiae «r Plaaafocta uad Violon

«all. Op. < - ^ . - - -
ASaMlaffir
liOroam lKio

A. PnMhaaaia). iJIU^.

<. C^dar. 4 U
neaoforie and VtofoaoeU. Op.U, 0-mM. tJtM^.
no conoeruni fOr PUaaMa a«i tlalatwll. I^r (Ml

Sllmaiea

e)Gi

Band Xn.
naaotorUsUmme compl. in 4 broech. Baade.

nUoidaremlamano. Op. •. B-dar. Partitar lidriBA
« JV •• ^. PlaaotMteMlniiiM i Jl U A.

AONaataCaaoart. Op. 44. B-moll. Parittnr tJinj^.
9 j§. PiaaefMtaitlmme t 45 J^.

3) Groue Pbaotaet*. Op. ** A-dur. Ptrtilur t Jl U ^. SUmmen
1 75 ^. PlaDofortcjnmmc 1 35

4) Krekowtak. Grosses Conci-rl- Rnndo. Op. 44. F-dur. P»rlitur

» Jl H är. Slimroen S jr. Piiitio(orlc>limrni> * Jl J^.

5) ZweilM Concerl. Op. 14. F-moll. Partitur t ^ 4e ^. Stimioen

IJItta. PlanolMleMlaMwBi^M

A

I brill. Polonalee. Op.ti. W»-*tir. fttWmtJfU^, »Um-
I • nanoforteilimme 4 .df 10

NachgelBsseae Werke.

Ba^ xm. Nr «aa Plnaflirto.

Complel in 1 broscb. Binden. No. 4—1«. 5 .^T 7o .».

No.t7—IS. 4 80

1) liaturka. C-dur. 4K1J. 2) Maiarkii. B-dar 4 »15. 10 d». 3) lla-

lurka. A-moll |0p. i». No « 4K17. 10 J^. 4) MaiurU. F-dur.

(Op, «1. No. I.) 4110. 10 J». 5) liaturka. C-dur. (Op. SB. No. 4.)

«M«. 10*. 4i)lUiarfca. D-dor. 4n«—•«. I«;». 7)ltotarka.

Diaaalbe umcearbellet. tut. 10 8) Matnrke. C-der. 4MI.
4BÄ «^Mamrfca. G-dor. (Op.ir N0.4.) 4IIS. MJ^. 10) Ma-
aarita. C-dar. (Op.t7. No. l.| ttis. 10 if. 11) Maiorfca. A-moll.
(Op.ll. No. 4 I 4146 10 ^. 12) Miiurka. G-rooll. (Ob.41. No.t.)

4149. 10 ^ 13) Maxurka A-moll i Ga4llard. 45^. U)lleturka.
F-moll. ;0p eH. No. 4.1 41^9 30.3^. 15) Polonait«. Ol»-Dloll. 4811.

*»JBf. 16) Polonaise. B-inoil 4 816 45 .^ 17) Polonaise. D-moll.

(Op.7l. No. 4.) 4M7. 10 A. 18) i>olooai>e. &-dur. (Op. 74. No.l.)

4iU. M M. il)Ma4wlaa. F-bmII. (Op.T<. No- 1.) 4M9. «i ».
M) Walaar. B-omII. (Op.W. No.t.) im. 4S ^. 21) Walter.

Oaa-dor. (Op.7«. No.l.) 4 81«. 11.^. 22)W*lier. E-dur. 4St*.

H^. B) Walter. Gea-dur (Op. 70. No. 4.|48is. 4 5.:^ 24) Wal-
aar. r-a»oll. lOp.t«. No 4.) 4815. 4SJ». 25)W«lier F-moll.
(0«i9I.Mo.l I

4843. 45 j^. 28) Walter. K-rooll. 45.^. 27) Kooa-
aiaa. D-dar. lOp. 71. No. 3.1 4»30, 28) Ecossaise. G-dur. lOp. 7t.

Ha.«.) 4810, 29) EcosMise. Dcs-dur Op 7i. No. J
|
4S30 4

j

W) Pbant-Iroproinplu. Ctft-moil. (üp.«0.) 4814. 75 ^. 31) Nol-
lurao. B-moH. ;0p. TS. Mo.4.) 4Mf. ai|aaa«le. C-moll.

(Op. 4.) tjt. im TimiBaniiB r miBi (ftn Tt Tin l ) in*.
M J». Stt VaiMMaB (BaiwaiHfWkl Mar. im. M«.
lÖiläaia. t^. (Op. IB.) UrBWlHBMlBrli. IMB. *JtU^.

ZtHwig. — 47. Deeembf 81^2

BaMXIT. Ftr Geaaac aJk PtoMforta.
Conplet In 4 broccb. Bande I .# ao

1) kUdcben* Wunacb. G-dur. »9 Jff. 2) Frühllaf. G-moll 4S

SlTrUbe Wrilen. Fi» mot! ir, ^ 4) Bacbanal. C-dur. 30

5) Was cId juD|ies Md I litii liclH A-dur. 10 f. 0) Mir aus den
Augen F-iDoll. 45 ». 7) Oer Bote. 0-dur. 45 A. 8) Mein Gelieb-

ter. D-dur. I0,ar. «) Bla« Melodie. G-dur. lo ^ 10) Urr Rfiter^
mann vor df^r Seblaebt. Ba-dar. «i 11) Zwei Laichen. D-molL
M ». 12) MeiaaPM4idaa. Oa»<iar/4BJr ll|||alBMMIa. A^«.
a« i. 14) Daa Kta|lato. Mor. fl| MaMtriMfar. C-aoU.
tt^. U^LUMMmUti r««u>/tt^: H)WaMafit|iOTB

"
n.

Friedrich Cliopin's Werke.
[BiBBObliesslich Nacblass.)

B«MnfMMaAu|ak» alt narr*^ luflakitMh t»CiM»w
talni lar Huikn Leiptir nrah«

Carl Relnooko.
()uK. Ot OetB*.

Piaaofortowork«: Brate AbUieUaBK . . .# 7 50 .# 5.

—

I. Biiil.dcn - 4 5» - 4, —
ü. ütudeo - I. so. - 4. —
nUHaanlM -i.M. "i.M.
ff. NeMuraoc 4. M. - 4.—
V. Polonalaen • I. ••. - I. —

naafartewerket ImllBAMMtaiv - t. M. - I. —
VI !>r»cluitii"n . ....... -1.84. -I. —
VI Ii Ii IIIIII Biiiaiwa .... -l.M. • 4. i«.
Vlll .Vinnlon 4. SO. - 4. —

l,\. Walter - 4. SO. - 4. —
X. Vcr»chiedei>e Werke . . . . - 4. SO. - I. —

CwMarte aad CoaearMlate (fteaaMa aBato) 4*. t^HM.
gr 10. 4 .# 80

LledN- and 6e«laf» gr. tfi. 4 Ji.

In Orl((inal-Binbanden: Qaart-Aaa|abe k Baad t uT mabr;
Otaai Oalw Aia^Bi B Baad tJiH0 Mir.

ADMigen und Benrtheilnngeii.

Ffir Pianoforte und Violoniwll.

Stcgaud RaaiwvikL leladie wmi Barieoca. Zwei StUrke

fBr PiaiMliMta und Viol«noell. Op. 8. fr.iJI 60 Jk.

Laipttg dad WiMwttar, J. StaMr-BMannim. 4171.

Man kann nicht verlangen, da« Allee, was erscbeinl, von

hoher Bedeiiiung sei, nur noloriocb schlecht soll nichu sein.

Das sind auch die«« beidan SiBcka nidil. Was die Werthclass«

balridl, io dia iia n «taeo 4wlnii, ao «roUoo «Ir 4tm Ortbatt

aiadia]

FOr Claviar.

Wlikda flarU PacAUer. ilU lk|Hra. Impromptu für dm
Pianoforte. Op. 17. Pr. 4 •# SO

taMUlMar ftr daa Flanolorte. Op. 39. Preia

lleftl. 4 jr, Hafin. 4 uTM^.
BaDDOver, Adolph Nagel.

IM wManiB aia kaekaaSlBak 4»dlUbaoMd
aiia «liia Tao oH haaaiwlaraa 6«.

Oaa Stück p«bt daa (atongenen Zicaanaiw

— ang^teigl in Nr. 17 ;i879l d. Zl«. —
nichts nach . ist nicht M-h^or zu spielen, (ierinooh aber von
einer gewi-wen Brillaiu und winl sich bald gcnu^j Krouniie er-

werben.

Kmpfehlenswerlh sind auch die HerbstbMtler, ihrer cbarak-

lerisliscben KSrbung und soliden Haltung wegen. Techniadl

aebwac aiwi aMb iia aicbl. !• dmi aniaa atbi Tafclaa i««
Nr. lanaMtdaaAdi

MMha. Dar
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— <Wt. Nr. 5C — AlgiatoB MmOnlkA» — 47. Bwriior. — M4
AhmM Bildern, mag der Spieler d<'n Ton mflgliclMt l«iM ar-

MiftBlMMO. So ÜU «uch «orge&ct)rieb«a. Prdk.

MrFriHifcir.
MakilMHlML MlIMv Air fkiaMMlior mit will-

kUrlirher Begleitung des PiaDoforte. Op 3«. Partitur

und SUmmon oompiM 9 Jl &0 Jf. Stimmeo eioselo

ä 4 Jl. Ltip^i—dwlHrthf,X.»iliw Wudwiiiuu.
1879.

<iai«ln»«t Z«iisai» «b «M 4«r kOMdeffMlM OMlHMiiv aad
dM tBcfatigen K8mm 4m Coopcaiitea, Iraltai die fthMoog
der Gfdichle und wiwn zu lol«ressiriTi ilurch MfloJio wj«

Marmuiiic. Ein paar Krftgezeichcn, dtL< wir zu selten wusiiten,

«lolcrdrücken wir gern in Anbetracht di's t;uien Kindrocks, H«n

die LMdor im GanxM auf an« maohteo. Wir M^tbliton dia

# 0*r belletile S«loiicomponivl Kriiiinrh vnnWIokrdc
vfrOffeolHcbl« «Mb«« l>ei J. Rieter-Bicdcruinnn in Loipzig und
Wloterthur •BrioMrung au Friedricharub.. WnhjuJyll für Pianotorlr

(Op. 77). Im ertteo Satte waodeU der Cunii>oiiist unter grünen
Rucbea nod Eichen; in rolgeadea aobnallen S«Ur ütMrkommt ihn

die riltorUeh« Jacdloai, ea erWaeo Horn(a»(areD , daa Herz achlagt

ia tabaadiiMM Pulaaa, doch nicht lange, denn die BropRodaamliFit

SbarwtlMst iha aafi aaae; er kehrt tu dem ertten Tbeme lurucli.

•Im llrtlidi MaaMIfril Uber weicbea Idylliaebao Waldbor»-
Aeeafdra laMal Ohar n einer tarien CaatUaaa , walcbe la verbal-

InadM Blagaa dM flaagar in Schallea des Waldaa atatehlummern
aad (ftvoMi MMal. Diaae we«hselodea SUaMiaagaa ited ractat ge-

lllllig aoagedrOckt und in einer wirkaamen, atebt atfcKHW Taobnik
(ttr Spieler mlUleren Gradea berveri^lal nd aalakM wind daa
oaoe Stack daa la «iaiaa Kra4aaa icboa mub LMMag gawatdaaM
TeaaaUHra obaa Zweifel ein freondlicbee Oeaobaak aila.

{Hamburger Nachricfalaa vaai t. Dm. ItVt.)

ANZEIQEIL
Verzeiohniat

der im Jahre 1879 im Verlage von J.

in Lripiif; und Wintertbur erschit-nencn neuen Werke.

k, Jak. Heb., ItafOlte «n» dem OUn UrHlonum. Für 1 Fflc lu

( Hindec l>rurh>-at?t M l! ! b u [ r,
i j r W a I d e nee. II ^ tO

HfM, Waldeur, Op. i4. Drei Taau rar Ptaooforie ta vier

Mgaiaa. ftr Haaefarta n vier Bladaa, aiit VIoHaa aad VMoa-
eaHadUMIamaliWirlahlatwarrladr. Harmaaa. (uTU^T.

IWO.IMk^ Opw 1. Uliar Ol ImIII* I"' •I»* SiasMioiaie

arttla^aitaat daa naaafarta, Cempla« * Jl. Einxela : No. i -7
kMaadM^.— Ofk •. liliiUiiyi iMlilliwa ItoM StkmM Mr eine

lia.l-4ktimdM^.

af'^eblldboo?) ^r Piaaoloria (ehaa OiilaMMinaaMpa).
it,#M^. lawlatMo.«-^»!*^.

» IkMfll^« IiMm paar naaa.

Ob. SU. AsIsiMm. (CaprieaMfut.) 4 JIM».
' — 1kNlr<'Minai«N.(8«r*aMieiteU«iae.)0^ Sit. IkNird'ttdinaiMN. (SaraaedeiteUMiae.) iJIttJf.
Op. Ml fftMaaa. (PlaüaDterie muslcal«. i Jl tt Jff.

Op. tii. AUa TalM. iVelie brtllanU.) < .* ••a

Waißm, Ufihal» op. e». 18 laiTaUM Ittdei earact^rlitiqiei

paar Maao. AdopMcapar lea CoDservaloirrs de Berlin d<j

n*ve. Approuveaa par iaa CaaaacYaloifaa da i>aria, da Milan et le

Lvcco d I Bologna. CiM|l. t jrM ^. naMlai Ma. 1—4*. t*^
k t J[ iO Jf.

BSdaeker, Lania, Op. U Drei Lieder f vicr>ti[nmiKcn Mannerchor.

No. 4. Abendlied: mSmit, der Taft, er geht zur Neig«., von S.

nuteriltaui. Partitur 10 ^.
Na Widerruf: *Oaaa in Mai tob «cbaMaa aaUtai, vna Mobtrt

NA— it Ho. 4—S Taaor l, i; Baaa i, • It 41 ^.
j Op. 14. tiMalt für Ptaneforte, twei Violinen.

VMa itnd Violoneall. i'Hr Pianolorte au vier HlndoD, Violine und
TMoaoall «Ingartebtet voo Priedr. Hermaaa. *t .dT.— Op. I*. ValMT Mr daa Pianoforte lu «ier Hindaa. Ftlr Piano-

(brte zu vier Htnden , Violin« und Yiulonoell eingerichtet von

r I ed r. H e rm a n. & .J' }0

.— Op la No. t. Du Ued Tom Herrn fM ralkaattela i«oa

Uhland's Volksliedern) (ur i iiie .^mgstimine mil BenleiluiiK Je»

Pianolorte. FUr Manoerchor und Orcbeiler beartieiUI von Aich.
Heuberger.
faitUar 4 ur. OrahaMaratinneo 4 .dr st Owilfai

l««M^. aiNlllMWtllMM4,»}tMBl,8>Hy.

Op. B8.

BrahHs, Jakaaaea, Op. it. Ha iMtMkei la^alam dbcA Worten
der belligeo Schrift für Soli , Chor und Orcheater [Orgel ad Hb.).

Clavierauuuft mit Text. Billige Auagabe gr. R. n. 8 Jl.— Op. 57 Lieder od Cesiaf« von G. F. Daumer fdr ein« Slng-
»liiiiMir iiiii Hriilnlun^ di"> l'ianoforte Ausgabe fur tiefe Stimme
mit deulschem und engliachem Test. Heft 4, 1 k 1 Uf. Klnzela:
No. 4—8. 7« .fr b 4 4«A

UMirMltiinii Mr olM «BsitiauBa aKt Baglai-

Ma. AaMika Mr liafa Birnau «M daaMMs
I ItaL mT, I * I jr. nairiB: Na. 4-t. M^A4^TS^. ^

l»8iafcsiMM,«s>1^ Op. 1. l«ilMiitnBllM«alMrtta
Air Sopraa, All. Taaor and Baaa. Uli betondarer BeriickaicbllgaBg

JagBadilebar MBaaartttmmea far Kirchen , ScbalchOre und 6*-
tangverelne. No. 4. «^I gitraa Ma ia daa Ted«. No. t. maadtg
und barmherzig ist drr Hann. NlMlar 4 MMMIt tOflBa,
All, Tenor, Basi ii I r,

Faeks, Albert, Ueder lur cino Sniü^iiniiaa ailBa^ltuog dn Pfi«.

Brataa Heft: loeAi Uedar fUr Mezio-äopraBi Same oder Tenor.

• .«I
Zwoilaa Hefl

bom« ftlr Sopran oder Tenor. 4 U Blmala: No. 4—8
k SO und SO ^

Drittes Heft : kllflfUtdsr von Sie. J>MW. Uodatcykloa für Alt

Mezioaopran oder Baritoni, i ^ 18

Oadr, Xlela W., Op. I4. Idyll«* fUr daa Pianoforte. Für Pianoforte

und Violine bearbeitet «od Fried r. Hermana. Compl. tJtSO^.
Einzeln : No. 4. in BloaMBfartaa. 4 .# 8* No. t. A ~ '

4 80 Nos. BafMtil. 4«drBi#. MawT. «bMddH
4 .df 88 >

OatMfellm, Friedriek, 0^ S1. IMs (Mo. I. Hdar)
VMIM nnd Violoncoll. 4t ^.

Op. 4« SaslaKB fUr vieratimmigen Mlonerehor.

«eil: ueai ueaar fur Me<zo-äon«aa, hi
rta*. Biaaeia: No. 4-4. Sa^AI Jt.
HeiTM 8ltdaatiifc8li8d»aaa; altaa

No. t.

No. 8.

No. t.

No

Pbrygiergeaeng, von H. IMgg Partilor 88 J|r.

Aiiendandacht, von P. Heyie. Partilar SO M,
Der geaühnte Hirsch, von R Hniuck. Pariitärl

Diebauhl, von R Amick. Partitur «o 3^.

Choralimmen : No. 4,1, l k S«.:^ No 8 k IS

Op. 48. ItahS Uadir (ttr eine Siogaliaaaio mit

OaoapM ur. Blaatia: ifc 8M aad
Cllick, A

gleituDg

80

liiiW.«.V,
AaagBM dor DootaekM
Baa» k 4 uTio ,» netto

•(Br, Friodrtcli, Op. 40. Dfal 6aiia|S f^i" Tenor oder Sopran Bit

BeK'''"<'>K di'K Pianoforte. Coinplet S Ulf. Einzeln: No. I— I k

4 Jl "0

BersoKrnberK, Helarieli raa, Op. ts. liafCUilaratSaks. Compiet
Sur Kiaaaia: Na. 4. Haitaraa. 4 wB. *. CaaiiMla.

4 .dt sfi Na. S. Barearala. 4 uB. Ma. 4. OawMa. • Jim».
Ma. ». Biaiawa 4 Jt.

^ uj ^ .d by Google
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Hn««(wl>«rf, Hflnrirh lon, o^> Lieder und Rcmtaxen für

vkinitiiDniiKrn ^rsuencbor • c*p«U* oder mit B«gteituRgde» I'moo-

fcrt». ParlilartWiN«. CkMUaMMM: flaffM 1. 1; AH I, t*
«^M^. Biaato: NHItar ÜB. «--•.•• »kl^M*. Wm^
mM». <—•: Snpraa«.«: All 4, t ««.^k <SA

Op. tT. InlfriM nir Vtolior. Vlol» und Vloloiiertl.

Mo. < In Adnr PartMur and Sllminen 6 UT.

N'o 1 in Fdor. Partilor and Slimmvn S uT.

HUI«, E4ur4, Of. 4«. iMla IM« ftr «Im «giBwn ibII B«-
Rleitun« dr« PlAMiDfte. OMipIal t dfM ^. IlMitot IIa. <-«
k SO und <l,9 Sjf.

HoI*t«lB, Franit tod, h rrtiiTeittgr«. ouv.irinrc für (cro»»!-«

Orchetler. Erittes n*chKrl»5*0D« Wark nach äkit<«n inalraDMBllrt

von Alban Diatrich. Pwlllnr t M mUo. OrcheaHiUlM
tneo com|riet \% M. Vlariiladigar Cbvl*nuna|i von Albart
Diatrieb IMW^f.

Hakar, Hau, Op. 4i. iiiaihnaf (ii«oonclltaUoB). Aa« J. w.
«aa Ooa«ka'«TriM dar UldaBachafU ntr MaaBanllaiwiiD. Soli

aad Chor mit MMIaag da« Oreb««ian. Bo^liiaha CakaraaUaaa
TO« R. H. Benton, Partitur B ..J^. Ori

ClaTtoraanog t jt. Chorstinimrn :

Tenor Solo, Bariton Solo k IS

ltaK.(Ii.

Bo^liiaha CakaraaUaa«

Op. 47. Za lalar lalta«. i

torto n twal Haitdao. • JB.

fertäTcaaiVlatS JTM«. Ha. « laHdw. • J: MaTtliNar.
4 d«Mf. Na. S in Odar. t JT.

Op. 4t. MMltMl» 0» A4a(}
B fM»

mit B'glellaBR voa SlrelelilnflruBiralrn oder Clavler bcarbailet

von Rudolf WeinworiD.
Ha. «. Lar4 Btaald. Scbolttwhe* Lied. Partitor 4 .dr M 4^.

.sireich^limmcn . Vloirn. Violonc4>lll i tS,^. SiofBlilll-

men «0 iTrckor * , 1 ; Da«» « . I k 4 1 ».\
Ha. t. lar fBfritalkBOL SchotUKbat Lied. Paitilnr

Stf^lekMimaMo complal 71 J^. (Vtolioa 4,1; Viola.

VHiloTiri'll. ContrabaM k 45^.} SinfltimDMD C« ^.
Tenor <, <i Bau I. t k \\».\

Mo. S. Vir «Im FalMBUkIteht IrlKhe« Volkilled Part. W^.
Slraiebatlnimpn . \inleii. Violoncelli k SingMiin-

wen 3f. iTfnor l, »; Ba« I , * k 4 J
j

Irlaaha, lekatUMka aad wallilMhe Lieder rur gemlacbtan
Chor a eapalla oder mit CI*vierbrK'<'i'"i>^ tH-nrh«-!!!'! von Rudolf
Walawarm.
Ma. 1. Lard BaaaM. SoitotUKhe« Lied. Partitur «( ».
Mab •. »ar TanttaaMBS, MatüMkaa Uad. ParMMir i« ^
Na. t. Wtf AaMmmMmM. MabaaTdlkalM. Nrt 4» »
Ifo. 4«. BU Taralcktllll. IHacbe Melodie. Partilor S4 ^.
N». «4. LaagUt et Barl Ensiiitcbeii voUnlied. Partilor *t ^
Na. 4«. 11« TSchter Ertaa. ihiebaMaliNll«. Panitar M ^. Bol

aa Ma. 9-4B: Alt,

TiTKir, RaM k ( 5 .i^

\ß No. 1—« ec-i -i irii .l>ri- t!<7(l.

Xallar, Ilabert, Zvci Paraphruca tl>«r btllebta Uadar nir Piano-
torta aa i«<-i iiamii-n

Np. 4. G rttdener, C G. P.. Abendreiha. % jBM ^.
No. t. Levi. Herrn., Der leltl<^ OruM. % Jl%%^.

laaq^, Latkar, JLUca iar fa(iiH*>M ItiBttB" aaa daa Tiaaar-
•ptal Nloiroda taa O. JCMW, Dtr alaa Alt-StiBaM aad awei-
aiimmigaa Praaaaebar aM Baitlaltaaf ala»» drala»baalimaiigeo
.«•«r»k-hnn-h»«ler» taedi« Viotlnen, drei Vloirn, xwel Celli und rwal
Conlrwhn»«»-] . Partitur mit unIrrIrKirm Cl«» icrausiun t Jl %^

3f.
r.horetininien : Sopran 4.1k ^^Sfl- Solo-Miinaie 454^. lOrobaalar^
•timmen In Aixichrin

1 DaaAelba IBf ahM AMMMM Mit Bagla^
lung de» Pianoforte 4 .JT S$ J^.

Elnifeaar, Tbaador, Op. 41. lasirku furcuvier. Heft 4 s ur
Haftt kjt. Bioulo: No. 4 In Cmoll. l^dT. No. 1 in Badur.
4««B*A Na. I la OaMlI. 4 ««§•#. Na. 4 In Aadnr. 4^8a#.

. , UiA«a«. 4^BB^. Ha. 7 to C-Ma. • ia rsall. %MVtm.

Klalaaückal, Kkbard, üp si Acht LM4r f&r » raaaocbor mit
«illkttriicbor Begleitunf de« Pianofbrt«. ParUlar i^tl^. Cboc-
iMwoiaai Saaraa 4. t; AH 4, B b 4 uT. Baaala: •ariMirMa.4—

•

ia^h4 jrit^. BHamaaNa. 4~Sb4B^.
Ubk«, S. d», Op. tl. Baaata !No. t in Ddar) (Br di« Orfltt B Jt.

LSnar, J. iL, SralttnbL Coocert*iUck für Ortal. I Jl.

Marbal, OwBBr» Op. 4tT. Valdbildar. Fttaf CkaraaiatalBeha IBr
Pianoforl« ta «<«r Hladon. CoawIM 4 UT. Biaaila: Na. 4. Ja*^
lau. 4 .4* tt No. 1. WaHiiiaaaibia. iJtU », Na. ». Ia
dlUlerer Schinchl. 4 urt«.^. Na. 4. WatMyH. 4 jf. NiB.B.

Blnaledler« Ah<-nilli<'(l 4 uf.

Op. im Ivel lülUlr-HirMba für Pianoforte ta vier Hinden.
No. 4. DeflllrmarM-ii in l\» 1 ^ No 1. Traucrinaroch in Cmoll.

Op. 419 IS ktnw B. leicht« CbarilTartplater. Orgel. «.#110.^.

Xaainaau, Ervtt, Op 4 5. Liadar fUr eis« SloittlliDiBe mii B'glei-

luoK ilrs l'iatiolorle, Complet * JIM Einteln: .No. 1— 3 50
und »t 3f

Kaatawibli giatiaady op. t. Hdadta iBd Bailaaaa. Zwei ä4acfc«

IBr PlaaafMTta aad VlalaMali» Gasalal B adl BB ^B. Btaaala x Na* 4»
Haladta. 4 ^. Na. B. •aifaaea. %jKwt0.
- 0(> 3 Nr. I M'-Iodie, Aa«fabe fttr Pianoforte und Horn Ia P.

Op. 1. Drei CracarlaBMI. Polninche Lieder und Ttnie [Zweite

Folge] für il«« I'ianoforte. Complet % Jlit 3f. KInieln No 4 in

CI»moll ( SO No. 1 in Bdur 4 uT 10 J», No «inDmoll
\ Jl i(> ^.

Faiv*lM«? eiav. Batt., UBenaFadraaa. Dir Mand «i. iierno.

lalermetto in iwei Acten , Teil von J. A. SrUt DruUütir lirtH-r-

atoBOf and
^
UmerauMUB von H. i^^^^gll!^ '

i)f.'dbaClavt*rra *lM- Handaa. Caiaplal I.^MA tlaaBla;
No. 4 in Adar, Nn t In Rclur, Nn I in HiDott, No Tin Fitmoll,
No. S in Ciü lo.ill .1 I .# 30 ^

Op 40. CbartCtaritadlea rur d»< Pianoforlr Heft 4, Heft t k
i J^ S« 3^. Einteln: No. 4. Waldcinumk.-it I 60 No. 1.

ZiKeonermusik. * Ji it JBr No. I. Oooa ooIm« uacaot. 4 jt M.
No. 4. ReaoluUoB. i Ji %i ». Na. B. VMaitM BabBaih. 4.jrBB#.
No. •. UBBOraak«. 4 4« .•>.

^
Op. 44. BlBIBWBIitldlili (t4* Folge) fOr daa Mte. Hrfl«. B«C.

Haft B. •.«WA Ihueln: No 4. Cnt«r Cypraiaia, l^tflB
No. 1. Sturm undDran«. ^Jtttjf'. Na.1.
No. 4. Lirbr.llrd. 4 to J^. No. B. Ha MMMfeHd. 4 ^ BB
No « Tani-Caprice. i Jt «»

SebrBder, Carl, Op 4« I«ba hlcht« Etadea für Violooeell. Bbt>
geführt am KOnlg l. Coniervatortuoi der ttuilk tu Leipii^. 1 Jf.

Op^ BB. SlNMB|(%BHMiiBMBrilBaaaiaiaibiadaMsOpara ipoa

W. A. Maaarl. AkkMaa Mehla DaaMaliriawl VtataaeelHata-
iierlrhtpt und genau mit Fioftenialx. Bogenalrielien etc. varaeboa.

lirfl! No 4-«0 l.dr. Heft II. N« 4 4— tl. t

Toleknar, Dr. W., Op s<«. iebt Ftitipld« für .li.' On;i>l Heft 4,

Ht'fl 1 * J EinJrln: No. I in C.lur, No i in Ddur, No a in

Eltdur. No 4 in Edur, No. S in Fdur, No. • in Gdar, No. 7 Ia
Adur, No. II in Bdur k— laBatei tad SaltaB fbr dl« Orgal.

Op.»l4. Ia«ata in Cdw ff^Bbuaal« aaab diaMilidlMn
im Sieg«fbraa» «ad aWaabI aa Nbila 1. 4 «t BBA

Op. m laaat« in Cmoii 4 .# A
Op 171. Baatt« in Cmmoll Paalm <4. V. t— t). 4^
Op. 974 Saite m 1^ moll lUatmfi. t Jl i9 f.
Op 37'. Salt« in [Imoll l'tnim 3 . i ^ iO ^.
Op. 176. Salt« in r.i»mnll P«alni «!. 4 .JT S«

'

WMada, Frladridi voa, Op. 77.

Waldidylt ftir Plaonlorte. t Jf S* Jfr.

Am I Januar IfllO critrhoinl

rbopiD.Albnn. SO taifev&hlte CUrleritleka e Walter , to tu.
xurkaii, 4 Polooaiaeo, i Balladen, 4« Noclam«a. Pr«lada Op. BB
No. 47 Aadur, MarBha HaaBbaBi »waaaaa <!. B» Daa dar, BIb.
pr«4Bpiu», t Sahanl ud fbaHala Op. 4B raMÜ), r8«MM «a«
Tbaadar Kirabaar. «r***'^ aaMa«,«.

I

rBB^.

PrHt 12 Hark.

iiDomer's HandliDcli der IiutgesGliiciite. Utw^s.'s^»'»«
j. lim m l«i|iB%i

|4B. —
— DraakvBB BroMkopTA HIMbI ta UipafR.
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"^oüen. Bieter-Biedermann.

Philipp Spitta über Bach'a Gmnda&tse des Hc
compa^nementa (im 2.^ Bande aeinea „Johann

Sebaatian Baoh").
iScblou.)

Dia Frage Ober daa WioT dar GeiMralbaaabegleilaag er-

•Ireckt sich auch auf die B«nul2UDg des KlanKnotterials, wel-

ches die Orgel darbot. Es gab in dieser Bcxiebuug feststeheoda

Gebrüucbe. Der Rass wurde gewöhnlich von der linken Hand

aJlein ge»pielt, die recht« griff die FülleDdeD Hanooniea. Stand

aina Orgel mit mehren Mtaualan lur Benultang , so ging die

Uoke gern auf ein eigoe«, lUrkar regiatrirlaa Claviar. Da«

Pedal apielle io der Regal den Ba«« mil , ond ea konnle dano

die linke Band auch wohl einige MitteUtimman greifen

Wenn der Basa stark figurirt war, io wurde e» für genügend

angesehen, durch das Pedal nur die für die Harmonienfort-

schreituDgen wesentlichen Töne kun su markiren*^). Um ein

unordcDtliches Gepolter zu vermeiden, liess man es aber , da

gewöhnlich noch andre Ba^Instrumente mitgingen, in solchen

Fllleo auch wohl ganz fort **j . Bei schwach basaixten Stücken

gabraucbteo es einige nur so den Ritomellea **) . Zur Begiei-

lung der Arieo und Recltalive wurde allgameio nur das achl-

rOaciga Gadioki genommeo, welcbea deabalb auch den Namen
•Musikgedsckl> führte . Baim Saoco-RecilaliT wurden, «uch

>l) Adluog, 8. 6S7. »lltD redete sonst siicb visi vom gethellten

gpleleo; daa ist, wena dt« Mllteltliaimeo tom Theil mit der liokao

Hand iteRrilTea werden. Es ist dieses gar wobl ihonUch , wenn dl«

Noleo durch das Pedal konaen ausgedruckt werden , das« beide

Hao4« auf eioem Clavtere bleiben. Aber bei geschwinden Basaeo, so

anf 1 Clavieren am besten vorsustelleo, fallt dies« Art lu spielen In

die Briicbe.« — Petri, S. t70.

«l) Roll«, S. Sl. »Die Baarbeitaag dasPadals ist mit ODg«ni«in«a

Schwurigkellen verknüpft, utn allemal dl« rechten Noten ausflndig

10 machfii, wrlcb« man soKirbt (antritt) und solche, die m»n we-
gen Geschwindigkeit ausxulaii.%en getwungen Ist • — Schröter, Deut-

lieb« Aawdsoog sum Genersl-Basii. Halberslsdt. «TT*. S. tU,
{. Itl. — TUrk, S. Ul. — Dasselbe galt übrigens «ocb Ittr die Coa-

trahMa« ; s. Qosatt, Vsrsucb n. s. w. 8. »*< |. Z.

(S; Tttrk, S. «S«.

t6) Peiri, S. 47«.

III Scheibe. Critiscksr Moslkas, 8. m. — Adloag, S. —
Roll«, S.SO.— Vgl. Garber, Hlslori«derKlroD«»-C«reaM>ni«n, S. 114-

XIV.

weoQ auszuhallende Bassidae ootirl waren, ioeb die Aooorde

dar Orgel, die man wie auf dam Cembalo arpaggirt aDsagabao

pOegte, in der Regal sieht aoagabatlao , um die von dar S*ng-

sUmma gesungenen Worte in roller DaaUicbkait b«m«rU>ar

werden zu lassen **] . Indessen meint PeIri , wenn mso eine

recht still gedeckte Flöte habe, so könne man anch die Accorde

in der Tenorlage liegen lassen und müsae dann den Wechsel

dar Harmonie jedesmal durch einen kurzen Pedalton andeuten.

Dm dem Singer einen Stützpunkt zu verschaffea , durfte der

Organist zuweilen such den Basston allein aushaitan, während

er die Accorde kurz absetst«. Gröaaera Fretbait balla er baim

beglaiiatafl Racilaliv ; bier konnte er ja oaohdem es ihm ange-

messen erschiao aotwadar die Accorde mit dem Baas oder aar

dieaao allain fortkliogen lasaea**). Bs ist nöthig darauf auf-

merksam lu machen, dass die aolerbrocbane Spielart, walcba

jetzt allgemein als dem Wesen der Urgel unangemesseo gilt,

den Musikern jener Zeit nicht durchaus so erschien. Die Bil-

dung von Fugenthemen aus mehrfach repetirten Tönen , auch

das wiederholte Anschlagen voller Accorde diente nach Ansicht

der nordUodiscben Orgaaistenschule zur Erzielung eines be-

sonders reiivoUen Effects. Christoph Goltlieb Schröter in Nord-

bauaan , einer der durchgebildetesten Organisten seioar Zeit,

spielte durchweg staccato. Hierdurch proTOoirte er allerdings

des Widerspruch der Bacb'scbeo Schule, die nach Anleitung

ihree Meisten das gebunden« Spiet als das stilvollere er-

klKrteio^J, und ihrem Eiallusse ist es jedenfalls zuzuschreiben,

dsaa die andre Spielart allmtibllg venschwand und vergessen

wurde. Doch nur für selbslandige Orgelslücke machte sie die

gebundene Spialsrt mit Bestimmtheit gellend. Für das Accom-
pagnemaot blieb auch innerhalb der Bacb'schen Schule das

gehobene Spiel im Gebrauch. Kittal , dar doreh eine fQofsig-

jlbrige Lahrthiligkail die Bacb'scbeo Grundaite in der Ibü-

ringiacben Organistenweit verbreitete, lehrte ea so, und noch

leben Obrenzeugen , die »inen seiner besten Schüler, Michael

•II (Voigt), Geapnteh s. w. 8. t*. — Petri, 8. 47« , vargl.

8. Iii. — Türk, 8. tu ff.

••I Schröter, 8. <•«. f . Ul. — TUrk. 8. Ot.
«*») Oarbar, L. II, 8p. 4S».

5t
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Fischer in Erfurt

Mitan, du
die Kircheocantalm ia

•r iaMMT mit kort

tmWmAar Ugmto ood aril hwtortwUMto Sttii» tpleHe '*')

.

nwnWntiiiii «eriangt Petri, d«r Orgaoial mII« m tan ala mOg-

liek MCompAgDlren und die Fln^r gleict) nach Aoschlagung

der Aecord« von der Tutatur abiiehen "*
. Hieraus darf frei-

lich liimiiiLTiuclir gcschlo-.>en werden ,
Bach lub.j miiijer nur

O und nicht anders begleiten lassen. Wie der Stil ^eim i Com-

poaitionen ein gabandenorer war, al« derjenigen .ms Klitels

oad Pa(ri]s Z«il, m bat er tuvertSasig aoch in der gräiueron

tio Lcyato-AooompagDamaat gafordert, und

ala amaMlaohaa •ecMlug labri«, iat abaf
baiqMaordtaiaWalBaallalaraalrtaaanhrtar. Mwdaaaardia
andre Art ebanfiills kannl« und gelegentlidi aowandl«, aollla

hier hervorgehoben werden; Beispiele bieten die Adur-Arie

der Cantale 'Freue dich, erlöste Schaar« . und dieGdur-Arie

der Canlate »Am Abend aber dewwIbiirtL'ii .Sabbath^tn '•')
. l'eber-

haupt richteten sich alle derartigen Gt?iir.iuflie inohrodor mmder
nach den jedesmaligeo Verhlltniisen. Hin OnginalbaiuUcbrir-

len stt Bacb's MaUhSuspusioD, tu seinen i .niiatao aWaa frag

ieh aaob dar W«M«. »In aUao aaiaao Ttaatav

ebweigen immtaa, kaaM Iba ebaiiMli vor. b dar laaa-

Arie ttes •) Theil<i des Weihnacht<i-Oratorioins bat eines der

wrstärkendpii Miss - inslrumcnle durchaas zu schweigen'"*).

In der Hraoll-Ariu ili r Cantate ..Wir danken dir Oolt« spieleo

die sttmintlichen ilasse fast nur zu den Ritornellen mit "^i

.

Etwas ähnliche« erkennt oian au* einer Stelle des ersten Chors

der Cantat« •Höchst erwaoicfataa Freudenfest». Hier werden

aoaaer dam Orgalbass noch StraiobUaae und Fagotte verwen-

4ia mtk Maamaha dar Stlmmin otoa üalarbfacimn mH-
tMfMmtUmm, Takt «bar aWbl tat dar aaaaiaaa dar Par-

litar: 0»yam aole, md Tkkt 97 wiadar: Bm$ami » FioKaj.

Der Chor lai in der Form dar fIraniMaelMa Oavartore gahalleo

:

die Stelle entspricht den stereotypen und in den wirklichen

Ouvertüren den t Uboen und dem Fagott gebührenden zarten

Trio<ilellrn . welche dem pomphaft duherrauscbenden vollen

Orchester sich entgegensetzen. Um den Contrast recht wir-

kongsToll zu machen, Usst Bach die Orchesterblaaa achweigen

Md dia0^ aUaia ^liaiaa. Br mnaa aa <ir gaafigand gahalla«

das IMrakMlMaB in da
~

Willen kund zu thun. Das« Bach famer dl

gleitung für vorzüglich geeignet hielt, sagt er aalbat In dar Dto-

Position zur Reparatur der Mühihkuser Orgel . Nun darf

man gewiss folgern . da<i.s er an ähnlichen Stellen hkufiger ein

Tlii il der B;i>-e |)iiitNiron. besonder* auch in Arien sSmmtliche

BavsiQ^trumonle nur 211 den Hitornollen mitwirken Hess, dass

die Seccorecil3ll^ e unter seiner Leitung vielfach kurz accom-

pagnirt, das« zu Recitativen und Arien in der Regel das Ge-
deckt gabrawbt wardao moaate. Indessen eine für alle Fille

I oiflhtablaitaa dOrfen, *W-

I abgeaaban, eine kflnadariaoha FraiMt sieh flbaraU wahrte.

Ja naeb dam Inhalte da« Stilokas die knraen Raeltaavaeeorda

mit gehaltenen, das Gprl:irlcl mit einem .inJerri spci icll Keei)^-

oetaa Register wechseln liess, und auch sonst von dem all-

n OoDala* dea baaaodara PUlaa ab-

1M) 80 borte es noch Herr Probseor Eduard Grell aaa
• er mir mündlich mllsuUieilea dl* Fraaadiiehkait
491 Petn. S. 470.

4 tu B.-G. V«. 8. I»l ff. - .\, S. 7i r
«•4) B.-G. Vt. S. XVI.
«oaj B.-C. vt,8.*a7ff.
IM) 8. Baad 1, S. m.

wich. Diaa lag ia Malar, fai dar Ml

SeMMar «d Mi4 flaba« aaeh dfa Racal, data bai dar

gMtaat «an nrehaamuaikan alle Rohrwerka and MtlmM
gBotUab «Bwwendal bleiben müssten '^J . Si« wrflaa damH
nur belooeo, da«s lie ()rfie{ niemals die SuiK^iimraen und In-

strumente übersclir^'ipn iturfe. UebriKen<i w.ir die Aufgabe der

Orgel nicht allein, /u Mn /•n uinl / is.iiumen/.uhallan, aondem
auch der gesammten kUngmasse eine einheitliche Farbe zu

geben. Sie nahm den übrigen Inslrameoten gegenüber in ge-

wisser Besiehung eine thaiielia SliBmi| ate • wia in dem mo-
dernen Orchester das 8lralobturtaH. Wiaaadiaaaaals Miital-

paakt akh dia Dliilaabfaali grapptraa, ao am Jaaa dia

laamunaala flbarbaapt. OalaraeMadaa war daa TarbMate
wtodar dadoreb, daiB dia Orgal mehr nur Inneriieh sad Maa
dynamiaeh whkla, and das« die lo^^irumeoie auf ihrem Oraada
sich nicht sowohl als Sei 1

-1 r imeiitp hewcKlen . als viel-

mehr in chorischen Grupp"n ^virk>.%m wiirilcn tiue dieser

Gruppen bildete das .Strcich(|udrtt'tt , eme amlro Ohueii und
Fagott , eine dritte Zink und Posaunen , eine vierte Trom-
peten (zuweilen Hdroer] und Pauken. Weniger <i«lb»tÜodig

alaadaa in dar Qaaawialmaiaa daa tacb'aehaa Orabaatara

dia nUaa da, walabaabar! IT. MM«ud«
Odalaa. liaa MIaidaalWnug dar i

wia aia daa üayda'aeba Orebaatar aeigt, war Mar-
durch Kusgeftchlns.;pn : es wirkten vielmehr nur die grossen

Klangmassen mit und n:{ch einander, ein Verfahren das dem
Charakter des Grundiosirunienlcs, der Orgel, auch völlig ent-

sprach. Das stilvolle Wesen Her Kirchenmusik Bach's bcrulit

mit darin , dass er dieses Vcrhültnias der Klangkörper ru ein-

ander , waldMa sich im t7. Jahrbiiadert fealgaatallt balle, im
Groataa oad Ganaan uafertadart Haaa. Br iahat aleb io diaaar

t, wia aaob iaaadamlMatH, «aiaabiadaaar aa dia

», ala aaiaa BaUgawaaiaa . dte daa Hwraaaabaa
der moderaaa Caaaarianaik viel aarbar aoeb dareb alla GBadar
spürten, dadurch aber aueh mtt dam was «laa traditionelle Ton-
materi.ll verUngle m fühlbaren Widerspruch geTiolh''n die

Emptindung eines tief inncreti kiinstlerischen MissverMändnissoü

wird man kaum biM einer der gleichzoiüKcn Kirchcanlaten g.inr-

lich Io«. Ausserdem aber lag, um auf den Vergleich zwischen
Orgel und Streichquartett auöokiukommen , ein weaealliclier

UntarachM auch darin, wia aiob baida UaagkOrper au daa

IM aa daa aaUHIeba tw—hw,
diaae dlaoen, dass Jaaa daaraaeh daa Oraad-

tter des Slörkes feststellen , diese nur stützen und aus^

aebaafldcen. Nun war aber die Vocal-Musik des 16. Jahrbun-

darla io einer schwachen, sehr oft nur einfachen BcM-t/uikg

der einzelnen Stiraraen gross geworden. Diese dünnen Cbdre
blieben das ganze 4 7. Jahrhundert hindurch bis tief ina IB.

hinein mit gerii^ao Ausnahmen allgemein gebrXucblicb , wo-
gegen die InalnnaaBtalmasae an Fülle und Vietfarbigkeit atalig

80 war aa ia laeb a lait dabta gakaaMawi, daaaaaeb

alwa am seioea drittaa Tbaii bbarmf. Ia der

Neoaa Klrdie mtuidrten unter Gerlaefa mir 4 Singer ond dasu

10 Spieler s, Anh»n^ A, Nr 3 . Bach scIbM norroirt in dem
Memorial vom 11. August l'30 die Zahl der Sünger auf 4 1,

die derlnslrumentisten. ausschliesslich des Orgelspielers, auf 4 8.

Ein Verhültniss also von t zu 3, bei welchem von einem Do-
miniren des Gesanges nicht mehr die Rede sein konnte , die

aatiiriiab« ProfMntiaB war ia Folge aiaar oigaotbümlicbaa Bat-

407 .Si hroter, .s I S7 IT. , wo genaue ReglilnrungsvorKhdflen für

die verachiedenea Tbaila ainar Csolst« und srit Racksiefat auf dao
I ^ Valrip 8* laa*

uj ^ .d by Google
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garadMU aongMlrebt worden

—U«.)

Hladel und Bach, die

•in jadnr in Mioer

(8w 114

HiiT (irfcliPn wir 4\f lp|irr<'irlii> |{ntsvi( lilun*; Spilt.i » :\h «lic

im weiterefi VcrI.mIt' die utin^eii 1 lieili* Jit damiiliK''n l'rri\i> be-

lisiidell und uii> >|>aler noch »lederlioll hrsrIi.ifliKi ii wird Die

Scblu^unole über das, wa$ Händel und B«ch ao einem Mcblich

gemeiDsamra Werke, »jeder in «einer Weiee«, geUien beben,

kann wobl in einen elluemeiaeno Sinne aufBefaeM aad für

bcnlign neebeebaffende («inIMobt nur nacbstümpemde;

wir

Mit. ao haben diejenigea, von deren TblUglceil die Geclalluog

der Zakonft abhängen nttcble, eine eolcbe MahnnoR auch be-

reits ticjcblol

Üic von Sfxlla IUI Anhange S. I—H volUtündiK iiiit{^elheille

Albinoni'sche Violmsonalc uiil Gerber s Cembalo - Begleitung

teigl abermals recht deutlicli , wie nii8«licb e» ist , attit Möwen
allgeiDeineo BeechreiiMingeo aich eine Vorstellung *on der leeh-

BinriolUnng eince ÜMtkUürkce bildwi m mOaeon
kb

if«, «I» Mia Talnr dinM Blne naeb iMb'«
hiiöBdtiw hl de« Geaange der Ma

er, nie etwas vortrefliicfaeres gebOrel habe. Die» Akkom-
pegnemenl war scboo ao aich ao schön, dasa keine Hauplslirome

etwas zu dt'oi VcrKiiÜHcn, welcbea ich dabei oaipfjud
.

tiiitti'

hinzulfaun Ikonneo.« (ierber a. a. 0. Sp. 491. J Wj-- l.is>i -ich

oicbl alles in diese Wort«; hinein legen? Denn das.« di r ciithu-

siasttaohe, leicht xu Uebertreibuogen geneigte Maoo gerade bei

einem so einfiKben und besUndig ihm vor Aogeo Hegenden

die

Ii. Sr melN iOhi Trtn-
mereicn von Contrapunkt und Pol^-phonie ein Ende , eben auf

dem H.ich'schen Gebiete , wo dieselben bisher mit beaooderer

Vorliebe sich eingenistet hatten.

Um die io Rede atebende Begtoitang sa «ennaebaalieben,

Orm*. Atome, ^ —

IlMo.

-i L —

—

(ao)

^^^^

n f.fff ^ -

— J-~Ji—3—r;=-T*;
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8»MM dlMt BagMumc Ni IB 4tr
Bach't Correctur b«rTor|iBg.

•o dem BUboral MioM SÖMIafS ta «eriMMom ümmI. Bs war

Mhr wenig ; nur drei kleioe Stellen bat der Barmtteber ent-

deckt und seinem Druck alt Aotnerkungen beiftefDgt. Di« erste,

mit <) beseidinete, twlriin die zweite Hälfte des iehniL>n

Taktes. Gerber halte hier , einfach den Schntieo des fiaüsc-.

>
lodamBaoh die

iMNtflMwegong beibeMflN, kob er

mäasigkeit auf, welche zwischen dieser ond der nlchiUakUgen

Flt^ur besteht. Aber eben diese* wird aeiDe Abaicht gewesen

aein; offenbar wollte er diese Gleichrörnnfilieit ia der Bp^^lei-

tang niebl lu stark betont wissen. Die Be4<leiiun^ lielber hielt

ar rein aooordlicb , hierin wich er von seineni Schüler nicht

ab— WM «• ao mabr bamarkt an wardao *ardiaal, weil aioa

alnaa Mola wmä
acfariab Oarfaar

iat Ii Jatai 1!ik|l7

INa drttta and latHa ttaila baiiaht

aiiaeafÜbrU SchJnsieaJiw. DI

Was Bach hiaima earrigirla. ist aina aofMMbiWieba Tar-
baaserung, da es die Sotoatimme freier hllt rabigar warn

Schlii'^M.- leitet . Aber im übrigen kann hier »o wenig, wie bei

den ersleij bt'idcu Sleilea , van eigentlichen Fehlern die Kede
üeiu, welclie Bach verbesaerl hSlle. Dean hinsichtlicli der Me-
thode der BegleiMing ict das, was der Schüler schrieb, und das

was der Lehrer an dessen Stalle salcle, eioandar so gleich, daaa

nun es als swei varachledaM Va»i—a« batracbia« kam, «U*

bei einem AooompagnamaaA Mtl

aufweisen, Terfaltt as sich niebl anders. Nor wenige Steltea

finden sieb, in denen Bach eine mangelhafte StimmfQhrang sa
verbessern balle, su Jai's die Beeprechuckg des Einzelnen hier

nutzlos wiire. UageKen müssen wir noch einige Be.<M]nderheile«

anführen, welche die folgenden Sitze dieser Sonate darbieten.

Oes für WM MarkwürdifMa uad tahmioitsta
tu Aatag i~

ginnt

;

Hier warlal daa CU*iar niotat, bis die Ganaralbassnota an dia

Baiba komnt, awiacm iplalt daa Tbaau im Binklansa mit md
leitalMu«bl*4tol
Verftbrta «Im \

Anfange des zweitaa Tballaa «00 diesem Atlegrosatze

^ uj ^ .d by Google
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dectoweai((er zu denjonigeo EigenthOmHebiMilaD «ioer uns

fremd gewordenen Kuastweise, über die m Mhwer hllt, KUr-

beit und eine allgocMio übereiiv'^iiiiiiiii-nije Ansicht lu erzielen,

80 lange nicbt durohsobUgeode beweise aus der alMo Pruig

beiiobriogeo »ind. Solche liegen nun Iiht vur, und iato b»-

Mahil dtr groMe Werth der angeführten Beispiele.

8» «Ik das ^U%ro -Thema im Baase auftriU, schlügt die

•bM Hui 4m ttmfkt Aoeorris M, dl» mMMMMi to

«H^etamd« Araotb aad reitloae Eiattaigfedl MM da Ml,
der doeh an Plgurationen so uaenehttpflieh wart

In der ganzen Begleitung der Albinoai'scheo Senat« kommt

nichts vor, was damal» ein geübter Spieler aogesichta der Solo-

stimme und des Ba&Mss Dicht sofort hXtte produciren kunnen.

Dad dies war da«, was die Sache allein erfordert« und was die

MlMir Jener Zelt übereinstimmend lehrten. Das hier be-

tfmtmm 0«riMr>Beob'iobe BMopel eiMS Cooltaiio-AficoiB-

p^ßmmm pifct dUberm 4t^ultm srleWlp« mUkm. die

den, ergeben sich aus der Praxis der etosaloeD Meisler, uod

bierauf muas nun die ForaolHiaf haapttlohäoli geridMel aeia.

In MmäkpmxLM nnd ThMilt dw lt. lahi^
hnnderta.

II.

Paleilriaa. Lasso.

la Smm MvMen (Jahitas« U73 Sp. I6<) bemerltl

V. TMhw Mpädaa:
ali 4MB BMm «• dar ItoMI« MmMm's Surf« J^Mr« friM

der Alt aofcleliead Awefc dia gwaw 8e««e a«r Oeiw, to«M
von Lasso aus der himm a qutOrt» deagteidMS.«

Br wUl damit beweise« , daas also in baMaa MIlMl aiabt

mm ff dl»Mm tm^m, maUn4m«t pmm, ßtw^-

9H

di« Allen aucli o\ii\f ^ sirls vo gcüunKen haben mQsalen , und
führt dauiil abprtii.ll.. den Bewei-- . wir s< liwer aite Musik für

un* t\i lesen isl rn^lrpiti^ wurde sIno ein Abweictien son die-

ser «ReKeU wie bei j\ von liem Zuhörer übel empfunden werden.
Und wenn .Sp. 4 31 bemerkt wird, »das» es aas8«r den Cadeniea
FikUe geben kann . wo die BrbWuu% der Sesla niobl auilsa-

aaden habe, aoadern aor «o Gaacbnaek lai WafcMtlsog esÜ alah briH». daaaato ImMm daa Oabtr taaa «olaaM-
dairiaa BWhiar «aehl. aa«b aahM «0 alM« TonMrar TiMla-
rla aad Codeeos auf das L'rtbeil der Obren verwieeea , watt

Aaaa «enteben, was richtig und was falsch isl , und weil sie

(die Obren die Lehrer des (jf-jiitis smd«, ivO erhelll jbemaal».

wie subjectiv alle Musik, und davi wir ~clilie>>licb mit dem
besten Willen uns kein absolut ndiiiK'es L'rtlieil \ot> der Musik

der Alt«a lu oiacben im Stande itlod, dasswir uns jedoch, ge-

sliiui atif diaee rorgebracbten Zeugnisse, vor allem unserer
Obren an bedieoa« bitte«. Daaata Atta« Ul^n iaa Ornad«
viel moderner alt wir OM eaidallaB Una«. Aaf Jaiaa MI
M dar BapboBia aabr «aabaa^ IMnfM, ab wir gtoob«.
Ma oiawa Lahr« va» da« LaHaianao Isfl aabaa nr ia da«
fanf/Mdar Allaa.

Wie wir etieh imoer das obige Betopiel ansehen mtfge«,

mit den ,\<ige(i de> Conirapuokta oder Generalbasses, m beiden

Füllen isl der Ton f tu dem Basstone o nur eine zu füll ige
kleine Sexte, da bekanntlicii f-j als Kros<>e Tert eine kleine Sexte

ia der Dmkebroog ergiebi, oder der Ton fii bildet tu a eine so-

mHiairaaaa Seit, da bekaaallieb ß»-m als kleine Ters nar alM
«HUgabähfto (raaaa Sasla afgabaa laa«. KaaaaM ee deaa ebar

ia WMaa daa ItaaalMia^'aMbaa h^aa, «« Mm tel^M
/b als Leileton zu g ersebeiDeo wird, der iho (wiogt, de« vor-

hergehenden Too < ecboo eis Seile lu ffiblea , ao daas auf die

Sexte f die SepdM ß$ hU$^, m im 0» TMea Q aaMriiab-

einmündef
Haben wir etwas fjewuunen, bei der sornfiilLiKslcti Geoeral-

beasb«iilJerung, wenn wir den L«iietoa 7, d. i. fit von gt, die

grosse Sexte von a oenneo T Gewiss aicbt. Bs beadelt sieh aber

alobt na diaee aaUKia Saila vo« daa Baadaa m, aoadern «a
«a aaaaTada 0, dla» thiaa tabalaa (h, Hbt aber/pal—
IM» ababaaar oatb 0«plata>hafc aaaarar dMaa ddttfi-

dik ia 4ia Ikaate INaloaik hioelDT in allen Lehrbuchern

laaaa wir, anaer jelsigas System sei kein rechtes, wahres;

warum T Di^ Antwort bleibt man uns sehoidi^ . und der

Grund kann doch nur allein darin gefunden werden , weil

wir Generalba.Mt treiben, die unfruchtbarste aller Künste uod
Wissenscharien unter der Sonoe, weil mit ihm ein System on-
mOglich i.st.

Wir werdea a«d daaa 4B «laar «abiaa Thaada falaafH
klaaaa, waaatrtrdaaQaaafalhaaflbaiwnaiBabBbaawaidaa.
Dia kaaa ladaab aarad daaa iaababaa. «wa vir«atraan
TmgwaMa da sbeetstea Marvdla warto dagaaba« babaa.

Nor in ihm spiegelt sich der Wille des Toosetsers, und dem-
safdge giebl es keine andere Defloitioa des absolulen Inter-

valls, als:

Intervall ist die Beziehung eines Tones auf
eine von mir gesettte Einheit.

Will ich nun von A-moll nach G'dur gehen, so sind die

drei Töne a o « die absolnteo Intervalle von G I , ergo (diato-

daeh)»*! « e. aabdd leb aar dabiaiabaa will; alaa aeil«
mmtii. awMlalii, da aadalt

I

FBlaiiafaiaii wadtf
pelber an aarii h I, «ai d I aaiMdi 4. 1. aa^ «a4 abaim
tu sehen. isMiwd « ab Saoand« laab f 1 |riN.

aMabaraabaadabitab, danaraa aaMaa, daa a^ ab«

— OTO. Wr. M. — ülljawrin Midkrihcii»m—g. — M. Dac—har. —

^ uj ^ .d by Google
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kleine Ten itt, deoa «en t Meli 4 Itt efne nSIHgi UelM
Ten; d»« (i— <• = I— "> emi' 'Juinle i^l tipnn van 1— 6 ktno

eben auch r.ur eine ziir.illiije (.Uimle sein . das-s <i-f ein« kleine

Sf\te, a /ts füll' K^iJ^^e denn S-7 als abMjkilu Intervalle «pie-

pell pbonscj (-6 diu gros»« zurällige Scxt wieder. Die Ncben-

sache is» selbsiverslSndlich sieU auch in der Hauplsarlie vor-

baudeo, aber HraptaadM Meibt Meto mr das abaotal« lotervill.

ht, MimMerMir «fa WUbmm imbmibii aiteitebto dar

AmcftlberM Lekra tcm abaolatan tanraH, daa uf Mf At
bichteste Weise den Willen des jeweiligen Tonsetzera oflSiDbart.

Wie ich üchon a. a. O nachgewiesen, können alle wie Im-

mer gearli'lcu Si iinllL' n ii h .ieri mlfernteslen Tonarien nur

mit Hülfe einer einzi^iien ZiiTer erklärt werden. So alle 1 1 Haupl-

viatUtaga, deren zunilige Terz als I gedacht uns in Tonarten

Ma|l, die naiere jeUige Theorie nimmer correct, soodaro nur

taeahmifal erUlren kann. Irols aller Mähe. Vgl. Man, «MH
er Mtl aliodar Ffibrmg dar SUaMMO«.— I —
WeM UbmfH gkdf iieeh Mar will» w bfwaM alr

die innuige Terz h nur ab I zu gelte« , oad ea waodelo sich

dorch meinen Willen die vier Tftne in die abaolaten Intenralte

VM H-dur. d. h. ich darf nur diatonisch oder chronnati«ch auf-

«rlrtf zlhlen, und ich finde den Ton d al< kleine Terz , den

Tm^ilaTrilOaili, den Ton g als kleine Sexl.

dieleniaeh: [ "j = i ? lg h d [ fis H du fis

diroatetiaeb: 9 14 7 SIS«
oad dl« Folga wird aaia, daüf ab UafaM Sart la

zufülliger Seenade ab PIwenani herab in die

Quinte /(j geht ; «f anfwlrla als DiMonanz in die consonhrende

groase Terz, uiTd d.T; rlis>or.irende /in die consonirf'rirlo Quinte

/U. Wie relativ i*t ,il>o Con- und Dissonanz' Wir erhalten

den tl iliir - Ai canl , dt r suf seiner (liiinic /Ii ruhl . der aber

als Cadeoz den Dreiklaog fit-au-cis, oder auch den liauplvier-

ktaagveriaagl (k-ait-dt-e, um in H-dur ruhen zu können.

r Jeder IbnptTlerklaag behandelt werden, d. b.

laatiicitUili; Maden h«M; d.b. Matt In II. Tob
Hin II. Tea a. e. f.

g k d f, /u h dit (fi, ft ai$ei$e, fhdf, f aem\II III

^ ^« * a.a.f.

In dieser tConJogation« der Haaptvierkiange, wobei uns die

Enbarmonik aus der Klemme helfen muM , «lehen wir nur
Tragcadenzen, indem die jent'ili);i> mr.illigo Ttr/. der Minsl

gewöhnlich L,eilelon 'oder I i cliromatiM;h wäre, aU i, alt

Tooica betrachtet, iin<i dahin führen muss, wohin wir wollen.

Bs herrschen stets dieselben zufülligen, aber anoh abaelaten
Intervalle ; diese Manipulation ist nor eine Ihaoralbclie sCoqJn-
«Mtoat, UtDaÜariacb bedentnngaloe, «ellb ona Hab •» tu^

Das aber W eia Fkll. dar Im rMaohOta (nirabh* I

Nadrtl«) vna so greiser 1

sonders wichtif: ist. denn die^e Stelle brachte mich auf das ab-
solute InlerTall, und hiess mich brechen mit der Ansobaauags-
wcise des Generalbasses. Ich erkannte, da^^s Septimeoaccord

ebenso falsch wie üiMrmBssiger Sextaccord, d.iss Namen und
Zahlen und Orthographie de.t Generalbas>«'s nichts beweisen,

und dass nur altein mit der neuen Aiucbaauog des absolalen
Intarvails an den Aufbau einer i

IIa elgsaer Ailikal wird sieh deaalohsl aH
tongsvollen Rsaptvferfcllagen der beiden Dominanten befassen.

Kürzlich fbnd Ich eine neae Harmonielehre auf psycho-
logisch - U s t h e 1 1 sc h c r It.isis iilmi' svi iifM- krihschc Be-

merkung in der »Neuen Fr. Pr.« von H. erwähnt Vielleicht

koSMM dtasaaWerk aadlob dIssaraialBar Anschauung enlgegea.

a. i. Vktemi.

KritiHche Briefe
an eine Dame.

«8.

Von Tag zu T;ig n.ihrn i>ii mir vor, wieder ein Viertelstünd-

chen mit Ihnen zu vfrftljudern, verehrteste Freundin; da sind

doijii ,ibcr l'ruhen zu h.ilt«n , Concerte zu geben, Vereine zu

leiten, nicht zu gedenken der aoderwellen Beschlftigung mit

Musik und so unterbteibi das Briefschreiben. Kommt gar i

Poflioa Sebreiblaalbett hiasa, *on der ioh i

iwi'datt. bbbabeaanaiebrabardbbeateoTonltaai
vor AManf des Jahres meinen simmtlicbeo Ottabigem gereebt
zu werden, mag deshalb auch mein junger Freund in Nizza

•.ich Kr iiilden. Sie, verehrte Freundin, haben die erste Hypo-
th(\ und wi rilfu deshalb auch zuerst bcfriedit;!.

Sie «rkundigen sieb nach den musikalischen üeoüssen, dto

wir in dtaaaai Wiabr ahabt. in aller Kärse will ich

ist. Zoerst eoaeartifle

Ball
Weiss ans OsnabrSek. Bald daraaeb gaben Borr Conoert-
meisler Krimpe!, der bck.mnte vorlrcdliche Geiger aus Wei-
mar, uud der tüchtige Piauisl Herr Kduard Reuss von hier

Concert und erwarben sich Mel AuerLeiinimg. Sodann i,'ab ich

das erste akademische Concert, in dem die vorzügliche Colora-

tarsingerin Frau Kocb-Bossenberger, von der Oper in

Baaaaw, aaag. and u. A. Beelbnrea'a aobto Sjaipboab «af-

genbriamrda. h taatasai swsHaaCoaosrtavialba dbBriUar
Willi aad Lanla Tbara aas Fest, dsrsa i^adriMM 4ss
Spiel aar twel Cbvbrsa ist. Bla sebSaeres ZnsaanwBspWI
können Sie sich kaum denken. Die Singakademie trug Cliiire

a capella vor. Ein näheres Eingehen auf da«: in ilen (Uinrerlen

Geleistete unterlasse ich, es würde sich aucli, was die akade-

mischen Concerte betriOt, für mich nicht schicken
; ausserdem

griffe ich damit in die Rechte des Herrn Referenten d. Ztg. ata

und da« mtebte icb aiebl. Für die nSobste Zeit {

gemeldetdb Herren lepelhnsister Maeeka aad i

nir Oavtar aad VleMne nwiaWbraa . Ood was lei aril

der Singakademie .studiret Die MalthSus-Passion von S. Bach.

Man wollte sie gern einmal wieder hören, und ich war natür-

lich sofort dabei. Die Beiheiligunts iiii den Hebungen ist denn
auch so stark und rege wie nie zuvor. Damit habe ich ja wohl
alle Ihre Fragen beantwortet. UMHa 8b addt an BMth alWM
allgemein Kritisches hinsafSgen.

Vor mir liegt die Partitur des ClavieraaaaarU €11.11
von Carl Reineeke (Pr. It Laiprig bei

Hirtel]. Uebar " "
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tbaeo nichts zu aageo, er ist Ihnen als solcher hinttnglich be-

knot uihI Sie wiMW, iam «r keta FcMnd ial vw Aimadtir-
HohMlM. AMb Ini «oriittM^M Cooowt ««llall AHm eatar-

yrtii, M ADm CrtaA md tMiw<« Dar CmnponM HaCtri

Hmik und vwMhiBIbl m, bab- oder vietanabr Bogerbreehemle

Clavierkiinsle aufzutisrhpn. Das.« in einem Concerl auf die

Technik des Spielers timl Insiruraenls besondere Bücksiclii ge-

nooimen werde, ivl IM tit iiii'hr a\> billig, aber <'-. ^ull M;ij>>'

dabei gehalleu wcrdun tiud das t<p«ctiiehi hier. TroUdvui ist

die vom Cc>cnponistea dem Spieler gestellte Aufgabe nichts we-
niger als undankbar, denn die gebrachten Figureo. Utufe etc.

•M an sich interessant, wohlklingend und darriHUf datier-

(BfMht iiad verUodea flieli vorUvOUah BiH dea twtllen FMder,
des OwfcwUr. Iii ilolMr eis Vofwg iw Weilw, dm der
flplelar okbl ottthig hat, nonatalaBg an ihm beraonaaludirea,

nm es in di« Pinger tn bekommen , aber Anspr6elM an den
Fleiss . die Fertigkeit und )<anze musil.ilische Inlelliften/ iJi"<

Spielers m-^cht c> dpnnorh und so soll i->. .inch iem. Ii d liodo

das Adagio -u liiMi^M in \on grosser Klangw hiiniieil Zug i^l im

ersten wie letzten S*Ue und gut aus^jeführt wird da.s (loncert

einen sehr befriedigenden Eindruck hervorbringen. Der erste

Sats [AtUgro C) sieht in Fift-moll, das Adagio ('/g in Des-dur

ttod das Final* [AUtgro con 6no in Fis-dur. Krwübnt mag

Moh ««rdaa, daa* die drei SlUe ebeaae wie die CadeuB im

«Mleo antim motun braik amgaanemea änd, wie wmA, dw
dar Spieler Hiebt geoBlbigt ist, aicb aal atoea fwattM|i( Urft

dem Orchester vorzubereiten , will lagen , da« lalileraa daa
Spieler gegenüber disrrnl auflritl. Es sollte mich freuen, wenn
diese weniRen Worle fcir Solospieler eine Anregung wSren,

sich im! lern K^'ll|||^^e^pn Werke zu beschäfligcn.

Noch uiuche icti Sie aufmerksam auf ein Orcbesterwerk

:

auf Hans Huber's Lustspiel-Ouvertüre für groeies

Orebealer (Op. Ö0| , weiche oeeerdtaigi im Verlage von Breit-

kopf and Urtel in L,«ipzig in hrtHar (Pr. 5 ufj erachieaen

tat. b wild uuMUg aein, Oma«m a^an. daaa daa Wnrii im
aMdtracaMligaaSiHnUhiaaaehtiabaalat. Itakar geht aataaa

eignen Weg und den kann man keinen aaadaw pttUgaa naanan.
Die OaverlSre ist leicht geschürzt, hat aber aneh ihren Ernst,

dar Jedocil niil lern üniinlrhar.ilitcr des Werks fjüicklirfi in

Einklang gobr<)c!il wu l. Unher weiss uns auch hier wieder

diirrh seine Eigenart /u fi>-.^f'lii iiinl tn dieser oder jener Wei.se

Neues zu bieten und anzuregen. Ich wünschte, dass Sie Ue-

legenbeit bttlen , das charakteristische Werk — dessen Ans-

(Blimng keine Scbwierigkeiien bietet — xu hören. Sie würden

fBU gnwte iriebA «or ihm auf und davon laufen, wie vor dem
Oiiibaaiaiarnib, vaa dam Sia oir in Ibraan latilea Briefe er^

dUtan, aoodeni aleb aa Iba arfimmi and Iba alt mir aleat-

tige Beachtong und Terbreitong wönaohen.

Damit wire das Vtertelhundert Briefe voll , mag es dabei

»ein Bewenden haben. So veiabschiode ich niuh denn von

Ihnen, verehrte Freundin. Ich danlie Ihnen fur das Interesse,

dasSie meinen Briefen geschenkl, verspreche, Ihnen sloü öllenl-

licher Briefe nunmehr geheime zu schreiben und bin und bleibe

Ihr getreuer

GiMUBgen. im December 1879. Ei. BitU.

Anseigen and Beortheilongen.

Haalhebr lesik. Sammlung geistlicher Lieder, GesJinge

und Arien fUr Sopr.iii tnii I'i.mo- (Hier Orgel- Beglei-

tang nach dem kircbei^abre georduet und berausge-

gebeo Tim ffMatai Lriprig, BnMMpf«ad Hirtel.

¥60».

BfMfl AbtheiluDg Ad venia -Zeit 5 Nuramem,
nuammen 3 Jl; auch einaeln tu beiiebaa.

Zualie AbiheiluDg : WeihoaehtaD und Jahreg-
ebluss. 8 Nwaaicra. lOMBUMn a uT; ebao-

Bn '^^SiSk^
ingMoh alwaa altandlaebea Tild fObrt. Ba mag sehwer aein,

bei der groasen Zahl von Solo-Gesängen, die bereils im Markte

sind, für neue Dnlemehmungen etwas L'nlerscticidendes auf-

zutreiben, was schnell in die Augen ralll. Aber i.st denn wirk-

lich noch ein so grosses Bedürfnis» für derartige SammeUtück-
lein voriunden , jetzt wo die beireOenden Werke , denen sie

entnommen sind, in einer solchen Fülle und ao billig and hand-
lich zum Kaufe angeboten werden, daa 4a lieb baraila in

Jedermann» Ulndea befiadea?

Sopran beatimml. Wir Tarmullien, daa mit diearStbmae
ein Anhttg gemacht ist, am lu aehen wie die Sache xlebt. Also

^'unstlgen Falls würden mit der Zeit auch die .mderen Stimmen

an die Reihe kommen, woraus sich eine an^etinlirtif S uiinilung

ergeben möchte. Denn da die>elli,> ri.irli dem K rchen-
j B b r geordnet' ist und in den vorliegenden 4 3 Släckeo nur
Advent und Weihnacht umfasst, wird jede eiomlan flHaMBnoa
leicht zu hundert Nummern bringen können.

Geistliche Musik , weiche es mit dem AnacWnase aa daa

Kiroba^iahr wirkllcb emt abnmt, Ial aber daab asab olcbl

gHoa edar gabWab» Hmik, Bonalagamuaik, der amikaiiasbn
Sabbelh, mnaikalladie Soantagsfeier in Gestagen ffir efaMfdDa

Stimmen, nach dem Kirchenjahre geordnet — alle diese Be-
zeichnungen w.iren besser gewesen, als die einer »himmlischen«

Musik. Das letalere Wort hat einen Beigeschmacl; oder einen

Doppelsinn erhalten , den wir nicht wieder davon nehmen
können. Die Ausdrücke himmlisch und erhaben sind uns in

einaader geflosaea, seil die Musik (iMsonders durch die grnaen
Meialar in der ersten HUfte des 4 8. Jahrhunderts] vonagiK
wnlaa dao «rbnbnaea SIU aMpblidal bat. Don Abaa ia
Id. oad IT. ahfbnadart wardanalbaatAabaiHi, wwipiaaa
ab ein aelfaetindiges oraloHaeba Prodoel neben der Elrebao-
musik , deshalb konnten sie imawrbin Alles gani harmloe ab
nbimmlisohe Musik« u. s. w. zusammen fas-sen. Einen beson-

ders reinen Klang hat diese Bezeichnung aber schon damals

nicht gehabt ; das wirLln ti Gehiillvolle wählt einfachere Aos-

drücke. Nach dem Gesagten wird man es erklärlich finden,

wenn wir die Meinung aoaaprecbeo, dass der Titel «Hlamliaebe

Marika^etoer Seminlang naarar Tage bajiialigl, *tr daa

fassen so lieodldh das ganze Gebiet dessen , was sieb gegea-
wSrtig die dealaehenunikaliscbe Praxis angeeignet bat. Schröter

mit seinem Weihnachtslied ist der ülteste ,
Schumann mit dem

seinigen der jünR«te von denen , die hier in Contribulion ge-

^et^i Mild. Uns Kehl ist für einen Bloaienleser ja ein sehr

grosses, wenigstens .soUlc man dieses meinen. Dem Heraua-

geber muss es aber doch nicht gans ao rekh eraefaienen sein,

sooat begreifea wir aictat, waraa er m aaieroahm, welUiobo

CoaMMaWooen mit galattiobaaTMlaa ta varaebea. im dia da
MNtalaBablaaBaabnHaalbeiaprodaelraaT Sebna diaeiarta

Ifammer bringt ann HBadaTa babaaalaa BlniiiiiiBg, «iawlr
ihn in Josua und in Jnda Makkablaa vemabmaa iMit ar
kommt im Siegesglani« oder wie es heiset. Bei Herrn Baal

ist CS aber »Tochter Zion« die sich freut und dem Sohne David'«

Hosianna singt. Leber derartige TrivialitSten oder Verhimme-

luogen glaubten wir doch endlich hinweg zu sein, liiindel s

Gesang schlägt einen recht irdischen Ton an , die MUilirmusi-

ker, welche einen Marsch daraus gemacht haben, wiaaa da.
Sollle er nun doroh beliebige Worllndemng in sbbnmllanha

^ uj ^ .d by Google
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Vwik« verwandelt werdm ktaoeo , M erMiM «(r

bflhi, di-is man aus unseren Chorälen MiliUirmiSrsche fibricirt

und schliesslich alle« Mosikaliacbe oach Stil uod B«d»akiiis aar

aU Brimborium «mtlhl. DtoMT BH»ipMH IM UM 4mü 4oth

etwas ni kiadlicli.

Dra kntut BMbt (ohne Frage tehr paaaend ) Handel s

•XMMt »BW «w 4M MmIm. HüMidilUeb »t^MiVaa%

Im Tritonn

wonlea itt. Er b««letl«t

ES 3:

(pricht der Herr «pricbt der Herr,

Dieser Sextaword auf der iweilen Stufe ist einer der barao-

nischen ürundpfeilcr der damaligeo Mcuiili und bei Keinem so

eoergisrd aus^rpriiKi w u' bei HSndel . was mil huoderien von
6

BeispieIeD zu belegen wäre. Ein ^ ist in solcbea FXiioo gaos

unmaglich.

ANZEIGEB.
[ISS'Xoufr Verlag von Breitkopf und Hirtel in LeipriR.

Wnm TM Holstdn* Seine nachgelassenen Godicbic ber-

MMMdbn VOd ak einer biograpbiscfaeD Eioleitunji vcr-

MhM ym H«iariek Boiibaupt. 8. Pr. ji i. 50.

ir itHCi i-r>cli«iat in meioei

50
ausgewählte

M WüMT, N iMuku. 4 MmuImb. t Billata, 10 HectinM,

Theodor Kirchner.
OroM a*>yormat 146 Saiten

fy. nttto 4 Jg.

Leipzig und Winlprlhur. J. Rlet6r*l

^•7] In uo»erm Vcrlm;'' cr>tlni«n •..k'Ihti

Johann Sebastian Bach
T« FhUipp Spitta.

••Bd II «< 'Rofrn gr i. Pr. bmaeh. I». |eb. ^ tl. —
(sad I :>i BoKcn gr. t. Pr. kiHgh. Jf W. M; geb.^«*..»

erschien fruiif r.

Mit dieaen i Banden l^t grundlegende Bio^^raphie cIps grossen

Meirter» abgetcbtoieeo ; magdiaeelba ortten 0. Ja b n s Mozart ejnvn

neu in der Biblli»ill iw mwMm Masikfreond« ttndr»

Leipiig. Breitkopf und Hirtel.

[1««! In der HHi^H<:h»hof0r^9eh«n F«
lung in Magdeburg erschien soeben :

Bergauun, E., Op. «S n. ««. I Mckt* Mti fUr PleMforte, Violine

und VloloBoetl .... ^. . , . ^ » wf I.W.

äS?''^.
"**

*f V'."J»g,-'
Op. t7. lattere genagsitidlea fSr vier Bessellmneii wtt

PisDoforte Jl

Hajdo, J., Syapkeele für Pimoforte so vier Hlede« mMVIoHne and
V..,|i.r,r,.|L No. 9 •,—

Henning. Tb., Die T«llett«n für Violine

«tjs, K., Up. JS. Drittes Dm« fur iwei Violoocells . . jr s,—
• Op. it. lemtje Btr vjer,VloJoooells. . . ^ . ur « ,ie.

^ysSay. *!**. «fi.«L

[*»*] Verla« va AWfcMtoL«tpiiür
Soeben erschien

:

Sammlang mnsikaliseher Vortr&ge
P»al Qnt Wftldenaa.

Auf Velinpapier mit liilnstleriKhem BUcherschtnuck , in Renai»»nce-
Kitiliand. Serie l. Preis JT iO. —

Mit Beitragen \an l'h. SpiUa, H. v. Wolxogen, D. pan Bmjfck, S. Baggt,
A. Heütmann . K Saumann . P. Oraf H'oidertM, t. jfsiaei'dM,

A. Nigak, W. J. V. WatMtmU, J. AliMm, H, KntaKtmw.

- - - v«

n)U«lk pfleirl, pnte Concerie beiurhltini! mit ttiDHtVali'irhpm tntpr<*sso

[SSO I tir ii.ild oder .s|i;ttrr suche ich feste St<-llung aU
Orchester- oder tiewa^ereinwUrigeoty oder als Lekrar
flir CUrlern

'

Oibri«.

r.ll.
H. Wallfisch,

ToDktln.<aler, Com|
Schriftsteller.

iT.DöMifir's Hamlliiicli iler MftßscMclitii. Ui.»Ä«BflMr

j. in Leiprig md Wtelafdiar. — Dnuk von BreiUopf A Hirt«) ia LaipriR.
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